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Die wunderbare Sicherheit mit welcher sich allji'ihrlicli die Zugvôgel, iiber unsere gemâs-

sigten Brcilen fort, iioid- oder siidwarts getiieben luhlen ; die Unfehlbarkeit mit der sie bei

diesen Hin- und Zuruckwanderungen ihre Zeilen wahrnehmen, sich ihrer Flugricbtungen be-

wusst siiid, ohne irgeud zu zweifeln oder zu schwanken — mussteo schon in den âltesten Zei-

len die Gemiitber der Voiker an denen sie vorùbereilten, auf das Màcbtigste aoregen. Aucb

durfte dièse Wirkung ibre Eindringlichkeit um so weniger verfeblen, als das Erscheinen der

befiederten Wanderer eiitweder an die bevorstebende Erofl'nung oder aucb an den Scliluss der

Sommer- Uuteruehmungen mabnt, und sicb in sofern cben so eng au das prakliscbe Getriebe

der Menscben anscbiiesst, als dièses in den gemiissigten und hôberen Breiten durcb den scbrof-

fen Wecbsel der Jabreszeiten wesentlich bedingt und abgeândert wird. Die Ricbtigkeit unserer

Annahme dass die Ziige der Vogel schon in den àlteslen Zeiten einen Gegensland besonderer

Beachtung abgegeben, lindet ihre Beglaubigung gleicb kraftig in den altlestamentarischen Wor-

ten einfacher Naturbeachluug : «und sie kennen ihre Zeilen», gleich kraflig sage ich, als in den

aberglaubisch fortgesponneneu Ausgeburten der Auguren, welcbe ihr religiôses Handwerk un-

fraglich nur auf die slillscbweigeude allgemeine Anerkennung dessen stiitzen konnten, dass die

unerklarlicben Wunder des periodiscb wiederkebrenden Vogelfluges, auf einen unmittelbaren

Einfluss der Gollheit hindculcn mùssteu, welcbe die Vogel mit propbetischer Seberkraft begabe.

Abgesehen von diesen cben heriihrten Wundern konnten ja die geringen geistigen Gaben der

Vogel aucb nur wenig Veranlassiuig dazu bieten, dièse Thiere zu Propbeten zu erbeben ; den-

noch umfasste die Vogelscbau den grôsseren Theil aller vorbedeutenden Zeichen. Uns darf da-

bei der unlogiscbe Sprung nicbt befremden, dass vorzugsweise Stand- nicht aber Zugvôgel ura

die Schicksale befragt wurden. Waren docb die Standvôgel allein das runde Jabr bindurch

stets zur Iland ; uberraglen docb die auserwahlten untcr ibnen, wie namentlicb der Adler und

der Rabe, den Tross der iibrigen Vogelwelt, bei Weitem, an geistigen Gaben : Jener sass seit

undenklicben Zeiten zu Fussen des Gottes der Gotter, als Sinubild iiberlegener Herrscber-

gewalt; dieser, ein Sinnbild der Klugbeit, stand in ubernatiirlicbem Ansebea als Bote des
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Schicksals, aïs unheimlicher, flugs sich nieldender Zeuge, wo irgend eine Seele sich im Todes-

kampfe dazu anschickt, ibre Kadaver-Hùlle leblos liegen zu lassen. Wohl raocbte der Harus-

pex nicht unibin kôunen, den sezirenden Raben als seinen, io der Kaldaunenscbau wobllebeu-

den, Amtsbruder aiizuerkenneu. Dazu kam gewiss aucb das gebeimnissvolle Ratbsel, welcbes

den Zoolosren bis auf die neuesteii Zeiteu zu schaffen geinacht hal. Was ist es, was deni Raub-

geOùgel alsbald verralb, dass in weitesten Fernen ein grosseres Tbier, ein Raub, niederge-

streckl worden ist? Tage, Wocben, ja 3Ionate lang durcbwandeit man die winterlicben Oeden

Sibiriens und spàbt fruchtlos nach einem einzigeu Raben. Kaum bat aber der Wolf ein Renn-

tbier uiedergerissen, der Menscb eines erbeutet oder gescblacbtel, so erscbeint nicht selten iiber

der Stelle, in den bôchsten [lôben, ein scbwebeuder Punkt, der, tiefer und tiefer berabkrei-

seud, an GriJsse und Deutlicbkeit ailmalig wacbst, bis er endlicb zum Raben wird. Was gab

ihm Kunde vom Schmause? Das Auge, nur das Auge! rufeu uns die Zootomen zur Antwort,

stit .sie in die merkwiirdigen Apparate Einsiebt gewonnen baben, welcbe dem Raubgefliigel,

das aus bedeutenden Luflbobeu auf die Erde berabspiibt, Fernrobr-Dienste erweisen. In der

freien Natur iiberzeugt sich aber der Beobacbter bald, dass es damit nicht abgethan ist. Eine

von niinder kennllidien Vorrichtuugen getragene, ungewobuliche Schiirfuug des Geruchsiunes

niuss gleichfalls im Spiele sein ; uuler ihrem Einflusse dienen weithin reichende Luftslromun-

gen hôberer Luftscbichten als Lcitfaden, welcher aus den Dûnslen des eutweder noeh blut-

warm dauipfenden oder schon durcb Verwesung sich zersetzendeu Thieres bis in die weitesten

Fernen, mit der Schnelhgkeit des VViudes sich abwickelt.

Diirfen wir nun etwa die vielen riithselhaften Erscheinungen, welcbe mit dem VVandern

der Vogel verkniipft siud, gleichfalls aus gesteigerter Wirksamkeit ihrer Siunesorgane her-

leiten ? Um wie viel ist deun, seil jenen Jahrtausenden deren Meinungen wir obeu beriibrt

baben, die Wissenschaft den Gebeimnissen des Zuges der Vôgel naher geriickt?

Die Antwort auf dièse Fragen fàllt fiir die Zoologen recbt deuuitbigeud aus. Im prakti-

schen Leben ist die Beachtung des Vogeizuges von den einstigen Auguren auf die beutigen

Landwirthe herùbergerûckt, welcbe bald einen zeiligen Frubsommer und einen zeitig einsetzen-

den VVinler, oder aucb das Entgegengeselzte voraussagen, je nacbdem die Vôgel im betreffen-

deu Jahre bald friiber bald spiiter erscbeineu und verschwinden, als es durcbschnittlicb der

Fall zu sein pflegt. Wenn sie auch oft genug trûgeu, so tretl'en es solcbe Voraussaguugen den-

noch allerdings besser als der Kalender ; die Zoologie bal aber hisber noch gar nichts gethan,

um jenen Praktikern die Einsicht, und mit ihr den Maasstab dafiir an die Dand zu geben, wie

gross die Sicherbcit seiu mag, mit der sie sich den Voraussagungen der Vôgel bingeben diirfen.

Auch bat in der That die Zoologie dafiir nichts leisten kônnen, weil ihr bisber die zu Gruude

zu legenden Beobachtungen mangeln, und desbalb fiigte es sich nicht etwa von ungefiihr, dass

die Météorologie es gewesen ist, welcbe in diescr Richtung die ersten wesentlicberen Scbrilte

zu thun begonnen bat.

Ibre eigentliche letzte Bestimmung sucht die Météorologie in der ErgriiDdung aller zwi-

schen den klimatischen Einiliissen und dem Entwickelungsgauge des orgauischen Lebens beste-
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heiiden BeziehuDgen ; nur dièse Riicksicht erwarb ihr den Kredit, welcher ilir ein Nelz von

Beobachtungs-Stationen zu Gebote gestellt bat, das den Erdball weitmascbig umstrickt. Die

Beobacbtungen haben freilich vorerst rein meteorologischen Zweeken fast ausschliesslicb dienen

mûssen, wurden indessen scbon von Anfang berein nur als das eine Glied eines weit allgemei-

ner aufgefassten Planes ins Lebeu gerufen, der auf das Beobacbten aller «periodischer Erschei-

Dungcn» unseres Erdballes binzielt. Die bierher einscblagenden zoologiscben Beobacbtungen

sind hinter der grossartigen Anlage dièses Planes ani weitesten zuruckgeblieben, und, was

noch mebr sagen will, man bat den bisber aufgespeicberten zoologiscben Beobacbtungsvorratb

als robes Material dabingestellt sein lassen. So ungeniigend z. B. die Angaben iibcr die An-

kunfts- und Abzugszeiten der Vôgel aucb sein mogen, die wir bisber besitzen, so sind sie docb

zu solcb' einem Umfange augescbwoUen, dass es bocbste Zeit ist, sie zu Scblussfolgerungen zu

verarbeiten, sollen nicbt aile Beniiibungen in dem Wuste ersticken, 3Iir ist nicblsdestoweniger

keine einzige Arbeit bekannt, welcbe es gewagt batte, sicb in einem weiteren Umfange an

dieseni verwirrenden Gegenstande zu vergreifen, und wir durfen es daber um so daukbarer

anerkcnnen, dass Prof. Kessler *) nnserem Reicbe die Ebre eines ersten ernsteren Versucbes

zugewandt bat. Seine griiudlicben Vorgleicbe musslen sicb jedocb leider auf minder weite

Entferuungen von seinem Hauplbcobacbtungsorte, Kiev, bescbranken, wodurcb wiederum die

Trageweite seiner Scblussfolgerungen beengt ward.

Scbon seit Jabren batte icb die bis auf beute unbenutzt vergrabenen, zablreicben, von

unseren akademiscben Ur-Reisenden verzeicbneten Beobacbtungen uber den Zug der Vogel,

ans ibren Reisewerken zusammengelragen, als icb zur sibiriscben Reise berufen ward. Aus

meinen Vorarbeileu spraog unter solcben Umstiinden die Idée bervor, dass es mir unter Ande-

rem gelingen diirfte, durcb sorgfiilliges Beobacbten des Vôgelzuges im kontinental-klimatiscben

Sibirien, Gegensâlze zu gewinnen, welcbe das iiber denselben Gegenstand im kiisten-klimali-

scben Europa angebâufle Material zu eutscbiedenerer Geltung bringen konnten. Es musste mir

besonders daran liegen, dass an verschiedeueu Orten Russlands und insbesondere Sibiriens

gleicbzeilig korrespondirende Beobacbtungen augestellt wurden, wàbrend icb selbst im bôcb-

sten Norden Wacbe bielt. In diesem Sinne ricblete icb am 28sten Januar 1843 aus Krasno-

jarsk meine brieOicben AulTorderungen zum Beistande an die verscbiedensten Personen, denen

ein solcber zugemutbet werden konnte. Leider sind unter den Erfolgen dieser Aufforderungen

nur sebr weuige nennenswertb, wcnn wir nicbt die, voUkommen selbststandig forlgesetzten

und fertig bearbeitet im Drucke erscbionenen Nacbricbten Prof. Kesslers, von denen scbon

oben riibmlicbst die Rede war, aucb an diesem Orte auffiibren wollen, um ibre Trageweite

dadurcb in ein nocb giinstigeres Licht zu selzen. Ausser diesen erfreuten micb bandscbriftlicbe

Millbeilungen aus Bernaul, wo der unvergesslicbe greise Gebler trotz aller Abgescbiedenbeit

sicb dennocb jugendlicben Feuereifor fiir die W'issenscbaft zu bewabren gewusst batte. Was

mir sonst nocb an Nacbricbten iiber deu Vogelzug in Sibirien zukam, war âusserst sparlich.

'] BuUelia de la Soc. Imp. d. Natural. de Moscou, aonée 18o3, I. p. 166.
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und ruhrte von nicbt wissenschafllich gebildeten Leuten her, ist aber, nacli gehôriger Sich-

tung, in die nachsteiienden Tabellen aufgcnommen worden.

Mit so liickenhaftem Materiale musste ich nun heimkehren. Uiiterdessen ist mir aber

schon ein, in anderen Aibeiten zugebrarh(es, Jahrzehend dabingeflossen, und wie ich im ver-

gan-renen Sommer das alte Thema des Vogelziiges wieder von Neuem aufnehme, sehe ich mich

gezwun'^en, meinen urspriioglichen Bearbeilungsplan aufzugeben und mich bedeulend einzu-

schranken, Irotz dem dass mir der Gegenstand schon unverhaltnissmâssig viel Zeit gekostet hat.

Der zusammenhangslosen westeuropaischen Beobachlungen iiber den Vôgelzug haben sich

nâmlich unterdessen so viele angehâuft, sie haben sich zugleich so sehr in den verschiedenar-

tio'steD Schriflen verlaufen, dass man der Zeit Ilerr sein miisste, sich dem Sammeln und Bear-

beiten dièses rohen Materiales ausscbliesslich zu widmcn. Meinestheils habe ich dièse Idée ganz

aufgeben und ruich damil begniigen miissen, die gewiss sehr wiinschenswerlhe Arbeit auf die

Grenzen unseres Reiches zu beschrâuken. Auch das liât mehr Zeit geraubt als ich fiiglich an

diesen Gegenstand balte verwenden diirfen, denn obgleich die facbliclien Spezialschriften, die in

den letzten zehn Jahren iiber uuseren Gegenstand erscbienen sind, in der Niihe besehen, auf

zwei kleine malcrialbringende Scbriftchen *) zusammensciirumpfen, so hat sich doch eine Menge

brauchbarer Angaben aus den verscliiedenen Werken gemisciiten Inballs hervorarbeiten lassen.

Unter diesen ist die von der Kaiserl. Huss. Geographischen Geselkchaft herausgegebene

«Ce.iLCKaa JiiTonDCb» *') obenan zu erwahnen, da sie nicbt iiur jctzt schon ein sehr reiches

Material darbielet, sondcrn noch niebr auf eine erfolgreiehe Zukunft hinweist. Was in deren

erstem Jabrgnnge nicbt genau genug oder unrichtig bcobachtel, wns in ein paar Fallen sogar

nachweislich gefalscht worden, wird sicli mit der Zeit veivollkommnen und ahKIiiren.

VVie Vieles sich ferner aus verscbiedenen Reisenerken, Reisebericliten und namentlich

aucli aus dem Journal des Ministcriums der Reichs-Domanen hat zusammenstoppeln lassen,

ergibt sich aus der Ansicht des beigcfiiglen Quellenverzeichnisses.

Ueberdiess verdanke ich der freundlirhen Zuvorkonuneuheit der tierren Akademiker

Kupffer und \\ esselovskij, so wie der llerren Professoren v. Nordmann und Kessler einen

Schatz an bandschriftlicben Beobachtungen, der den gedruckt vorhandenen in manchen Stiicken

die Waage hait. L'nter diesen ragen die reichballigen Ankunftslisten der Zugvôgel -in Finnlaud

so sehr bervor, dass ich mich gezwungen sehe, sie als selbststiindiges Ganze fiir sich drucken

zu lassen, statt sic, gleich den iibrigen, in die Hauptlabelle einzuschalten. In Finnland allein

sind an 50 verscbiedenen und woblvertheilten Beobachtungs-Slationen mebrjabrige Beobach-

tungen angestellt worden, deren spezieller Bearbeilung wir, trolz einigen oflenbaren Feblern,

um so sehnlicher entgegenseheu miissen, als sie durch entsprechende meteorologische Beob-

achtungen gestijtzt w^erden. Die Mijglicbkeit eines so vollstàndigen Beobachtungsuetzes bekun-

•) Czernay im Bullel. des Nat. d. Moscou, 1832, II, p. 330; Bodp, in don Mélanges biologiques de l'Acad. do

St. Pétersbourg, 1834, II, p. 107.

*') CocTaBjCHuafl iiai. uafi.iio,ieniii MoryuiHïi, cjjikutl kt. oupc4liJeuiio KjasiaTa Poccia bi. 1831 r04y ; I, 18S4.

HsAanie IIunEp. PyccK. Feorpai-u'iccEaro OCmccxua.
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det eiuen bedeutenden Bilduugsgrad iii kauin gealinter Verbreitung (iber die Oeden Finnlands.

Lassen wir dem anspruchlosen Mittelpunkte von dem die Anregung zu solchen Beobachtungen

ausffesfansren ist — der Finnischen wissenschaftlicheu Gesellschaft — aile Anerken-

nunir zu Theil werden : wir kounen dem Geiste, der sie beseelt, unsere Eewiinderung nicht

versagen. Der gesammte Auorduungsplan und die Einrichtung der an die Beobachtcr vertheil-

ten Schemata stehen sicbtlich im engsten Zusammenhange mit deu in Sknndinavieu schon frù-

her angeregten Beobacbtungen derselben Art.

Vom Vereine, d. h. hauptsâchlich vom kiinftig zu erstrebenden vollkommenen Einklange

der Bemiihungen der Russ. Geogr. Gesellschaft mit denen der Finnischen, diirfen wir ein ge-

niigend dicht- und gleichmaschiges Nelz von Beobachtungs-Stationen erwarten, das nach einer

Reihe von Jabren unserer Wissenschaft bedeutende Fortschritte verheisst. In noch boherem

Grade als die Ermiltelung rein meteorologisch-klimatiscber Fragen, bilngt die des Wanderns

der Vogel von einer môglichst dichten Vertheilung der Beobacbter ab. Den meteorologischen

Beobachtungen gegeniiber erscheinen die zoologiscb-periodischen stets bocbst ungenau, denn

wir werden in Buzug auf die letzlercn nie dazu gelangen kônnen, durch Beobacbtung fest-

gestellter Instrumente an bestimmteu Orten, zu festgestellteu Zeiten, uns richtige IMittel-Zablen

zu verschalTen. Den Beobacbter zoologisch-periodiscber Erscbeinungen, des Zuges der Vôgel

z. B., ereilen seine Pflegebcfohienen urplcitzlicb, fast unangemeldet, zu ganz unbestimmten Wo-

cben, ïagen und Stunden, ja, nicht selten zur Nachtzeit ; sie verbreiten sich nicht gleicbmiissig

liber weite Strecken, nocb weniger dringen sie, gleicb den barometriscben Einfliissen, bis in

die Stube binein, sondern der Beobacbter niuss ihnen nachspiiren, sie an bcstimmten geeigne-

teren Oerllicbkeilen aufsuchen, und setzt sich dem aus, dass er hinter seinem Riicken, etwa in

waldigen IliJben, den einen Durchziigler versiiumt, wiibrend er, in eifrigster Erfiillung seines

Vorbabens, zu den nassen Niederungen hinabgesticgen ist, um die nur dort zu trelïenden An-

konimlinge in Augenscbein zu nebmen. Die aus dieser Quelle entspringenden Irilbiimer lassen

sich nur durch Vervielfaltigung der Beobachtungs-Stationen koutrolliren, und desbalb ist eine

allgemeine Theilnabme aller gebildeten Jiiger, aller Landwirtbe und Landgeisilicben, mit einem

Worte, aller mitwirkungsfiihigen, im Freien sicb tummelnden Menscben unumgiinglicb notbig ;

sie ist um so notbiger, als icb die Ueberzeugung gewonnen babe, dass viele Arten von Vôgeln

sich an gewisse Wanderstrassen halten, deuen man auf die Spur kommen, und auf denen

man den Wanderern wegelagernd auflauern muss.

In dieser Beziebung bin icb aiso, Kessler gegeuiiber, zu der entgegengesetzten Ueber-

zeugung gelaugt, in sofern Kessler (1. c. p. 200) aus seinen Beobacbtungen den Scbluss ziebt,

dass die Vogel «auf ihrem Zuge keinen bestiraniteu, in enge Grenzen gescblossenen Heer-

«strassen folgen, von welchen sie sicb dann spiiter seitwârts verbreiten; sondern ziemlich

«gleicbmassig auf der ganzen Breitenausdehiiung des westlichen Russlands vorriickeu». Den

Gruud fiir diesen Widerspruch in unseron Schlussfolgerungen sucbe icb darin, dass die ver-

schiedenen Vôgel sich in der angeregten Beziebung verscbieden verhalten ; ist es doch selbst-

verstandlicb, dass die Scbwimm- und iheilweise aucb die Wadvôgel durch ihr Naturell an die
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Wasserstrassen gebuuden sein miissen. Ressler halle es aber vorzuglich mit Landvôgeln zu

thun, icii dagegen, in Sibirien, mebr mit VVassergeflugel ; Kessier beobachtete im Weslen des

europâiscben Russlands, wiihrend die bauptsacblicbslen Heerstrassen der Vôgel sicb durch dea

Osten uuseres Reiches ziehen. Die genauere Eiôrlerung dieser Umstande wird man im 4len

Bande meines Rcisewerkes 6nden.

Zwino^t micb nun aucb der neue Wirkungskreis, den mir die Akademie auferlegt bat,

dazu, dass ich micb jetzt nocb vicl kiirzer fassen muss, als es zu Aufange dièses Jahres mein

fester Vorsatz war, so slutze ich dennoch nicht davor zuriick, in der vorliegenden Abbandhing

unverbiiltnissmassig viel robes Material zu bieten, aus dem nocb Vicies hervorgearbeitet wer-

den musste. Miige dièse Arbeit nuu von Anderen gescbehen und dadurch die fur meine Person

an das Zusammensuchen des Robstoffes vergeudete Zeit zu ihrer Verwerlhung in der Wissen-

schafl gelangen ; meine jetzigen Berufsarbeiteu wiirden micb, voraussicbtlich, zur Ausfiibrung

dieser wissenschaftlichen Erfordernisse in langen Jabren nicht kommen lassen. Ich scblage

aber nicht nur den Anstoss und die Beihilfe boch genug an, welcbe das vorliegende Material

durch sein Erscheinen âussern muss, sonderu •nerde noch durch einen zweiten Grund dazu

bestimmt, dea Druck zu betreiben.

Meine Fachgenossen haben nâmlicb, glaube ich, das Recbt, einige Erliiuterungen der-

jenigen Sàtze von mir zu verlangen, welcbe ich iiber die Ankunftszeilen der Zugvôgel in Russ-

land, am Schlusse des vergangenen Jahres vorlaufig veroffenllicht habe *). Dièse SiUze stùtzen

sicb aber auf den Inbalt der hier zu verolTentlicbenden Ankunfis-Tabellen, und diirften durch

die in der beifolgenden Karte gegebeuen Darstellungen einsicbtlicher auseinaudergesetzt wer-

den, als durch viele Worte.

Wagen wir es namlich, wie ich schon im verflossenen Jabre vorschlug und es beiliegend

jetzt ausgefiibrl habe, die Orte gleicher Ankunftstage gewisser Vôgel auf der Karte durch Li-

nien zu verbinden — welcbe man Ankunftslinien oder Isepiptesen **) nennen konnte —
so stellen sicb allerdings manche Abweichungen in den Richtungen der Ankunftslinien ver-

schiedener Vogel-Arten unter einander heraus. Trotz diesen verschiedenen Abweichungen lasst

sicb aber dennoch der Verlauf aller Ankunftslinien im Allgemeinen durch eiue mittlere Ricb-

tuug andeuten, welcbe ich auf der beiliegenden Karte als farbig angelegten breiteren Gûrtel zu

versinulicheu gesucht habe.

Es ist selbstverstandlich, dass der Heranzug der Vôgel, wâhrend des Frubjahres, in senk-

rechter Richtung auf ibre Ankunftslinien, mithin, allgenieiner aufgefasst, in senkrechter Rich-

tung auf jenen Ankunftsgurtel statt haben muss. Beachten wir nun den Gesammtverlauf dièses

Gûrtels, so Gnden wir, dass unter den Meridianen Mittel-Sibiriens die Vôgel in Meridianrich-

tung, d. h. von S. nach N. ziehen; im europâiscben Russland von SW. nach NO.; an den Ost-

kiisten Sibiriens dagegen umgekehrt, von SO. nach NW. Aile dièse Richtungen slossen also,

•) Vergl. Mélanges biologiques, tirés du Bullel. Physico-raalhémat. de l'Acad. Inipér. d. Se. de St. Pétersbourg,

T'"^ II, pag. 205.

*) Von ÈTctTCTijoi;, adTolatus, das Herbeiflicgen.
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wenn wir sie uns bis an das Eismeer verlangert denken woUen, olingefahr im Taimvrlande zu-

sanimen, oder um dasselbe heruni, eine BenieiKiing, die noch dadurch entschieden verstarkt

wird, dass die wandernden Schwimmvcigel an den Nordkiisten Sibiriens in der That vorzugs-

weise den geographischen Breilen nach, nicbt aber die Meridiane entlang, zu ziehen scheinen,

wie icb das in meinem Reisewerke nacbzuweisen versucht habe. Demzufolge ricbtet sich also

sogar an den Kiisten des Eismeeres der Heianzug der Vogel, sowobl von W. nach 0., als auch

von 0. nach W., gegen das Taimyrland, jene merkwurdige nordlichste Landspitze Sibiriens,

welche uaber zu untersuchen mir vergonnt gewesen isl.

Gerade dort ist aber auch der Silz des raagneliscben Pôles, und bedenken wir ûberdiess,

dass die Zugrichtungen der Vôgel in Nordamerika ebenfalls auf den magnetischen Pol, aber

auf den jenes Welttheiles hinzuweisen scheinen, so liegt der Gedanke nabe, es môge die er-

staunliche Unbeirrbarkcit der Zugvôgel — trotz Wind und Wetter, Uotz Nacht und Nebel —
eben darauf beruhen, dass das Gcfliigel immerwahrend der Ricbtung des Magnelpoles sich be-

wusst ist, und demzufolge auch seine Zugriclilung genau einzuhalten weiss. Was dem SchilTe

die Magnetnadel ist, wiire danu diesen «Seglern der Lufle» das innere magnetische Gefubl,

welches vielleicht im engsten Zusammenhange mit den galvanisch-magnetischen Strômungen

stehen mag, die im Inneren des Kôrpers dieser Thiere, zumal in ihren Bewegungsapparaten,

erwiesener 3Iaassen kreiseu. Gleich dem Schiffer, der seiuen Kurs in die Karte eintragt so oft

er die Rumbe seiner Richtschnur, der Magnetnadel, wechselt, ist auch der Vogel unabliissig

sich dessen bewusst, wann und wieviel er abweicht, so oft tausondfaltig verschiedene Umstânde

es heischen, dass er von der geradesten Richtung auf den Magnetpol hin, ablenke. Wahrend

aber der Scliiiïer, bei der Eintragung seiner Kurse, noch die jedesmalige Deklinationsgrôsse

der Magnetnadel von den Mcridianen seiner Seekarten in Abrechnung zu bringen hat, liest

sich der Vogel die Grosse des Abweichungswiiikels unmittelbar ah, denn er seibst ist durch

und durch Magnet, und folglich sind gleichsam nicbt astronomische Meridiane, sondern un-

mittelbar magnetische in seiner inneren Orientirungskarte verzeichnet.

Es mag aber an diesen, dem posiliven Wissen vorgreifenden Exkursen genug sein ; keh-

ren wir zur Betrachtung unserer Karte und ihrer Ankuuftslinien zuriick. Wonach sind dièse

letzteren entworfeu ? Allerdings auf Grundlage des nachstehend in aller Ausfiiiirlichkeit ge-

druckten Materiales, allein Jeder, der mir nacharbeiten will, wird bald finden, wie gross der

Antheil kritischer Willkiihr ist, der hier noch obzuwallen hat. Nur ganz vereinzelt stehen

leider die Beobachtungsorte da, von denen wir langer fortgesetzte Beobachtungsreihen der

Ankunftszeiten zu Gebote haben, und sogar ini Vergleicbe zu diesen 10, ja 1 ojahrigen Beob-

achtungen sind die einzeln (sei es in Folge abweichender Witterungsverhijltnisse, sei es in

Folge von, oft unvermeidiichen, Beobachtuîigsfchleni) vorkommenden iiussersten Schwan-

kungen oft so bedeulend, dass es bisweilen nothig wird, sie aus der Berechnung auszuschlies-

sen, damit der Tag niittlerer Ankunftszeit — eines gewissen Vogels an einem heslimmlen

Orte — den man suent, nicht zu sehr verriickt werde.

Das gibt aber doch nur den geringsten ïheil des Uebelstandes ab, denn von der bei weitem

Mém. 8c. nat. T. VUI. 2
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grossten Zahl unserer Beobachlungsorte liegea uns mir eiuzelne oder wenige Beobachtungs-Jalir-

giinge vor, und selbst dièse gehoren nicht einein und demselbeu Jahre, sondern fur versebiedene

Beobachlungsorte auch den verschiedenslen Jaliren au. Versuchen wir nun nicblsdestoweniger

uns dadurcb zu belfen, dass wir ein an zahheichen Beobacbtungsstationen vertretenes Jahr

hervorheben und dessen Ankunftstage auf die Karte eintragen, so begegnen wir bald so vielen

Unreeelmassiskeiten ) dass wir dennoch zu den friiheren niiltleren Ankunftszeilen zurûck-DO /

kehren niiissen, und die Angaben einzelner Beobnchtungsjahre nur als Liickenbusser einlragen.

Ein gewisser Grad von Willkiibr ist also bei der Benutzung der vorliegenden Tabellen

unvermeidlich gewescn. Von seineni Belauge kann sicb ein Jeder leicht ûberzeugen ; iiber den

niehr oder minder gliicklicli getroffenen ïakt wird das reichere Material der Zukunft entschei-

den ; dass aber das Wesentliche der hier gewonnenen Resultate nicht auf Willkùhr beruht, da-

fiir zeugt schon jetzt die in den Hauptziigen unverkenubare Uebereinslimmung der Ankunfts-

linien verschiedener Vogelarten.

Mit stoter Hinsicht auf die beiden beigegebcnen Karlen wollen wir also die von mir schon

iin vorigeu Jahre aufgeslellten Siitze hier nocbnials wiederholen :

a) An den Meridianen der Westgrenzeu des europâischen Busslauds, mil Aus-

uahme der Ballischen Kùslenlânder, langen die Vcigel, unter den verschiedenslen

Breiten, angenâhert gleichzeitig an (mithiu aus SW. bis W. Richtung). Bisweilen

erscheinen sie sogar etwas friiher unter einer niJrdlicher als unler einer siidiicher

gelcgenou Breile.

In dicsem Gebiete isl die Annjiherung der Richtung unserer Ankunflslinien an diejenige

der Isochimenen unverkennbar.

b) Der Satz a gilt ostwiirls bis elwa zu den Meridianen von Petershurg, die

ohngefiJhr iiber Kiev nach Odessa fiihren. Noch weiter nach Osten schliigl die

Richtung der Aukunftsliuien plotzlich rechtwinklig uni, d. h. die unler gleichen

Brcilen gelegenen Orle erhallen ihre Zugvogel ziemlich zu gleicher Zeit. Der Land-

stricii des europâischen Russiands, welcher aagenàherl unter den Meridianen des

Onega-Sees, bis zur Kryuim hinab, liegl, erhâlt seine Zugvogel am spâtesten ; nahe

gleichzeitig mil Oerllichkeiten der Ballischen Kiisten, welche bis 10 Breilengrade

nôrdiicher liegen. Unter gewissen UmsUinden machen jedoch die unmillelbaren

L'mgebungen des Dnega-Sees eine Ausnahme von dieser Verspiitung.

Die Verspâlung der Zugvogel unter den Onega-Krymm-Meridianen scheint unfraglich

den Gebirgsziigen Kleinasiens insbesondere zur Last gelegt werden zu mussen. Durch den star-

') Es liisst sicli leicht nachweisen, wie Unrcchl raan daran thaïe, wenn man in solcheii Fàllen ohne Weileres die

Beobachter der Ungenaiiigkeil anklagcn wollte. Jlan vcrsucbe es nur, die Aiikunft der Rauchschwalbe in wcit von ein-

ander abgclegcnen Thcilen einer der grosseren Hauptstadle beobachten zu lassen. So unverkennbar der Vogel isl, so

sehr cr zum Gefolge des Menscbcn gehort, statt, gleich anderen, ihm aus/.uweichen, so wird man doch (inden, dass der

Unterscbied der Angaben zweler oder dreier Beobachter iiinerhalb derselben Sladt, raehr als eine Woche belragen, ja

bis auf zwei Wochen steigcn kann. An der einen, bevorzugten, Oerllicbkeit melden sich die ersten vereinzellcn Vor-

ziigler, an der anderen lasst sich vor dem Eintreflen des Hauptzuges kein einziger Vogel seben u. d. ra.
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ken Schneefall, der in diesen Gebirgen stalt findet, wird das Friihjahr zmiickgehalten, und mit

ihm zôgern auch die Wanderer, welche den Uiirzesten Weg iiber die Wasserslrecke des Pontiis

(zu den Siidkiisten der Krynim hiniiber) wablen. Im Uebrigen ist unverkennbar, dass dort, wo

der Zug die Meereskûste entlang geht — sei es nua an der Ostsee oder am Ponliis (von Odessa

bis zu der Dnepr-Miindung) — die Zugvogel etwas rascher vorriicken als nebenan im Inneren.

Fiir die von SW. nach NO. ziebenden Vôgel scheint der Grund der Verzogerung ihrer An-

kunft im Inneren des europaiscben Russlands unter den Onega-Krynim-Meridianen haiiptsiicb-

lich darin gesucbt werden zu miissen, dass sie bier auf ein entscbiedeneres Konlinenlal-Klima

stossen, dessen raube Temperaturwecbsel den Vogelu den Beginn des Friiiijabres verleiden.

c) Je weiter von diesen Liingeu ostwârts, bis an den Fuss des Ural bin, desto

zeitiger langen wieder die Zugvogel an, im Vergleiche zur geographiscben Breite

des Ortes. Die Orte gleicbzeitiger Ankunft liegen am Fusse des West-Ural nur

wenige Brcitengrade siidlicber als in den Baltiscben Kûstenlandern.

d) Die Ostseite des Ural, so namentlicb sogar die Gegend des unteren Obj, ver-

spâtet kaum, oder nur wenig, gegenûber der Westseite, ja sie belebt sieh mitunter

sogar zeitiger als dièse.

Ira Osten des europaiscben Russlands, von deni bier die Rede ist, zeigt sieh die Ricbtung

der Ankuuftslinien fast senkrecbt auf diejenige der Isochimeneo, und nabe iibereiustimmend

mit derjenigen der Isotberen. Ausser der frùbzeifigen Eroiînung desjenigen Tborweges, welcheu

das Kaspiscbe Meer den im Siiden desselben winternden Wauderern darbielet, baben wir offenbar

noch die jiihe Entwickelung der Friibjabrsvfârme, wie sie dem Kontinentalklima eigentbiinilich

ist, in Recbnung zu zieben, um die verballuissmiissig zeitige Ankunft der Zugvogel beiderseits am

Fusse des Ural und ini Osten desselben erklârlicb zu finden. Aueb die geringe Scbueemenge ist zu

beriieksicbtigen, welcbe in den Steppen fàllt. Der Boden wird auf den miicbtigen Strecken von

der Wolga bis zum Altai schon von den ersten Strablen der Friihlingssonne blossgelegt. Dieser

Scbueemangel geslatlet dort sogar manchen Zugvogeln das Wintern, trotz dem dass die Frost-

grade sehr iibermâssig sind. Es verstebt sieh von selbst, dass dergleicben Zugvogel andere sind

und ein ganz anderes Naturell besitzen als die unter b) erwabnten, von SW. nacb NO. ziebenden.

e) Die Scbeitelflàche Asiens und die sie begrânzenden Altaiscben, Sajaniscben

und Daurischen Gebirge lassen die Ankunft der Zugvogel wieder verspiiten, ob-

gleicb merklicb weniger, als es unter den Onega-Krymm-Meridianen stattfand.

f)
In entsprecbenden Breitcn des raittleren Lena-Tbales (Jakutsk) einerseits

und der Meridiane von Petersburg andererseits, langen die Zugvogel wieder ziem-

licb gleirbzeitig an; mancbe Landvogel sogar etwas friibcr. Das untere Kolynia-

Tbal ninimt, bis an das Eismeer binab, an dieser Verfriibung mcrklichen Antbeil.

Dass icb es gewagt babe, nach dem einzigen unvollstandigen Jaiirgange der wahrend

unserer Expédition zu Jakutsk angestellten Beobacbtungen ein allgemeines vergleicbendes Ur-

tbeil iiber die Ankunftszeit der Zugvogel im Lena-Thale zu fàllen, muss mebr als gewagt er-

scheinen. Indessen habe ich zu meiner Retbtfertigung darauf aufnierksain zu macben, dass es
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vorzugsweisc Wasservôgel waien, deren Ankunftszeit damais zu Jakutsk beobachtet wuide,

uud dass ISjahrige Beobachluugen ûber die Enteisung der Lena bei Kireusk, welche unser

KoUege Wesselovskij veiolTeutlichen wird, geniigend nachweisen, es sei gerade jeoes Beob-

achtungsjabr 1844 keiu extrêmes gewesen, sondera vielmebr eiii maassgebendes , minières.

Dasselbe Urtbeil fàllten scboii zu meiaer Zeit die Bewobner von Jakulsk.

g) Ost von der obereii Lena, bis an die Ostkûsten Sibiriens, ist wiederum eine

belrachtliclie uud plotziicbe Verspiitung der Zugvogel bemerkbar. Die Kûsten-

lâuder Ost-Sibiriens erhalteu ihre Zugvogel von 0. ber, so dass sicb hier, bis an

den Ausfluss der Koiyuja hiuauf, die Aukunftsliuien wieder mebr meridianisch

einstellen, angenàhert denen enlsprechend, welcbe wir au deu europâischen West-

grenzen Russlauds verzeicbnet babeu.

Das Slanowoj-Gebirge hait obne Zweifel durch seine schneebedeckten Ilôben den Zug

der Vôgel in deu iviistenlaudern des Ocbotskiscben Meeres auf, daber die Verspâtung. Um so

wicbtiger wiire es, eine Reihe von Jabrgiingen solcber Beobachluugen zu crbalten, welche un-

niittelbar au den Kiisten des Ocbotskiscben und des Berings-Meeres aogestellt wûrden, wie

etwa im Fort Nikolajevsk, iu Ajan, Isbiginsk, Bolscheretzk, Petropawlovsk, am Anadyr und

auch in Nishnekolymsk.

Trotz dem dass sicb im Ocbotskiscben Meere das Eis bis in die zweite Ilalfte des Sora-

mers binein erhalt, scbeiut dadurch doch der Zug der Vogel dort nicbt so sebr zuriickgehalten

zu werden als, in viel hohercm Grade, ihre Brutzeit.

Ein Blick auf die beiden beiliegenden Karteu wird die so eben aufgestellten Sâtze besser

erliiutern, als es vielen Worten moglicb wiire, uud weist m auffallender Weise nach, wie dicht

anciuauder die Isepiptesen im mittleren Ural sicb dràngeu, wodurch dort eine vielleicht bei-

spiellose V'erlaugsamung des Vorriickeus der Zugvogel im Friibjabre bekundet wird ; eine Ver-

langsamung, welche die Heranziigler aufstaut, uud deren Anzahl uuverhaltuissmâssig gross er-

scbeiuen lassen muss. Diesem Umstaude vorzugsweise, und lange nicbt so sebr der in Wirk-

licbkeit dort zahlreicber vertretenen Vogelwelt miissen wir das kochende Wallen wâhrend des

Friibjahrszuges zuschreibeu, das von unseren akademischen Reisenden des verflosseuen Jahr-

bunderts einslimmig als uubeschreiblich uud aile Begrilïe iibersteigend geschildert worden ist.

Eiueu wesenllichen Nutzen der beiliegendeu Karten sehe ich darin , dass sie die un-

umstosslichen Grundes-Wahrheiten auch fur jeden, der nur flûcbliger in die vorliegende Arbeit

hineinschauen will, ausser Zweifel setzen miissen, indem jede einzelne eiugelragene Vogelart

die Hauplricbtungeu der ïibrigen Isepiptesen kontrollirt und bekraftigt.

Uugeacblet der vielen uud argen Widerspriiche welche uus zuriickschrecken, sobald wir

die nachstebend gedruckten Beobachtungsreiheu genauereu kritiscben Vergleichungen unter-

werfen, taucben aiso doch ans dem Gewirre einzelne Wahrbeilen hervor, welcbe ura so griis-

seren Nachdruck gewinnen miissen, je mebr wir uns mit dem Enlwickelungsgange vertraut

machen, den die Météorologie in der ersten Hiilfte unseres Jahrbunderts genommen bat. So

roh der Zustand der Météorologie vor fuiifzig Jahren war, so schwach ist es noch jetzl mit der



Zoologie. DiE IsEPIPTESEN RCSSLANDS. 13

Lehre uber den Vogeizug bestellt. Dièse wird aber iii Zukunft, wir diirfen es mit Zuversicht

aussprechen, gleicb ibrer Gescbwister-Wisseuschaft, rascben Schritles vorwarts eileu, ja ihre

Vorgangeriu baldmoglicbst einzubolen beiuuht sein, um spàter, Haud iu Haud mit ibi, einer

Loberen Ausbildung enlgegen zu geben.

VVenn wir uns der BearbeituDg eines jedeûfalls bocbst unzureichenden Materiales erkiihnt

babeu, so ist, in Aussicbt auf die ebeu angedeutete Zuliunft, dièses unser Beginnon denuoch

jedenfalls kein voreiliges gewesen, sondern muss iu dcm Bedurfiiisse nacb einem anregenden

Anslosse seine Recbtfertigung finden. Die nicbt selten bespôttolten Miihen der vereinzelten,

weit von einander abgescbiedenen Beobacbter wollen durch einen Hinbliek auf die Gesammt-

leistung ermuutert und gekràftigt sein; sie beduifen der Sicbtung und Richlung. Eben so

wenig als bei andereu àbulicben Uniernebmungeu, zu deren Gedeihen ein Zusammenwirkeu

môglicbst Vieler erforderlich ist, darf bier das Zeutralisiren unterbleiben, und kann selbst in

seinen Febiern nur Nutzen scbaflen. Es wàre jedocb fiir die Wissenscbaft erspriesslicber gewe-

sen, wenu der erste Anlauf in Wesl-Europa zu Stande gekommen ware, wo der vorbandene

Beobacblungsscbatz unvergleicblicb grosser ist als der, den wir beben kounten. Mit grôsstem

Bedaureu ist von mir namenllich eine Verarbeilung der zablréicben und systenialischen skan-

dinaviscben Beobacbtungen vermisst worden.

Die spezielleren Entwickelungeu, welcbe icb in diesera Aufs.itze gewagl babe, werden

durcb die geuaueren Beobacbtungen, welcbe icb von der Zukunft erwarte, wesentlicb ver-

iinderl, ja vielleicht umgestosseu werden ; aucb sind sie nur als Streilpuukte bingestellt worden,

um Widerspriicbe zu wecken und bisber verborgcne Beobacbtungen an das Tageslicht zu

locken. Icb liin sogar so weit gegangen, einer jeden der eingetragenen Isepiptesen ein be-

stimmtes Dalum binzuzufiigen, dem sie zu cntsprecben scbeint. Hutte ich mich damit bcgnijgen

wollen, den V'erlauf dieser Linien allein angebeu zu wollen, so wiireu meine Karten minder

autastbar; docb ist es nicbt mein Zweck gewesen niicb zu sicbern, sondern die Blossen des

Gegenstandes ofl'enkundig hinzustellen.

Die wesenllicheren Grundziige unseres Unternebmens steben so fest, dass wir ibnen zu-

folge schon ein Urlbeil iiber begangene Beobacbtungs- und andere Febler baben. Fiibren wir

eine wesentliche Bericbtigung der nacbstebenden Beobachtuugsreiben als Beispiel an. Vor 15

Jabren batte icb mir ans einem Werkcben, betilelt «Justander, speeiraen Calendarii Aboënsis,

178G», die auf Seite 25, 31 und 42 dieser Abbandlung unter 60^^^ n. Br. fiir Abo eingetra-

genen Beobacbtungen des Kuckucks, der Lercbe und der Bachsteize ausgezogen. Als ich sie

spâter nocbmals mit dera Originale vergleicben wollte, liess sich dièses Werkcben nicbt in

Petersburg auftreiben. Jetzt, nacbdem uns die neueren finnlândiscben Beobacbtungen zuge-

kommen sind, erhalten wir durcb sie die Gewissbeit, dass jene Beobacbtungen des vorigen

Jahrhundertes nacb neueni Style ansgestellt wurJen und mithiu bei uns auf den alten St\l

zuriiekgefubrt werden miissen. Fiibren wir dièse Bericbtigung aus, so stimmt das Résultat

aller vor 70 Jabren in Abo angestellten Beobacbtungen mit dem der letztverflossenen Jabre,^

fiir jeden einzeluen der drei Vôgel, bis auf den Tag genau iiberein und bestiitigt nicbt nur
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glânzend das was in unserer Arbeit feststeht, sondeiD liefert iiberdiess einen Beweis dafur, dass

mit den Ankunftszeiten der Yogel seil 70 Jahren keine Veriindeiuug sich zugetragen hat.

Die erslen Fruhliiigs-Aukommlinge sind iiberall die unbestàndigsten, so dass es fiir sie der

fortgesetztesten Beobacblungsjahrgange bedarf, um zur Feststellung ricbtiger juiltlerer Ankunfls-

zeiten zu gelangen. Die Abweichungen einzelner Jahre vom J\Jittel sind bei ihnen vorziiglieh

gross, und wir bediirfon aus noch vielen anderen Grunden eines besonderen Ausdruckes, um

dièse zeitigeren Giisle von deu mehr piinkllichen Begleilern des enlwickelteren Fruhjahres zu

unlerscbeiden. Icb nenne die erstereu FrïihviJgel, im Gegçnsatze zu den letzteren, den Spiit-

vogeln. Die Reihe der Friihvôgel bescbliessen der Storch und der Steinschmalz, und die auf

sie fol^ende Schwalbe nebst dem Wiedebopf macben deu Anfang des Erscbeinens der Spât-

VGo^el. Wir seizen also, wie nian siebt, eine ziemlicb feststebende Reibenfolge der Zugvôgel

voraus, welcbe sich in der Tbat auf Grundlage der auf Seile 131 dieser Abbandlung gegebenen

Veraligenieinerungen fiir cinige besser beobachtele Arten elwa folgendermassen feststellen lâsst:

A. F r ii h V o g C 1. Folgen hintcreinander nach

. ., Verlauf eincr Zwischenzeit
1. Lorrus Irugilegus. von .-

2. Alamla arvcnsis und Stunnis vulqaris. , , .,, ,^
1 Woche.

3. Die ersten Scbwimnivogel.
\ . , . ^ „. ,

, „ .„ „ , ^ . M l>is 2 Wochen.
4. Molacilia alba VDO Crus cinerca.

, ,. ., ,,. ,

,- ^ . , , , ^. . „ /, bis 1 ,' \Vocheu.
5. Saocicola oenanlhe und ticonia aloa.

B. S p ii t V ô g e 1. i 1 y^ bis 2 Wocben.

6. Ilirundo rustica und L'pupa epops. . , , , . . „, ,^ ^ ^ ^ '/ bis 1 Wocbe.
7. Citrulus caiiorus.

[ /,, „^ ,

r. ^ • , „ , } 1 y» " ochen.
0. Onolus galbula. ; -

9. Crex praleiisis.
'

Die verscbiedenartigsten Umstânde iiben indessen auch auf dièse Geselzmâssigkeit ihren

Einfluss aus. Das Aufstauen der Vogel im Millel-Ural, von dem oben die Rede war, und das mit

jener Kiirze des Friihjabres im engsten Zusanimenbange stebt, welcbe fiir das Konlinentalklima

karakteristiscb ist. bringt Frïth- und Spiitvogcl einander niiber. Die Lercbe z. B., die in Wesl-

Europa ein paar Monate vnr dem Kuckuck, als ersler Friiblingsverkiinder sicb zeigt, erscbeint

au der oberen Wolga, zumal aber im gesammteu Nordosten nur einige Wochen friiher als

dieser ; der Kuckuck und die Schwalbe kommen rasch hiutereinander (an der Wolga) oder bis-

weilen sogar gleichzeitig (am oberen Duepr, in Wologda) an u. d. m.

Bei genauerer Durcbsicht hat sich mir aber ergeben, dass nicbts so sebr die Regelmiissig-

keit der Zugzeiten stôrt, als die IVabe des Ausgangs- oder des Endpunktes der Reise des be-

treiïenden Vogels. Fand der Vogel Gelegenbeit irgeudwo in der Mahe zu wintern, so ist er

aucb am Schlusse des Winters sogleich zur Hand, sobald sich das Wetter Friihlingsanklânge

zur Unzeit erlaubt. Statt das zu bereuen, was er in der allzu nôrdlichen Ueberwinterung er-

litten, wird der Vogel in seinem Trotze gegen das Klima nur um so kecker.
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Desbalb miissten erst jedes Mal die ôrtlichen NebenumstaDde in Erwiigung gezogen wer-

deu, bevor man die Beantwoitung der scbeinbar so einfachen Frage unteruimmt, welcbe Vogel-

art den Frûblingszug begiont. In Kiev erscbeint z. B. die Saatliriihe durchschnittlich ein paar

Wochen spâter als die Lerche, in Petersburg dagegen umgekehrt dièse um ein paar Woehen

spàter als jene. Gewiss ist bierbei das Ueberwintern der Lerchen auf den scbneearmen Steppen

im Spiele, gleicb wie einzelne Lerchen ja auch in Skandinavien scbon unter deiu 56sten Breiten-

grade iiberwintern *) und deshalb dort bis 59^ Breite scbon mit dem Anfange dos Fobrnar sicb

zeigen. Uebrigens verlassen aucb die Saalkriiben Petersburg zum VVinter offenbar nur auf sehr

kurze Entfernung, da sie an dieseni Orte nur ein paar Tage spàter eintreffen, als in Kiev.

Wabrscheinlicb ziehen sie also im Herbste die baltiscben Kiisten entlang nach Sûdwesten.

Die Wachteln, welcbe unter 48 i^ n. Br. in Podolieu scbon zu Anfange des Februar 1851

sicb zeigten, hatten gewiss in der Nahe, und jedenfalls in Europa ûberwintert, da die iiber das

Mittelmeer fliegenden erst zwei Monate spiiter dort anlangen. Môwen sind die ersten Frûhlings-

gaste dort, wo der offene Ozean sie in einiger Nàbe durchwintert. Schwane beginnen in der

Regel den Friihjahrszug des Wassergefliigels im Hocbnorden, docb kommen ibnen an mancben

Orten die Marzeuten um einige Tage zuvor. Seben wir genauer darein, so ist den Enten in

solcbem Falle eine aussergewôhnliche Winterstâtte in nicht gar zu grosser Ferne geboten. In

meinem Reisewerke werde icb eine ganze Reibe solcber Winterstâllen bezeichnen. Anas gîa-
o

cialis und clangula, Mergus merganser und serralor winteru nicht sellen bei den Alands-Inseln.

Das kaun nicht ohue Einfluss auf die Zeit ihres Erscbeinens in Nordllnnland sein.

Andererseits ist die Zeit des Eintreffens der Zugvôgel in der Nâbe zur Polargrânze ibrer

Verbreitung so vôllig regellos, dass die entscbiedensten Friibvôgel, wie die Lercbe oder der

Staar, mit Spatvôgeln, wie die Scbwalbe, der Kuckuck oder sogar mit dem so sebr eutschie-

denen Spàtvogel, dem Pirol, gleicbzeitig anlangen (Nordfinnland, Archangelsk). Da nun ver-

schiedene Vôgel die Polargrenze ibrer Verbreitung unter den verscbiedensten Breiten baben,

so kommen unter den verscbiedensten Breiten dergleicben Regellosigkeiten vor, obgleich frei-

lich am baufigsten in den nôrdlicbsten Gegenden, wo die Verbreitung einer grôsseren Mebrzabl

von Vôgeln abschneidet.

Eine fernere Ursacbe fiir manche Regellosigkeiten der Ankunftszeiten vermulbe icb darin,

dass, wie nieine Isepiptesen es nachwcisen, dieselbe Vogelart nicht iiberall in derselben Welt-

richtung ibren Zug nimmt. Wir diirfen also nicht mebr von Arten sprechen welcbe S.—N.

ziehen, und ibnen andere gegeniiberstellen welcbe die Ricbtung SW.—NO. einbalten, da der-

selbe Vogel seinen Flug im Bereiche des Kiistenkhma's anders richtet, als im Inneren der Kon-

tinente. Sollten nun kiinftige Beobacbtungen erweisen, dass beispielsweise an der unteren Dwina

der Kuckuck theils iiber Finnland von SW. her anlangt, tbeils aber auch von S. ja SSO. her

durch den Osteu des europaischen Russlands, so miisslen die letztgenannten Wanderer ungleicb

spâter als die von SW. gekommenen dort eintrelTen, wo sie zusammenstossen. In solchem

Falle schreiben wir mit Unrecbt manche scbeinbare Ungereimlbeiten in den Beobacbtungen

*) Wohl fiiiif Breileagrade nordliclier aïs der aordlichste Wiateraufentbalt der Lerchea in MiUeldeulschlaaJ.
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nahe benacbbarter Beohachlungsstationen Beobachtungsfehlern zur Last. Die Zukiinft muss iiber

dièse Vermuthung entscbeiden, welcbe sicb auch auf mancbe in den Westprovinzen Russlands

augestellle Beobacbtungen anwendeu liissl.

Gewiss wiire es falscb, wollten wir in den alten Aberglauben der Auguren verfallen und

aucb die Divinationsgabe der Vôgel ihres Antbeiles an den Unregelmiissigkeilen der Zugzeiten

bescbuldigeu. Selbsl die zeitgemasse Einengung jenes Aberglaubeus, diejenige dass die Gabe des

Vorgefiibls der Vôgel nur in Beziig auf Temperaturwecbsel Geltung babe, bail nicbt sticb, und

Bode bat Reebt gehabt daran zu erîhnern, wie oft die ibnen angedichtele Propheleunatur die

Viigel der Hungersnotb und dom Verderben preisgiebt. Konneu sie also sich selbst nicbt belfen,

so sind sie falscbe Propheten, deren Organisation, verbunden mit dem Leben in den Liiften, sie

zwar mancbe nahe bevorstebende Witterungswecbsel voraus fiihlen lasst, doch sind ibnen die

weniger launischcn Wettermesser unserer Meteorologen gewiss vorzuzieben. Ich glaube ùbri-

gens nocb einen anderen Unistand angeben zu kijnnen, der das Znggeflugel beim Landnianne

in Kredit gebracbt. Trelïen die Zugvcigel ein, so lasst sicb daraus mit Recbt vorausscbliessen,

dass entschiedeneres Somuicrn gleichfalls im Herauzuge sei, weil durcb ibre Ankunft bekuudet

wird, dass in den Landern ans denen sie berkommen, die Frûblingswitterung schon begonnen

bat. Die Yogel iUjerbriugen also Kunde voni Heranriicken des Wetters aus dem Siiden oder

Sûdwesten, und zwar iiberfliigeln sie uiiaufgefordert, obne Anstrengung, den allerschnellsten

Kurier. Was will indessen kiinfligbin selbst die Scbnelligkeit des Vogelfluges zu sageu baben,

wo die Telegrapbendrable in wenigen i^iiiiuten ibre Meldungen iiber tausend Meilen fortsenden?

Und reisen denn die Zugvogel wiiklicb so schnell, wie ibre Fliigel sie tragen wurdeu? Dem ist

nicLt so. da ibre Durchscbnitlsgescbwindigkeit nur 5 bis 10 geogr. Meilen laglich belriigt,

Lassen wir jedocb iiier die Beobacbtungen selbst folgen, und sparen uns einige fernere

Entwickelungen fiir das Ende (p. 127 u. f.) dieser Abbandlung auf. Was die Eiiuicblung der

r;acbslfoigenden Tabellen aubelangl, so ist sie zwar selbstverstandlich, docb darf Folgendes

nicbt unberiicksicbligt gelassen werden :

1.) Ueberall ist in diescu Tabellen der alto Styl gemeint. Icb babe ibn dmcbgiingig

beibeballen, uni den Irrungen zu enlgchen, welcbe sicii sonst leicbt hallen cinscbleicben kon-

nen, da die grosse Mebrzabl der Beobacbtungen nacb altem Style urspriinglich verzeicbuet ist.

Einige wenige ausserhalb Russland, uamlicb in Nordamerika, angestellte Beobacbtungen,

welcbe icb des Vergleicbes wegen bier aufzuuebmen fiir nôtbig faud, sind desbalb gleichfalls

auf den alten Styl zuruckgefiibrt worden.

2.) Die in der ersten Roluuine der Tabelle verzeicbneten Zahlen weisen auf die nachste-

hende Reihenfolge von Numniern hin, unter welchen die Werke und anderweitigen Quellen

eiugetragen sind, aus denen ich die Beobacbtungen gescbijpft babe. Steht slatt irgend einer

Zabi nur ein M da, so ist die Beobacbtung von mir selbst angestellt worden, oder von zuver-

liissigen Personen durcb micb erkundet ').

*) Icb muss auf einige Abweichunycn Ton den Angaben im zweilen Bande meines sibirischen Reisewerkes bier

aufmerksam macben. Die in Torliegeuder Talielle Tcrzeichneten sind die ricbtijercn. So liest man auf pag. 236 des
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M.) Durch mich selbst beobacbtet, oder (was aus Beriicksichtigung des Ortes und der Zeit sich

ergibt) von zuverlâssigen Personen, die ich in Sibirien beauftragte, in Erfabrung gebracbt.

1.) Kessier, im Bullet. de Moscou, 1853, I, p. 168 etc. (p. 190 dieser Abhaudlung bat

sich ein Fehler von Belang eingescblicben, indein die Kreisstadt Karatsbev, als unter

55° n. Br. liegend angegeben und eingereibt ist, M'âbrend sie unter 53° n. Br. liegt.)

2.) S. Gmelins Reise, 1, 1769 p. 67; a.) II, p. 174; b.) III, p. 208; c.) p. 24.

3.) Kavall, Correspondenzblalt des Nalurforscheuden Vereins zu Riga, 1852— 53, No. 8,

p. 119.

4.) MeTeopojonmecKifl Haojiojeuifl cjt.iauubia bt> Bo.ior^i A.ieKcteMT. •ï'opTyHaTO-

BblMT), MocKBa, 1814.

5.) Pallas, Siidl, Staltlialterscbaften, I, p. 81; a.) p. 63; c.) p. 70; d.) p. 78. e.) p. 67 ;

f.) p. 96; g.) p. 57. b.) II, p. 12.

6.) Parry, Supplément to the Append. p. 193.

7.) Hedenstrôm, in CiioupcK. BtcxHHK'b, III, p. 143.

8.) Acerbi, Voyage au Cap Nord, 1804, III, p. 282; a.) p. 284.

9.) Scbrenk, Reise, I, p. 137.

10.) Justander, Spécimen Calendarii Aboënsis, 1786.

11.) Bode, in Bulletin pbys.-matbem. de St. Pétersb. 1854, XII, JN'o. 19, p. 299.

12.) Lôwis, Einige Beobacbtungen zur niiberen Bestinim. d. Klimas v. Livland, 1815, p. 40.

î3.) Pallas, Reise, II, p. 382; a.) III, p. 648; b.) II, p. 413; c.) II, p. 419; d.) p. 148;

e.) III, p. 99 ; f.) III, p. 648 ; g.) II, p. 486 ; h.) III, p. 648 ; i.) III, p. 468 ; k.) III,

p. 99; 1.) III, p. 486; m.) III, p. 105; n.) II, p. 13; o.) p. 443; p.) p. 398; q.) III,

p. 641 ; r.) III, p. 331 ; s.) II, p. 10; t.) III, p. 107; u.) II, p. 324; v.) III, p. 38.

14.) Georgi, Reise, p. 2; a.) 1774, Mârz ; b.) I, p. 168; c.) I, p. 169.

15.) CoBpeMeuHUKT., 1850, VII, II, p. 35; als unerhort friihe Ankunft angegeben.

16.) Georgi, Reise, p. 524; a.) 1774, April ; b.) p. 806; c.) I, p. 165.

17.) Hepuaii, o «(•ayu'fe XapbKOBCKOîi ryoepnin.

18.) Ricbardson, Searching Expédition, II, p. 243; a.) II, p. 104; b.) II, p. 235; c.) II,

p. 239; d.) I, p. 228; e.) II, p. 254; f.) II, p. 244; g.) I, p. 320; b.) II, p. 227;

i.) p. 237.

19.) Taratscbkov, in den Otch. 3aniicK. 1851. IioHb, VIII, p. 147; a.) p. 148.

20.) Parry, First Voyage, p. 207; a.) p. 172, 173; b.) p. 183; c) p. 208; d.) p. 207;

e.) p. 178.

21.) Bpaureiifl nyTemecTBie, II, p. 43; a.) II, p. 171; b.) II, p. 57.

Reisewerkes bei An. glacialis, den 3ten Mai slatt des 5ten Juni. Fcrner habe ich aus meinen Tagebiichern ermittein

kbnnen, das An. glacialis an der Boganida scbon am V, 23 statt am V, 29 eintraf ; dass (p. 215) Tôt. glareola, obgleicti

erst am V, 29 geschossen, doch schon am V, 27 gesehen wurde; dass (p. 214) Tôt. fuscus zwar scbou am VIII, 23 die

Boganida verliess, aber dennoch als Nachziigler noch am VIII, 31 gesehen wurde.

Mém. se. nal. T. VUI. 3
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22.) SanucKH rH4porpa<i.iiiecKaro 4enapTaMcuTa, II, p. 46 ; a.) IlaxTycoBT., I, p. 99 ;

b.) I, p. 112, 118; c.) II, p. 48; d.) III, p. 94; e.) II, p. 111.

23.) Sauer, Voyage, II, p. 46; a.) I, p. 146; b.) I, p. 147; c.) I, p. 112.

24.) Rac, p. 150; a.) p. 166; b.) p. 64.

25.) Kyber im Cii^iipcKiii BtcTuaKT., I, p. 122.

26.) Parry, Second Voyage, Appendix, p. 344; a.) p. 375.

27.) Gûldenstadfs Reise, p. 58; a.) p. 240.

28.) SarocKHHT,, IltuiexojiBafl oniicb, I, p. 115; a.) I, p. 122; b.) II, p. 82; c.) I, p. 155;

d.) I, p. 121 ; e.) I, p. 35 ; f.) II, p. 80 ; g.) II, p. 6.

29.) Hablizl, in Pallas Neue Nord. Beitriige, III, p. 11.

30.) Steller, p. 196.

31.) Der Kônigl. Scbwedischen Akad. Abhandl. XXV, 1766, p. 279.

32.) Fischer, Naturgesch. Liviands, p. 232, 235; a.) p. 198; b.) p. 196.

33.) Oxei. 3anHCK., 1848, AerycTT,, VIII, cip. 137.

34.) Alfr. Brehni, Nauniannia, 1849, p. 56.

35.) Holboll, Isis, 1845, p. 755.

36.) Parry, Tbird voyage, p. 80; a.) append. p. 102; b.) append. p. 101.

37.) Beechey, Voyage to the Pacif. p. 556.

38.) Schrader in Cabanis Journ. f. Ornithologie, 1853, p. 310; a.) p. 316.

39.) Ledebour, Reise, II, p. 431.

40.) Minin, Manuscript im Adniiralilats-Archive.

41.) Seemann, Reise um die Welt, 1853, p. 157.

42.) Franklin, Second Journey, p. 80; a.) append. II, p. 84; b.) p. 307; c.) Append. II,

p. 86 ; d.) Append. II, p. 85 ; e.) I, p. 41 ; f.) Append. II, p. 76.

43.) Back, Reise, ûbers. v. Andrée, p. 199; a.) p. 386; b.) p. 365; c.) p. XLV.

44.) Sarylscbev, IlyTeuiecTcie, 1802, I, p. 69.

45.) Parry, Second voyage, appendix, p. 367.

46.) Prontschischtschev ; IManuscript im Admiralitâts-Archive.

47.) Arclic. Miscellanies, 1852, p. 186.

48.) ^ocHoefl, CojoBeuKiii MouacTbipb, p. 32.

49.) Erman, Reise um die Erde, I, 2, 1838, p. 391.

50.) Nach handschrifllichen zehnjabrigen Beobachtungen an der Bessarabischen Gartenbau-

Schule (2 Werst von Kischenev) angestellt vou Ilerrn Dôngink, deren Einsicht ich

Herrn Wesselovskij's Zuvorkommenheit verdanke. Theilweise im /Kype. Mnn. Focy^.

Hm., XXXVII, OtA. IV. CmIscl, p. 12 gedruckt.

51.) Nach handschrifllichen Mittheilungen des Herrn Grafen Dévier; zuvorkommender Weise

von Herrn Akad. Wesselovskij erhallen.

52.) Kôppen im îKypH. Mnu. Foc. Hm., 1845, XVI, Ota. U, p. 261.

53.) Durch Herrn Akad. Wesselovskij's Giile mir zugekommene Nachrichten.
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54.) Handschriftlich, durch Herrn Akad. Wesselovskij mir mitgetheilte Beobachtungen des

Herrn Zellioskij; angestellt in der Muster-Ferme bei Kasanj.

55.) Aus derselben Quelle berriihrende Beobacbtungeu, angestellt in der Muster-Ferme zu

Wologda. Vom Jabre 1851 stellte Ilerr Kohn die Beobacbtungen au.

56.) Aucb von Herun Akad. Wesselovskij mir mitgetheilt. In der 3Iarien-Kolonie des Sara-

tov'scben Gouvernements angestellte Beobachtungen.

57.) K.iHi\iaTT> Bo.ioro/icKon Pyoepuin, .^ïauHjeBCKaro, 1853, CTp. 80; b.) cTp. 168 K.-IH-

MaTT> ropo4a flpencKa. 1 845 ist gedruckt V, 5, die ersten Ganse, allein das 3ïanuscript

ergibt, dass es IV, 5 sein soU,

58.) Nordmann in den SanucKH Hmh. 06mecTBa Ce.ibCKaro XoaaiicxBa K)',Kuoîi Poccin,

1847, J\o. 8, p. 141.

59.) Vom Gutsbesitzer Koslov ira Tambovschen Gouvernement angestellte Beobachtungen.

Handschriftlich von Herrn Akad. Wesselovskij mitgetheilt.

60.) Schmidt's in Gory-Goreizk angestellte Beobachtungen. Vergl. 3\ypH. Miih. Foc. IIm)^

mecTBTi, 1848, XXVIII, CMtcb, CTp. 10; zugleich nach handschriflHchen Mittheihingen

aus dem Physikalischen Haupt-Observatorium.

61.) JKypu. 3Iuu. Focy/i. HniymecTBi, 1849, XXXI, Ciuicb, cTp. 4. Beobachtungen von

Baumann.

62.) Dasselbe, 1848, XXVI, Cw-tcb, p. 107. Beob. von demselben.

63.) Dasselbe, 1851, XXXIX, cxp. 33. Beobachtungen von Baum.

64.) Dasselbe, 1850, XXXIV, CMtcb, cxp. 53. Beobacbtungen von Baumann.

65.) Czernay, im Bullet. des Natur. de Moscou, 1852, II, p. 555 etc.

66.) Parry, Supplément to the Appendix, p. 196.

67.) Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica, I, p. 530.

68.) Ermann, Archiv fiir wissenschaflliche Kunde von Russland, IV, 1845, p. 628.

69.) Ermann, Reise um die Erde, Abth. I, Bud. 3, p. 31 ; a.) I, 3, p. 320 Anm.

70.) Nordmann in DemidolT, Voyage dans la Russie méridionale, 1840, III, p. 130. p. 201.

Die Aukunft des Vortrabes der Jlir. ruslica in Odessa gibt Nordmann hier etwas abwei-

chend davon an, wie an einem anderen Orte (vergl. No. 58), dessen Angaben in die Ta-

belle aufgenommen worden sind. Nordmann gibt hier die Ankunft der Schwalben an:

1835 IV, 8; 1836 IV, 4; 18.37 IV, 9; 1838 IV, 10. Obgleich Nordmann nichts

darûber gesagt bat, ob hier der neue oder der alte Styl gemeint ist, so stimmen doch in

jedem Falle dièse Angaben nicht unter einander uberein. Ich habe mich, wo es ging, an

die sicherste Quelle fiir dieselben Angaben gebalten, an das Werk der folgenden Num-

mer (71). b.) p. 231; c.) p. 232; d.) p. 237; e.) p. 238; f.) p. 239; g.) 242; h.) 244;

i.)252; k.) 274.

71.) Annuaire météorologique et magnétique, par Kupffer, 1846, II, p. 76 etc.

72.) Handschr. Nachrichten, durch Herrn Dir. Kupffer's Zuvorkommenheit mir mitgetheilt.

73.) Fischer, Livlândisches Landwirthschaftsbuch, p. 160 bis 163.
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74.) Peale, United States E\ploiing-Expedit , 1848, VllI, p. 90.

75.) Belke, Quelques mots sur le climat et la faune de Kamieniec-Podolski, 185.3.

76.) Das Inland, 1854, No. 23. p. 376.

77.) Sutlierland, Journal of a Voyage in Baffius-Bay und Barrow-Straitr, Loudon, 1852,

I, p. 22; a.) 11, p. 1 39: b.) Il, p. 269; c.) p. 270; d) II, Append. p. XCVIl; e.) II, p. 88.

78.) Hooper, Ten montlis aniong the tents of the Tuski, Loudon, 1853. p. il. a.) p. 28.

b.) p. 325; c.) p. 387.

79.) Handschriftliche Mitlheilungen von Ferd. v. Wright.

80.) Handschriftliche Mitlheilungen der Beobachtungen, welche den VerôfTentlichungen No. 3

dieser Liste zuui Gruude gelegen haben. Ich verdauke sie, nebst einigen livlândischen

Beobachtungen aus dem Jahre 1853, der Zuvorkoninieuheit des Herrn Dr. Buhse, Secr.

der Gesellschaft.

81.) Handschriftliche Mitlheilungen der Beobachtungen des Herrn Alfred Hull-Tredinnik

* in Tschernoj Bynok, im Kisijarschen Kreise des Stawropol'schen Gouvernements, welche

ich der freundlichen Zuvorkommenheit des Secretiirs der Kaiserlicheu Russ. Geograph.

Gesellscb., Ilerrn Lamanskij, verdanke.

82.) Handschriftliche Mitlheilungen, welche ich der Zuvorkommenheit des Herrn Direktors

Kupffer verdanke; Beobachtungen des Landgeistlichen Gromov in Ischak, ohnfern Kos-

modemjansk im Kasanischen Gouvernement.

83.) Radde, im Bulletin de la Soc. Imp. d. Natur. de Moscou, 1854, III, p. 131 etc.

84.) Nach handschrifllichen Mitlheilungen des Herrn Oberlehrers Gorisoischov, welche ich

der Zuvorkommenheit des Herrn Direkt. Kupffer verdanke.

85.) Ke;ipuHT), im H^ypua.n. MnnncT. Focy^apcTB. IIniymecTBi., 1846, XIX, CiMicb, p. 148.

86.) îKypua.n. Mhhhct. Fucyj. ILniymecTBi., 1847, XXIII, Cm1;cl, p. 84.

87.) Ce.ibCKaa .itronncb K.iuMaTa Poccin, bt> 1851 rojy. I, II34. Iliinep. PyccK. Feorpa*.

06m. 1854. No. 1 40 120.

88.) Nach handschrifllichen Mitlheilungen. Beobachtungen des Herrn Reinhold v. Sivers

ohnfern Fellin (in Ileimlhal) angestellt.

89.) Handschriflhche Mitlheilungen, welche rair Prof. Kesslers wissenschaflUcher Allgemein-

sinn mit besonderer Zuvorkommenheit hat zukommeu lassen. Die in Kiev angestellten

Beobachtungen sind von Prof. Kessier seibsl ausgefiihrt ; die ohnfern Orjol von Herrn

Taratschkov, Lehrer der Naturwissenschaflen am dorligen Kadettencorps ; die aus Pol-

tawa vom Herrn Lehrer der Naturwisseuschaften Warschavskij ; die aus Podolien end-

lich von Herrn Repuljskij.

90.) Briefliche Mitlheilungen von Herrn Prof. v. Nordmann.

91.) CauKTneTepdyprcKifl BL^omocth, 1855. a.) No. 84. ctp. 419.

92.) XoaaiicTBeBHaa rasera : 9KouoMHqecKia 3anncKn, 1855, j\f 30 cip. 235. Im Jelninski-

schen Kreise des Gouv. Smolensk von Herrn Mark angestellte Beobachtungen, mit bei-

geslellter mittlerer Tagestemperatur.
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In Bezu£[ auf die vorstebeiul verzeichneten Quellen welche ich benutzt habe, ist zu be-

merken, dass ich die ganze Arbeit aofanglich nur in der Absicht unternahm, um fur meine

eigenen in Sibirien angeslellteu Beobacbtungen einigen Anhalt zu gewinnen. Deshalb be-

schrankte ich niich auch auf diejenigen Vogel-Ailen, welche sich bis Sibirien hinein erstrecken

und halle nur diejenigen ganz vorzugsweise ini Auge, welche voii mir selbst in Sibirien beob-

achlel worden waren. Es kann daher nicht feiilen, dass Viele mit Bedauern sogar maassgebende

Arten, wie Columba oenas, Lusciola philomela, Cypsehis murarius, Merops apiaster, in den nach-

sleheuden Tabellen vermissen werden.

In der zweiten Kolunuie slehen, wie man sieht, die Namen der Beobachlungsorte ; in der

drillcn angenaherl die Brcitengrade, unler dcnen die Beobacbtungen angeslellt wurden, wobei

es sellen auf wenigcr als auf cinen halben Grad abgesehen sein konnte, da in unserem Falle

eine grôssere Genauigkeil, ohne Nulzen zu bringen, die Uebersicbllicbkeit erschwert batte. Bei

gleichen Breiten ist grôsslentheils den am ôstlichsten gelegeuen Orten der Vortritt eingeraumt,

und von Osten nach Weslen vorgcrûckt worden.

In der lelzlen Kolumne siud nun endlich die Ankunftszeiten selbst eingetragen, und zwar

der Monal mit roniischer, der Ankunflstag dagegen, diclit nebenan, mil arabischer Zifîer.

Wurde auch die Zeit des Riickzuges beobachtet, so steht sie binter der Aukunftszeit, in gleicher

Weise verzeichuet, nur dass der spàle Monat den Riickzug bekundet.

Wenn der Tag der Ankunft oder des Abzuges nicht genau bekannl ist, so geben die

Buchstaben A (Anfang) oder J/ (Mille) oder E (Eude) in mehr summarischer Weise das Drit-

iheil des Mouates an, in welcheni das Erscbeinen der Vogel slatl gehabt bat.

Ueberdiess habe ich bisweilea durcli die Buchstaben fr oder sp andeuten kiinnen, dass der

Beobachter seine Angabe zu den ungewôhulich fr'ùhen oder spdten recbnet.

Endlich ist noch, wo die Kunde ausreichte, mit V, H oder N bezeichnet, ob der Beob-

achter es mil den Vorzûijkrn, rail dem Ilauplzuçje oder mil den NachzUgkrn der betreiïenden

Art zu thun batte.

\'epzeicliiiiss ûvr aufgefulirteii Vost'I*

Aq. pelagica.

Buleo lagopus.

F. gyrfalco.

F. peregrinus.

F. tiununculus.

F. subbuteo.

F. aesalon.

F. vespertinus.

Milvus niger.

Circus.

Astur palumbarius.

Astur nisus.

Slrix brachyolos.

Strix bubo.

Stri\ nyctea.

Culculus canorus.

Upupa epops.

Alauda alpestris.

Alauda arvensis.

Plectrophanes nivalis.

Plectrophanes lapponica.

Emberiza rustica.

Emberiza schoeniclus.

Emberiza citrinella.

Emberiza pusilla.

Pyrrhula erythrina.

Fringilla linaria.

Fringilla montifringilla.

Fringilla cbloris.

Fringilla carduelis.
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Fringilla coelebs.

Coccothraustes vulgaris.

Corvus monedula.

Corvus corone.

Corvus frugilegus.

Corvus corax.

Sturnus vulgaris.

Anthus cervinus.

Motacilla alba.

Motacilla cilreola.

Drossela ùberliaupt.

Turdus iliacus.

Turdus ruGcoUis.

Oriolus galbula.

Sylvia Kanitschatkensis.

Sylvia suecica.

Sylvia cyanura.

Sylvia Eversmanni.

Sylvia proregulus.

Sylvia curruca.

Sylvia trochilus.

Sylvia sibirica.

Saxicola oeuanthe.

Hirundo (rustica, urbica, ri-

paria.)

ColumLa gelasles.

Columba lurtur.

Lagopus (albus, alpinus).

Colurnix dactylisonans.

Vanellus cristatus.

Charadrius squatarola.

Charadrius pluvialis.

Charadrius raorinellus.

Charadrius hiaticula.

Charadrius gregarius.

Strepsilas interpres.

TotaDUS glottis.

Totanus fuscus.

Totanus calidris.

Totanus glareola.

Totanus ochropus.

Totanus hypoleucus.

Limosa rufa.

Phalaropus rufescens.

Phalaropus cinereus.

Tringa pugnax.

Tringa (calidr.) arenaria.

Tringa cauutus.

Tringa niaritima.

Tringa cinclus (et Schinzii).

Tringa subarquata.

Tringa minuta.

Scolopax rusticula.

Scolopax major.

(Scolopax major et gallinago.)

Scolopax gallinago.

Scolopax gallinula.

Numenius pbaeopus.

Numenius arquata.

Crus cinerea.

Ciconia alba.

Ciconia nigra.

Crus leucogeranos.

Crex pratensis.

Schwiine, Ganse und Enten.

Cygnus musicus.

Anser cygnoides.

Anser grandis.

Anser segetum.

Anser albifrons.

Anser bernicla.

Anser byperboreus.

Anser ruficollis.

Anas penelope.

Anas boschas.

Anas querquedula.

Anas crecca.

Anas glocitans.

Anas falcata.

Anas acuta.

Anas strepera.

Anas spectabilis.

Anas nigra.

Anas glacialis.

Anas marila.

Anas fusca.

Anas clangula.

Anas rutila.

Mergus merganser u. serrator

im Allg. , als erste, Friih-

jabrs-Ankommlinge.

Mergus merganser.

Mergus albellus.

Podic. subcrislatus.

Podic. cristatus.

Colymbus glacialis.

Colymbus arcticus.

Colymbus septentrionalis.

Lestris pomarina.

Lestris parasita et Buffouii.

Larus ùberhaupt.

Larus glaucus.

Larus argentatus.

Larus canus.

Larus ridibundus.

Larus Sabinii.

Larus minutus.

Sterna macrura.



VERZEICHNISS

DER ANKUNFTS- UND A BZ UGS-ZEITEN.

Quelle.

M.

M.

79.

83.

M.

M.

M.

89.

59.

89;

1; M.

75.

83.

M.

83.

M.

89.

3.

Beobachtungsort.

Oestliche Mandschurei.

Taimyriand

Finnlaud (Kuopio)

,

Krymm

Taimyriand

.

Lena (Jak.).

Taimyriand ,

Orjol

Gouv. Tambov

,

Dnepr (Kiev)...

Dnjestr (Ramenez Pod.)

Krymm

Ochotsk. M. Sûdkuste.

Krymm

Lena-Gebiet (Aldan)....

Orjol

Don-Geb. (Woronesh).

Geo-
graph.

Br.

52°

71

63

45

721

62

71

53

511

501

48|

45

54

45

59

53

511

/tq. pelagica.

l§4-t, X, 10 *).

Biiteo lag^opus»

1S4S, V, 3. VIII, 13. H.

tSlS, IV, 10.

185», XI, M.

F. gyrfalco.

ISIS, V, 20.

F. pereg^rinus»

1811, IV, 22.

F. tinnunculiis.

iSlï, IX, 7.

185S, III, 30.

1853, III, 21.

i810, IV, 1 1. 41, IV, 19. 15, III, 30. 1», III, 30.

18, III, 27. 19, IV, 10. 50, IV, 9. 5t, III, 28.

5«, IV, 28; X. 7, sp.

1853, III, 19.

185«, IX, E. 53, III, 7.

F. snbbuteo.

1811, IX, 13.

1852, IV, 10. 53, IX, 13.

F. aesalon.

1811, IV, E.

F. vespertinus»

1853, IV, 18.

1969, III, M.

•) Die Angaben aile nach altem Styl.
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Quelle. BeobachlUDgsort.

1. Duepr (Kiev)

65. Charjkov

83. Kryrnm

M. Lena (Jak.)

M. Lena-Gebiet (Auiga)....

M. Obj (Bernaul)

89. Orjol

1;89. Duepr (Kiev)

89. PoUawa

89. Po(]oliou(Now.Uschiza)

75. Dujeslr (Kamen.-Pod.)

81. Kasp. Meer W.-Kiiste

(Kisljar)

M. Lena (Jak.)

M. Lena Geb. (Amginsk)..

1. Dnepr (Kiev)

Wolga

M. Lena (Jakutsk)

M. Lena-Geb. (Aldan)

M. Taimyrland

4. Lena (Jakutsk)

6. Amerik. arkt. Archipel

7. Kolyma-Busen

Geo-

graph.

Br.

50J°

50

45

02

Cl

53.I
53"

50'

49,^

49"

48.1

44

62

Cl

50.]

48

62

59.1

71

62

75-1

71J

F. vosiiortiiiiisi.

l»4t, IV, 24. 46, V, 5. 4a, V, 10. 49, V, 12

5», IV, 20. Anfang bis Mitte IX.

1»51, IV, 10.

i»5«, IV, 5.

ITIilviis niger.

1S4I, IV, 11. F.

1»44, IV, 23. (?)

1S44, III, 1 1 . F. 25. //.

i«53, III, 13. 54, IV, 4.

1»40, III, 21. 41, III, 30. 4$, III, 31. 44, IV, 20.

45, III, 30. 46, 111, 1 5. 4î, 111, 30. !)*, Ili, 27.

4», IV, 7. X, 23 sp. 50, III, 30. 51, III, 28.

59, III, 23. 53, III, 21. 54, III, 28.

VllI, A. bis M.

i«5$, II, 22.

tH.'iS, III, 11.

1S5», II, 22.

1§54, III, 1. IX.

Cipcus.

1»14, IV, 22.

1S44, IV, 14.

1J*44, IV, 24. 50, IV, 9. 51, IV, 15. 5», IV, iO.

1S9», IV, 21, //.

/IstiiF paluiiibarius»

1844, IV, 14.

1§44, IV, 26.

ISirix bracliyoto!^.

1§4S, VI, 8, sp.

Strix bubo.

1844, IV, 27.

Strix nyctca.

1830, V.

180», V. 1.
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Quelle.

8.

9.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

79.

87.

87.

M; 87.

87.

87.

87.

87.

M.

87.

87.

87.

87.

10.

87.

M.

87.

11.

87,

87.

55.

Beobachtungsort.

Lappland

Lappland

Weisses Meer Ostliiiste

(Mesenj)

Dwina

Onega-BuseD

Dwina

Dwina

Dwina

Mesenj fl

Dwina

Onega fl

(Kuopio) Finnland

Dwina

Dwina

Lena (Jaii.)

Meridian der Petschora

Onega-See

Onega-See

Meridian der Petschora

Jenisej (Aklalik)

Onega-See

Onega-See

Dwina

Kania

Boltnischer Busen (Abo)

Bel-Osero

Jenisej (Nasimowo)

Bel-Osero

Finnischer Busen (Pe-

tersl)urg)

Bel-Osero 59|

Geo-
?raph.

Br.

70"

68

651

65

65

64|

64|
641

64

64

63

63

62|m
62

61f
61|

61f

6U
61.1

64
61

603

60^-

60 J-

601

60

60

60

Kama.

Wologda

.

59^

59Î

Ciiciilus eaiiorus.

ia»5, vi, 11. 9a, M, 14.

1S49, VI, 7. 50, V, 30.

issa, V, 20, sp.
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Quelle. BeobachtuDgsort

72; 7«. Ehstland

62. G. Kostroma

I. Nowgorod
88;s-,\ Livlaud
12. /

87. Kama (Pernij)

87. Ural (Osthang.)

80. Livland

M. Irtysch-Geb. (Tjumenj)

87. Geb. d. Ilmen-See

3;80. Kurlaiid

M. Stanowoj-Gebirge

61. G. Kostroma

80. Livland

87. G. Wjiitka

87. G. Tweij

II. Kurland (Jlilau)

87. Angara (Sibir.)

87. Tom

Wolga

82; Wolga (Kosniodem-

72. jansk)

87. Wolga

87. Dûna (Dùnaburg)

87. Wolga

87. Njemen

87. Wolga

87. G. Witepsk

87. Ischim (Sibir.)

13. Ural (Osthang)

87. G. W^itepsk '.

87. G. Witepsk

87. Duua (Obère)

87. Obj ober

Geo-

graph^

Br.

584^

58.J

58A

58

57 f

57>

57J-

571

57

57

57

56|

563

56^
56*

56

56

56

56

56

55f
553

4

55|
551

54
55

55

55

55

54|

Ciiculus caiioriis.

i§â8, IV, 26, fr.

IS5I, IV, 26.

1S5«, IV, 26.

ia9I, IV, 20, F. IV, 29, H. 1§I0, IV, 29.

13, IV, 17. 51, IV, 17.

ISSl, V, l.

1851, V, 9.

1S5Ï, IV, 22.

1S18, V, 12.

1S51, IV, 23.

ISaS, IV, 29. 45, IV, 19. 44, IV, 23. 45, IV, 28.

46, V, 4, sp. 49, V, 6, sp. 58, IV, 28.

55, IV, 25.

1S44, V. 17.

1S51, III, 12! (??) VI, 281

1855, IV, 11.

1851, IV, 19.

1851. IV, 10.

1889, IV, 25. SO, IV, 27. 58, IV, 19. 59, IV, 20.

1851, V, 8.

1851, V, 9. V. VIII, 7.

1851, V, 2. 58, IV, 28.

1858, IV, 23. VIII, 27. 55, IV, 24. VIII, 28.

54, IV, 23. VIII, 26.

1851, IV, 1 4. IX, 4.

1851, IV, 13.

1851, IV, 20.

1851, IV, 12. F.

1851, IV, 26. IX, 1.

1851, III, 1 5 ! (?)

1851, IV, 21, F. (V, 5, ruft.)

lasi, IV, 4.

1851, IV, 15.

1851, IV, 12, F.

1851, IV, 1 1

.

1851, V, 4. VIII, 21.
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Quelle. Beobachtungsort.

87. Dnepr

92. Dnepr-Geb. (G. Smo-

lensk)

87. Dnepr

60. (Gouv.Mohilev) Dnepr-

Gebiet

87. G. Wilna

87. Wolga

87. Rjâsanj

87. Dnepr ober

87. Wolga

87. G. Pensa

87. G. Pensa

87. G. Tula

87. Dnepr ober

1. Wilna (Postavy)

87. G. Pensa

87. Angara

M. Obj (Bernaul)

87. Don. Geb

87. G. Minsk

1;89. Orjol

87. G. Grodno

87. G. Grodno

87. G. Orjol

87. G. Orjol

87. G. Orjol

87. Don Geb

87. G. Grodno

14; 15. Irkutsk

87. Wolga

87. Wolga

87. G. Minsk

87. Wolga

2. Don-Gebiet(Woronesh)

59. G. Tambov

87. Dnepr Geb

Geo-

graph.

Br.

54f

5H
54

54^

54I
541

541

541

54

54

54

54

54

54

53|

53 •-

531

53^
531

53

53

53

52^

52.1

52]

521

521
4

52

52

52

52

5U
51i
511

51i

Cuculus caiiorus.

1851, IV, 17.

1915—53, achtjàhrige Mittelzahl IV, 22.

1S51, IV, 15.

1816, IV, 1 , F. (ersch.) (IV, 26 ruft zuer.) la, IV, 1 8.

1851, IV, 23.

1851, IV, 20.

1851, IV, 20.

1851, IV, 1 5.

1851, IV, 27.

1851, IV, 26.

1851, IV, 1 5.

1851, IV, II.

1851, IV, 15.

181», IV, 5, fr. 58, IV, 25, sp.

1851, IV, 13.

1851, V, 9. VIII, 17.

181S, V, 2.

1851, IV, 23.

1851, IV, 29. VIII, 10.

185«, IV, 23. 5S, IV, 11. 51, IV. 18.

1851, IV, 10. VIII, 25.

1851, IV, 13.

1851, IV. 25, V. VIII, 20.

1851, IV, 24.

1851, IV, 1 6.

1851, IV, 22. F.

1851, IV, 1.

laaS, V, 8 sp. 18»a, m, 18, fr. durchschn. IV, E.

1851, IV, 20.

1851, IV, 16, F.

1851, IV, 10.

1851, IV, 17. IX, 23.

«69, IV, E.

185$, IV, 15.

1851, IV, 1.
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Quelle Reobachtungsort.

87. Dnepr Geb

87. G. Kursk

87. Don. Geb

87. Don

87. Don

87. G. Kursk

87. G. Poltawa

87. Dnepr. Geb. (Desna)

87. Wolga

51. Don-Gebiet

87. G. Kursk

87. G. Kursk

87. G. Poltawa

M. et Kiev

1;89.

87. Don

87. Wolhynien

6.5. Charjkov

87. Don

87. G. Cbarjkov

87. G. Charjkov

89; 87. G. Poltawa

87. Podolien

13. Wolga (Zarizyn)

87. G. Cbarjkov

89. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87.
I

Dnepr

I

Dnepr (Jekaterinosl.

Geo-

graph.

Br.

5ir

51

51

51

51

51

51

50^

501

501

50i
50Î

50.1-

501

50i

50

49f
49|

49.;.

49^

494

49

49

49

48
1

48
1

48
1

48 2

48.1

48.

i

Cuculus caiioriis.

iSSI, IV, 15.

tS5I, IV, 25.

lS5i, IV, 15. V.

1S51, IV, 23.

1S51, IV, 19.

i»5I, IV, 8. IX, 1.

1«5I, IV, 20.

1S51, IV, 10. IX, 5.

iSSI, IV, 10. VIII, 30.

lSâ9, IV, 23. 50, IV, 22. 51, IV, 13. 5S, IV, 13.

5Ï, IV, 2.

i»5I, IV, 22.

ISSt, IV, 19.

ISSt, IV, 8. V.

iS41, IV, 12. V. 21. 11. 43, IV, 18. 44, IV, 18.

45, IV, 17. 46, IV, 22. 48, IV, 17. 4S, IV, 12.

49, IV, 5. 50, IV. 18. 51, IV, 12. 5a, IV, 19.

5S, IV, 12. III, 30. F.; ein Einz. 54, IV, 17.

1S51, IV, 12.

1S51, IV, 10.

1550, IV, 20. sa, IV, 12. 46, IV, 23. 4S, IV, 24.

48, IV, 1 4. 49, IV, 20. 50, IV, 1 5. 51, IV, 1 2.

Zieht fort ira September.

1551, IV, 9. V.

1*51, IV, 8. V.

1851, IV, 18.

1851, IV, 13. 5S, IV, 21.

1851, IV, 1 . IX, 1 5.

18S4, IV, 3.

1851, IV, 19.

1853, III, 6.

1851, IV, 10.

1851, IV, 1 2.

1851, IV, 25.

1851, IV, 9.

1851, IV, 5. IX, 1.

1850, IV, 1 6.
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Quelle.

87.

75.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

50.

71.

87.

87.

83; 85.

52.

81.

16.

11.

16'.

60.

87; 71.

1.

87.

89.

87.

2.

59.

51.

1;89;

M.

17; 6S.

89.

Beobachtungsort.

Drijestr

Dnjestr (Kamen.-Pod.

Bug

Don-Geb

Wolga

Asowsch. Meer West-

kiiste

Dnepr

Diijestr

Dnjestr (Kischenev)....

Odessa

Bessarabien

Dnjestr

Krymm

Krymm Siidkiiste

Kasp. Meer Weslkiiste

(Kisljar)

Ural Oslhang

Mitau

Wolga (Kasanj)

Dnepi-Geb. (Mohilev)

.

G. Wilna

G. Wilna

G. Minsk

Orjol

G. Grodno

Don-Geb. (Woronesh).

G. Tambov

Don-Gebiet

Dnepr (Kiev)

Charjkov

Podolien 1 49

Geo-
graph.

Br.

48.

j

48

47
f

47i

47

47

47

47

46^
46'

46

45

44.}

44

56^

56.1

56'

54j
54*

531

53

53

511

51 i

501

50^

50

Cuculus caiioru.<$.

1851, IV, 26.

185«, 111, 19.

i851, IV, 18.

iS5I, IV, 9. VIII, 26.

1S51, IV, 25, IX, 2.

tSSl, IV, 1 1

.

1851, IV, 21? IX, 20.

1845, IV, 20. 46, IV, 14. 4a, IV, 7. 48, IV, 25.

49, IV, 12. 50, IV, 19. 51, IV, 15. 5«, IV, 15.

5S, IV, 19. 54, IV, 16.

184«, 111, 30. 44, IV, 10.

1851, IV, 1 , fr.

1851, IV, 20. IX, 28.

184G, III, 30, fr. 5«, V, 5. (?)

18S$, IV, 13.

1854, V, 1. (?)

Upupa epops.

ISSS, IV, 14.

1831, IV, 21.

«54, IV, 23.

1840, IV, 16. 48, IV, 16.

1851, V, 1

.

185«, IV, 25.

1851, IV, 29.

1855, IV, 7. 54, IV, 21.

1851, IV, 10. VIII, 25.

1869, IV, 20.

185S, IV, 25.

185«, IV, 24. 5Ï, IV, 12. IX, 30.

1840, IV, 12. 43, IV, 6. 46, IV, 3 48, III. 27,

49, IV, 1. 51, IV, 15. 5«, IV, 11. 53, III, 29.

54, IV, 9.

1833, IV, 7. 4a, IV, 13. 50, IV, 13.

1853, IV, 14.
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Quelle.

87; 23.

75.

64.

87.

87.

70:71.

87.

83.

M.

M.

13'.

13'.

13'.

13^

18.

1.

13'; 3".

70.

87.

87.

87.

79.

87.

87.

M.; 87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

Beobachlungsorl.

Podolieu

Dnjestr Kamenez-Pod..

Duepr-Gcb

Dujestr

Oslldiste des Asovsch.

Meeres

Odessa

Diijestr-Miind.

Kryiiini

Taimyriand

Lena-Gel)iet (Aldan) ...

Tobol

Tobol

Wolga.

Irliulsk

Inneres Nord-Aincrika

Dne|)r (Kiev)

Wolga

,

essa

.

Od:

Dwiiia

Dwina

Onega-Fluss

Fiuiiland (Kuopio)

Dwina

Dwiiia

Jaliutsk

Meridian dcr Petschora

Ouega-See

Onega-See

Meridian der Petschora

Onega-See

Dwina

Gen-

graph.

Br.

48f"
48.1

47;]

47

463

46.1

46

45

71

59

56

55»

53

52

51J

50j

49

461

641

64i

63

63

62|
621

62

61
1

61
f

614

6U
61

60

1

Upupa epops.

i«5i, IV, 4.

i)*5S, III, E.

ÛHA9, IV, 13.

ISSi, IV, 20.

IS5I, IV, 3. IX, 16.

1)**35, IV, 12. as, IV, 6. 4«, III, 20. 44, IV, 10.

48, m, 21.

1M5I, III, 13.

IÎ*S«, IV, 17.

/tlauda alpi'!«tri<>i.

Ift4$, V, 26.

1»44, IV, 28. H.

laSi, V, 3.

1981. IV. 28.

180». m, E.

1889, III, 21.

l!**IO, IV, 3.

i«l», IH, 9, sp.

1884, II, A. 9S, IV, 2.

Dmciisthn. X, M.

j%lauda arvoiisi!«.

1H51, V, 25,

1»51. IV, 5. VIII, 25.

lî*51, III, 28. X, 20.

ISll, IV, 23. 14, III, 31. 15, III, 30. 16, IV. 2.

4!*», III, 18.

1!*451, IV, 15. VII, 29.

1»*51. IV, 4. IX, 29.

1»4I, IV, 21. 51, IV, 17. VIII, 28.

1«51, V, 4.

ÛPiM, IV, 2. IX, 10.

1S51, III, 23. IX. 2.

1S51, IV, 20. VIII, 15.

1S51, III, 29. IX, 20.

1»51. IV, 10.
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Quelle.

87.

10.

87.

M.

87.

90.

11.

87.

87.

57;4;

55.

87.

62.

87.

91a; 1.

87.

12; 88.

87.

87.

.87.

80.

80;3.

Beobachtungsort.

Kama

BottnischerBusen (Abo)

Bel-Osero

Lena-Gebiet (Aldan) ...

Bel-Osero

Finnischer Busen (Hel-

singfors)

Finnischer Busen (Pe-

tersburg)

Bel-Osero

Kama

Wologda

Bel-Osero

Ebstland

G. Kostronia

Novgorod

Meridian des Ladoga...

Livland

Kama

Osthang des Ural

Umen-See

Livland

Kurlaud

87.

80;3.

G. Kostroma

Kurland

Geo-

graph.

Br.

60^"

60"l

601

60

60

60

60

59
f

59j
59»

591

59

58i

58Î

58.^

58^

58

57|

57>

57'

57>

57

57

Alaiida arvi>ii.«is.

1851, III, 15. VIII, 15.

iïSO, IV, 16. S«, IV, 3. 85, IH, 31. 84, IV, 13.

85, IV, 13. 86, IV. 2. (Bleibt bis Ende Sep-

tember.)

1851, III, 29. VIII, 30.

184â, IV, 23.

1851, III, 28.

1855, III, 23.

184«, III, 28. 4$, IV, 6. 44, IV, 4. 45, IV, 3.

46, III, 5. 4», IV, 8. 48, III, 11. 40, IV, 8.

50, IV, 1. 51, III, 23. 5», in, 25. 5S, IV, 6.

1851, IV, 10.

1851, III, 22. Vm, 21.

1806,III,31,fr. 8, IV, 6. 9, IV, 8. lO, IV, 11, sp.

49, IV, 5. 50, IV, 5. 51, III, 28. 5S, V, 3.

5S, III, 26. 54, IV, 3.

1851, III, 17.

1848, IV, 1. N.

1851, III, 27.

185», III, 23. 55, III, 20.

1851, III, 23.

180S, III, 2. 11, II, 25. IS, III, 23. 14, III, 20.

15, III, 16. 51, III, 10. IX, 30. 55, IH, 25.

1851, III, 15.

1851, III, 12. IX, 1.

1851, III, 15.

185S, IV, 9.

1830, III, 4. SI, III, 2. as, II, 28. SS, II, 5. fr.

S4, II, 26. S5, II, 16. S6, II, 21. S», II, 28.

38, III, 12. S9, III, 17. 40, III, 18. 41, III, 7.

4S, II, 6, fr. 4S, III, 14. 44, III, 15.

45, III, 22, sp. 46, II, 1 6. 4», III, 5. 48, II, 1 0.

49, II, 24. 50, II, 18. 51, III, 4. 5», III, 16.

1851, III, 9.

1848, II, 4, fr.
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Quelle. Beobachtungsort.

87. G. Wjâlka

87. Twerj

87; Mitau

11.

87. Kama

87. Tora

14"; Wolga (Kasanj)

54.

82. Wolga (Kosmodem-

jansk)

87. Wolga

87. Diina (obère)

87. Wolga

87. Njenien

87. Wolga

3. Ural (Osthang)

87. G. Witepsk

87. G. Witepsk

87. Duoa (obère)

87. Dnepr

92. Dnepr-Gebiet (G. Smo-

lensk)

87. Dnepr

60. Dnepr-Geb. (Mohilev)..

87. Wilna

87. Wolga

87. Rjasanj

87. Doepr ober

87. Wolga

87. G. Pensa

87. G. Pensa

87. G. Tula

87. Dnepr ober

1. Gouv. Wilna

87. G. Pensa

87. Angara

Geo-

graph.

Br.

56f
56f
561

561

56

56

56

56

56

55f

55f
55^-

55"

55

55

55

543

54i

5Û
bH
541

541

54J

541

54

54

54

54

54

54

53|

53.}

z&lauda arveii<4is.

i§51, III, 25. IX, 25.

1S5I, III, 26.

tS«9, m, 22. ÏO, III, 4. SI, II, 15. »5, II, 14.

36, II, 20. S3, II, 28. »S, III, 13. Ï9. III, 20.

51, III, 4. 5S, III, 25.

IS51, III, 28. VIII, 20.

I»5t, V, 1

.

«81, IV, 5. 1851, III, 22. 5«, III, 27. 5», III, 15.

51, III, 27.

1853, III, 25.

1851, III, 21. VIII, 29.

1851, III, 4.

1851, IV, 3.

1851, m, 4.

1851, III, 22. IX, 20.

1391, III, 28

1851, 111, 9.

1851, 111, 24.

1851, 111, 6. X, 25.

1851, III, 12.

1815—53, achtjahrige Mittelzahl, III, 21.

1851, 111, 5. X, 28.

1816, 11, 26. 13, III, 6.

1851, II, 16.

1851, III, 28.

1851, III, 15. IX, 1.

1851, III, 15.

1851, 111, 24.

1851, 111, 22. VIII, 25.

1851, 111, 20.

1851, IV, 5.

1851, m, 12.

185«, III, 9.

1851, m, 9.

1851, III, 29,
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Quelle.

M.

87.

87.

87.

87.

1;89;

19.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87; S6.

87.

1.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

51.

87.

87.

87.

1;89;

M.

Beobachtungsort.

Obj-Gebiet (Bernaul)

,

Don-Gebiet

G. Minsk

G. Grodno

G. Grodoo

Orjol

G. Orjol

G. Orjol

Don-Gebiet.

G. Groduo...

Wolga

Wolga

.

G. Minsk

Wolga (Saratov)

,

Don

Don-Gebiet(Woronesh)

Dnepr-Geb

Dnepr-Geb

G. Kiirsk

Don-Gebiet

Don-Gebiet

Don-Gebiet

Don-Gebiet

G. Kursk

G. Poltawa

Dnepr-Gebiet (Desna)..

Wolga

Don-Gebiet

G. Kursk

G. Kursk

G. Poltawa

Dnepr (Kiev)

87. Don.

Geo-

graph.

Br.

53>

531

53

53

53

m
52]

52Ï

524

52

52

51f
511

511

51,î

51'

51L

51

51

51

51

51

51

51

503

50
i-

50Î

50.1

50 [

50-i

501

j%Iauda arvensis.

ISia, m, 23. Aà, IV, 8, sp.

1S51, III, 23.

1S51, III, 13. IX, 14.

1S51, II, 28. X, 1.

i§51, III, 3.

1849, III, 9. I. 18. H. S«, m, 15. 5», II, 24,

III, 12. (Taratsch.) 54, III, 11.

1S51, III, 17. X, 25.

IS51, III, 29.

«851, III, 18.

«851, III, 15.

«85«, III, 14. X. 15.

1851, III, 15.

1851, III, 29.

1818, III, 15. X, 4. 19, III, 27. IX, 6. 50, III, 25.

X, 5. 51, III, 10.

1851, IX, 24.

185%, III, 22.

1851, III, 14.

1851, IV, 1. X, 25.

1851, III, 12.

1851, III, 11.

1851, III, 17.

1851, III, 1 4.

1851, III, 7.

1851, IV, 4.

1851, III, 2. IX, 16.

1851, III, 6. IX, 15.

1851, III, 26. IX, 15.

1850, III, 14. V. 20. H. SI, III, 17. 53, III, 1.

1851, III, 10.

1851, III. G.

1851, III. 10.

1810, III, 18. 13, II, 10. 11, II, 21. 45, III, 4.

46, II, 24. 4», II, 27. 5», II, 20. 53, II, 3.

54, II, 27. (Bleibt bis Ende Sept, ja bis M. Cet.)

1851, III, 10.

Méiu. 6C. nat. T. VIII.
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Quelle. BeobachtuDffsort

87. Wolhynien

65. Charjkov

87. Don

87. G. Charjkov

87. G. Charjkov

87; 89. G. Poltawa

87. Podolien

1 4^ Wolga

87. G. Charjkov

87. G. Charjkov

89. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

63. Dnepr

87. Bug

87; t. Dnjestr

87. Bug

87. Don-Gebiet

87. Wolga

50. Dnjestr (Kischenev)

87. Ostkûste des Asowsch

ftleeres

7 1 . Odessa

87. Bessarabien

20. Amerik. arkt. Archipel

M. Taimyrfluss

M. Taimyrland

21. Kolyma-Busen (Insel

Medwedev)

22'. Nowaja Semija

8'. Lappland (Utsjokki) ..

Geo
graph.

Br.

501°

50

493

493

49j

49Î
49'

49

49

49

49

48
1

48
1

48
f

.481-

48.]

48]

48

473

47J

47

463

46,1

46

74

71

71

70.»

70'

/tlaiida arvoitsis.

I8SI, II, 28. V. 111, 7. N. IX, 16.

18I«, IV, 1. 4S, III, 2. 50, I!I, 17

ISSl
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Quelle.

35.

24.

23; 23.

l8^

26;

24.

78''.

77.

79.

M.

10.

l8^

M.

11.

13'.

M.

18<=.

18^

1.

13h; sa.

71.

M.

M.

Reobachtungsorl.

M.

M.

13.

18"

Grônland

Melleville-Halbinsel ....

Kolyma

Inneres Polar-Amerika

Ostkiiste Polar-Ameri-

ka's

Jnneres Nord-Amerika

(Mackenzie)

Davis-Sirasse >

Finnland (Kuopio)

Jakutsk

Abo

HudsoDsbay

Lena-Gebiet (Aldan) ...

Mitau

Krasnojarsk (Jenisej)...

Ural (Osthang)

Ochotskisches Meer

(Udsk. Oslrog)

Unalaschka

Inneres Nordamerika ..

Inneres Nordamerika...

Dnepr (Kiev)

Wolga

Odessa

Taimyrfluss

Taimyrland

Grônland

Ostkiiste Amerika's.

Jenisej

Lena-Gebiet (Aldan) .

Ural (Ostbang.)

Inneres Nordamerika

Inneres Nordamerika.

Geo-

graph.

Br.

69°

68.[

68.

î

67'

66

65

64

63

62

60.]

59'

59

56"

56

554

54}

53

52

5U
504
49'

461

74

71

69

66^-

60'

59

55

52

511

PIectropliaiie<« iiivali!».

Durchscbniltlich V. A.

f84a, V, 1 1

.

laOl, III. M. 18«1, IV, A.

iSâ9, IV, 8.

iSSS, IV, 15. 46, VIII, 29.

ISSO, IV, 12.

ISSO, IV, 17.

ISIS, III, 10.

1S44, III, 7.

198», IX, 25.

Durchschuiltlich zwischen III, 14 bis 26.

1844, IV, 25.

18^9, III, 18. Ï5, m, 14. Ï8, III, 31.

188«, X.

laSS, II, 25. H.

1845, IV, 1 4. iV.

1S8«, IX. E.

1885, IV, 19. 40, III, 27.

1840, III, 10. V. IV, 3. H.

1849, III, 9, sp.

1SS4, II, A ? 9S, IV, 2.

1848, XI, 15. 46, XI, 31. 4a, XI. 21.

Pleciropliaues lappoiiica.

184a, VI, 4.

1845, V. 27.

Durchschniltiich V. E.

1846, VIII, 29.

1843, X, 12. H.

44, III, 28. V.

1844, IV, 27.

laai, IV, 10. H.

i8aa, m, i7.

1840, IV, 3.

43, III, 26. V.

IV, 4. //.

III, 29, H.
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Quelle.

M.

M.

79.

M.

M.

1.

2'.

M.

13|;.

M.

M.

M.

3.

M.

M.

M.

M.

M.

29.

M.

IS''.

1; M.

Beobachtungsorl.

Stanowoj-Gebirge

Ocliotskisches Meer

(Udskoj)

Finiiland (Kuopio)

Slanowoj-Gebirge

Ocliotskisches Meer

(Udskoj)

Dnepr (Kiev)

Wolga (Aslraclianj)

Jekalerinburg

Wolga

Taimyrland

Stanowoj-Gebirge

Ochotskisches Meer

(Udskoj)

Kurland

Ochotskisches Meer

(Udskoj)

Kiev

Taimyrland

Jenisej (ïuruchansk) ...

Nordwestk. Ainerika's.

Jakutsk

Jenisej

Grônland

Stanowoj-Gebirge

Irkutsk

Dnepr (Kiev)

Wolga

Geo-
gr^iph.

Br.

60°

54|

63

59'

54^

50|

46'

57

49

541

57

54^
501

71

66

651

62

60

60

56

52

50j

49

Kiiibfl'iza rii.«>(iea'

ISât, IV, 26.

1841, IX, 7.

Ëinbcriza sclioeiiielus.

1S4S, IV, 3. *4, IV, 17.

iS44, IV, 27.

iSl.5, IV, 7.

18JS, IV, 9. 48, III, 7. SO, IV, 18. 51, IV, 15.

S«, IV, 20.

1930, II, 14.

Einboriza citriiiella*

181», IV, 20.

1990, II, A.

Emberîza pusilla.

71
I

184S, VI, 23.

58.; 1844, V, 3.

1845, V, 1

.

Pyrrliula erythrina.

184», V, 19, sp. SO, V, 16, sp. 51, V, 23, sp.

1815, IV, M.

1851, IV, 15. 5», IV, 20.

Fringilla linarîa.

18ia, IV, 29. VIII, 31.

1843, III, 12.

1840, III, 9.

1844, III, 7.

1843, II ?

Durchschn. III, E.

1844, V, 13.

ia»«, III, 14—21.

1840, IV, 3. 43, III, 21. 49, X, 15. 48, X, 31.

50, X, 15. 5», X, 23.

1394, II, 15.
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BeobachtuDgsort.

Finnland (Kuopio)

Slanowoj-Gebirge

Dnepr (Kiev)

Charjkov

Odessa

Kiynim

Finnlaud (Kuopio)

Wolga-Gebiel (Kania)..

Orjol

Dnepr (Kiev)

Jakutsk

Wolga (Kasanj)

Obj (Beinaul)

Finnland (Kuopio)

Finnischer Meerbuseu

Petersburg)

Livland

Liviand (Wolraar)

lirai (Jekaterinburg)....

Kurland

VVolga-Gebiet (Kama)..

Mitau

Wolga (Kasanj)

Dnepr (Mohilev)

Orjol

Dnepr (Kiev)

Wolga

Podolien

Krymm

Geo-

giaph.

Br.

63°

56j

50 î

50"

46.1

45'

63

56

53

50^

62

56

53-

63

60

58i
57Î

57

57

56j

56|

56

54|
53*

50|

49

49

45

Fpiiigilla nioutifriiigîlla.

ISA», IV, 4. 51, IV, 17.

ISll, V, 23.

ISIO, IV, 3.

1S31, 111, 8. 50, IV, 15.

1SJ5, IX, 22. 15, 111, 10.

1953, 111, 15.

ï'riiigilla cliloris»

ISIS, m, 2.

1833, 111, E.

1S53, 111, 15. 51, 111, 23. X, 25.

ISIO, IV, 21.

Fringilla earduelisi»

fSU, IV, 1 2.

laai, IV, 5.

tsi3, m, 6. V. m, il. H.

Fringilla coelc>bs.

1S18, 111, 1 9. 51, IV, 4.

iSl«, III, 30. 13, IV, 6. 11, IV, 4. 15, IV, 3.

IS, 111, 17. 19, IV, 7. 50, m, 31. 51, III, 25.

58, 111, 28. 53, IV, 11.

1991, m, 26. ISO», III, 23.

1S53, IV, 9.

ISIS, IV, 20.

1515, III, 27. 16, III, 18. 51, 111, 18.

1983, III, E.

1SS6, III, 20.

1881, IV, 5.

1516, III, 11. é9, IV, 5.

1853, III, 15. 51, IV, 3.

ISIO, IV, 3. 13, III, 21. 11, III, 15. 15, III, 21.

18, III, 16. 5«, III, 16. 53, III, 7. 51, III, 19.

Durchschnittlich IX und X.

1881, IV, 1 0.

1S53, IV, 1.

1S53, III, 9. X, 13.
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Quelle.

28.

M.

13"'.

89.

65.

89.

87:1 Jti.

13.

JVl.

13K

50.

M.

M.

13.

M.

11.

55.

54.

92.

60.

M.

19;

89.

Beobachtungsort.

Geo-

graph.

Br.

651°Nordweslk. Amerika's

Irkutsk ' 52

Transbaikalien (Selen-

ginsk)

Dnepr (Kiev).

Charjkov

51

50|

50

Podolifii 49

Tomfliiss 56

Uial Osthang (Tschelja-
j

binsk) ' 55

Obj (Bernaul)
|

53^

52Irkutsk

Transbaikalien (Selen-

ginsk)

Dnjestr (Kischenev) ....

Lena (Jakutsk)

Lena-Gebiet (Aldan).

Ural

Dnepr (Kiev)

Finniscber Meerbusen

(St. Petersburg)

Wologda

Wolga-Gebiet (Kania)..

Wolga (Kasanj)

Dnepr-Geliiet (G. Smo-

lensk)

Dnepr-Geb. (Mohilev)..

Ochotsk. Meer (Ulban)

Wolga.

Orjol

47

62

59

55

50^

60

59'

56i
56'

54|

54J
54

53

53

Coceotliraiistes vulgaris.

i§43, III, 9.

f»t6, III, E.

1933, III, 20.

Iâl53, III, 1 9.

Ueberhaupt im Mârz.

IS53, IV, 1

.

C'orvu<« inoiiedula.

tSSI, IV, 29.

1991, III, 19.

1»1», III, 3. V. III, 10. //.

1993, 111, M.

199«, III, 20.

tfiSO, XI, 12.

Corvus copono.

1S44, III, 13. I^. III, 31. //..

1S44, IV, 27.

1991, III, 19.

18411, IV, 16.

Corvus friigilegus.

1S49, III, 8. 43, III, 16. 44, III, 18. 45, III, 25.

46, II, 27. 49, III, 6. 4S, III, 10. 4», III, 23.

SO, III, 24. 51, III, 7.

1851, m, 20.

1993, m, E.

1851, III, 10. 53, III, 18. 53, III, 9. 54, III, 13.

1845—53, achljàbrige Mitteizahl III, 20.

1846, m, 11. 49, m, 9.

1844, IX, 19.

1969, III, M.

1851, III, 7, fr. 5a, II, 20. 53, Ili, 13. III, 27. H.

54, II, 20.
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BeobachtuDgsort.

G. ïambov

Don-Geb. (Woronesh).

Don-Gebiet (G. Woro-

nesh)

Dnepr (Kiev)

Charjkov

Podolien

Dujestr (Kischenev) ....

Wolga (Astiachanj)

Kasp. Meer Weslkiiste

(Kisljar)

Tairayrland (Chatanga)

Tainnrland

Jcnisej

Wolga (Kosraodem-

jansk)

Kama

Bel-Osero

Bel-Osero

Kama

G. Kostroma

Livland (Pernau)

Kama

Osthang des Ural.

FI. Tobol

Kurland

Ural (Jekaterinburg)...,

Kostroma

Geo-

graph.

Br.

5U°
5l'i

50"

50Î

50

49

47

46}

44

72

71

64

56

60.Î.

60Î

59|

59^

58'-

584
58"

573

571

574

57

57

Corvus friigilog^us.

1S53, II, 16.

1S5«, III, 1 9.

l^âO. III, 17. &9, III, 16. 53, II, 15.

IS40, 111, 10. X, 2. //. im October. 41, III, 11,

43, m, 15. 44,111,28. 49, III, 12. 49,111,21.

SO, II, 25. XI, 15, sp. 53, II, 13.

1834, II, 24. 51, III, 25.

1853, 11, 10.

1850, XI. 12.

laSO, II, £.

Copvus corax»

1854, II, 10.

1843, V, 3.

1843, IV, 18.

1843, II, 20.

1853, III, 7. X, 16.

Sturnns viils;ari9.

1851, V, 5. VIII, 3.

1851, IV, 12.

1851, IV, 15.

1851, III, 22.

1851, IV, 8.

1851, IV, 4.

1851, III, 26.

1851, IV, 1

.

1851, IV, 2.

1830, III, 4. 31, III, 3. 33, III, 9. 33, III, 18.

33, III, 1 . 39, III, 1 8. 40, III, 23, sp. 41, III, 7.

4», III, 1 . 43, III, 8. 44, III, 23, sp. 45, III. 22.

46, II, 17, fr. 4a, III, 14. 48, III, 3. 49, 11.

24, fr. 50, II, 18, fr. 51, III, 4. 5», III, 9.

Durchschnittlich X, A.

1848, III, 31.

1851, III, 9.



40 Dr. a. V. M I » DKNDon FF.

Quelle.

87.

87.

13\

11.

87.

87; 82.

87.

54.

87.

87.

87.

87.

13.

1.

87.

87.

87.

87.

87.

M.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

M
87.

IS*.

1:89.

87.

48.

87.

87.

56;

87.

BeobachluBgsort.

G. Wjâlka

G. Twerj

Wolga-Gebiel (Kania)

.

Milau

Kama

VVolga (Rosinodeiiij.)..

Wolga

Wolga (Kasanj)

VVolga

Njemen-Gebiel

VVolga

Ischim (Sibir.)

Ural

G. Orjol (Karalschev)..

G. VVitepsk

Dnepr

G. VVilna

Rjiisanj

Dnepr obérer

Jenisej (Sajan-Gebirge)

VV^olga

G. Pensa

G. Pensa

G. Tula

G. Pensa

Angara (Sib.)

Obj (Bernaul)

Don-Gebiel

W^olga

Orjol

G. Grodno

Don-Gebict

VVolga

G. Minsk

Wolga-Gebiet (Saratov^

Geo-
graph.

Br.

56^°

56f
56.1

56 i

56|

63

56

56

55f
553

55»^

551

55

55

55

54|

54.1

54^

541

54

54

54

54

54

53^

534.

53Î
531
53"

53

53

521
4

52

51|
511

fS5fl, III, 23.

iS51, III, 22.

laaS. III, E.

tS99. m, 23. 30, III, 5. 31, II, 20. 35, II, 23.

36, III. 2. sa, II, 18.

1851, III, 19. IX, 26.

fS5I, m, 19. S«, III, 22. IX, 28. 53, 111, 12. X, 10.

laai, IV, 8. 51, m, 21.

i»5i, m, 20. 5«, m, 27. 53, m, 17. 5t. IV, 5.

1851, III, 25.

1851, III, 1 9.

1851, III, 1 9. IX, 22.

1851, III, 26.

laai, III, 28.

1859, III, 10.

1851, III, 15.

1851, III, 12.

1851, III, 20.

1851, III, 8.

1851, IV, 7.

1816, III, E.

1851, III, 23.

1851, III, 20. IX, 23.

1851, III, 25.

1851, IV, 7.

1851, III, 23.

1851, III, 29.

1813, 111, 4. V.

1851, III, 23.

ia69, III, E.

185«, III, 30. 53, III, 17. 54, III, 25. X, 7.

1851, III, 4.

1851, III, 18.

1851, III, 7.

1851, IV, 3.

1818, III, 16. X, 23. 19, IV, 1. X, 23. 50, 111,23,

IX, 18. 51, III, 14.
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Quelle.

59.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

51.

87.

1;89;

M,

65.

87.

13'.

89.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

61.

87.

50.

87.

87.

71.

87.

SN 83.

Beobachlungsort.

G. Tambov

Don

Don - Gebiet (Woro-

nesh)

Dnepr-Gebiet

G. Kursk

Don-Gebiet

G. Kursk

Dnepr Gebiet (Desna)..

Wolga

Don-Gebiet

G. Kursk

Dnepr (Kiev)

Charjkov

G. Poltawa

Wolga

Podolien

Fddolien

Podolien

Dnepr

Bug

Don-Gebiet

Wolga

Westkiiste des Asov-

schen Meeres

Dnepr

Dnjestr (Kischenev)

Dnjestr

Oslkiiste des Asovschen

Meeres

Odessa

Dnjestr (Akkermann)...

Bessarabien

Krymni

,

Geo-

graph.

Br.

5U°
51Î

5U
51.!

54
51

51

51

50|

50.

î

50'

50.i

50

49.!

49

49

48f
48 fm
48.!

47
f

474

47

47

47

47

46f
46-^

46

46

45

Sturnus vulsaris.

1S53, III, 1 0.

iS51, IX, 1 9.

1869, IV, 17.

1*51, IV, 1. IX, 1.

W51, III, 1 4.

1§51, III, 14.

1S51, IV, 3. IX, 15.

1^51, III, 4.

185t, IV, 5.

1819, m, 27. 50, III, 23. X, 1. 51, III, 17.

5«, IV, 9. 5S, III, 5.

1851, IV, 10.

1810, III, 23. 41, III, 3. 44, 111, 9. 45, III, 16.

4a, III, 1 7. 50, m, I 1 . 53, III, 1 8. 54, III, 15.

September E. X, 16, sp.

1819, IV, 3. 50, III, 17.

1851, III, 1 0.

1S94, II, 15.

1853, II, 10.

1851, III, 9.

1851, II. 3.

1851, III, 20. s,

1851, IV, 6.

1851, III, 22. X, 22.

1851, III, 6. X, 2.

1849, II, 17.

1851, III, 2. IX, 20.

1845, III, 20.

1851, III, 20.

1851, III, 17. X, 23.

184S, II, 28.

1851, III, 4. IX, 28.

1851, II, 22.

1889, II, 6. 1853, II, 7. XI, 4.

Mém. se. oal. T. VIII.



42 Dr. a. V, MlDDENDORFF.

Quelle.

81.

M.

M.

79.

M.

M.

10.

11.

55.

M.

62.

88; 12.

80.

80;3.

3.

80; 11.

13'.

54.

M.

60.

M.

89.

13™.

Beobachtungsort.

Kaspisches Meer,West-

kiiste (Kisijar)

Taiuiyrland

Taimyrland

Finnland (Kuopio)

Lena (Jakutsk)

Jenisej (Anialik)

BottnischerBusen (Abo)

Finnischer Busen (Pe-

tersburg)

Wologda 59|

Lena-Gebiel (Aldan).... 59

Geo-

graph.

Br.

71

7t

63

62

61-1-

60'

60

Ebstland.

Livland...

Livland (Wolmar).

Kurland

Kurland

Kurland (Mitau)

Wolga-Gebiet (Kama)..

Wolga (Kasanj)

Schantar-lnsel

Dnepr-Gebiet (Mohilev)

Obj (Bernaul)

Orjol

Kamlschatka

Transbaikalien (Selen-

ginsk)

59

58L

57^

57.1

57

56^

56^
56'

55

54|

53^

53

52

51

Sturiius vulgaris.

1S54, II, 3.

Aiitlius cervinus»

i§l», IV, 8.

Motacilla alba*

I84S, V, 28.

1S4S, IV, 4. 54, IV, 13.

iS44, IV, 10.

18/lS, V, 4!

1»80, IV, 19. Si, IV, 21. SS, IV, 23. IX, 15.

8Ï, IV, 19. 84, IV, 13. 85, IV, 17.

1845, IV, 16. 4ï, IV, 8. 44, IV, 14. 45, IV, 13.

4», IV, 8. 48, IV, 19. 49, IV, 28. 50, IV, 7.

51, IV, 1. 5S, IV, 22. 5$, IV, 13.

4849, IV, 8. 50, IV, 5.

4844, IV, 27.

1849, IV, 14.

«91, III, 26. I80», III, 23. iO, IV, 5. 4», IV, 8.

14, III, 28.

185$, IV, 6.

1850, III, 21. $«, III, 20. as, III, 19. Ï9, III, 18.

39,111,27. 4«,III, 13. 4S,III, 19. 44,111,31.

45, m, 29. 46, m, 20. 4a, IV, 6. 48, III, 1 1 , fr.

49, III, 25. 51, III, 16. 58, IV, 1.

1848, III, 9, fi.

18S9, III, 23. SO, III, 25. S5, III, 2. S6, III. 6.

sa, III, 24. »8, III, 31. 39, IV, 11. 5S, IV, 5.

laas, IV, A.

1851, IV, II. 54, IV, 12.

4844, VIII, 6.

1846, III, 20. 4a, III, 20!

4845, III, 25.

485S, m, 30. 54, IV, 4.

Durchschnitilich V, A.

laas, III, 20.
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Quelle. BeobacWungsort.

1;M. Dnepr (Kiev)

65. Charjkov

89. Pollawa

89. Podolien

75. Dnjestr(Kamenec-Pod.)

64. Dnepr-Gebiet

70; 38. Odessa

71. Odessa

79. Finuland (Kuopio)

10. BoltnischerMeerb.(Abo)

Stanowoj-Gebirge

M. Ural (Jekaterinburg)....

82. Wolga (Kosmodem-

jansk

M. Obj (Bernaul)

1;89. Orjol

1. Dnepr (Kiev)

M. ïaimyiland

87. Onega-Busen

79. Finniand (Kuopio)

87. Onegafluss

87. Dwina

M. Lena (Jakutsk)

Jenisej (Aktalik)

87. Onega-See

84;ii2. Kama

88. Livland

13'. Wolga-Gebiet (Kama)..

87. Kama

Geo-

graph.

Br.

50^°

50

49|
49"

48 i

47
1

46 i

464

63

60'

59

57

56

531

53"

501

71

65

63

63

62.1

62"

611

61

60>

58^

56|
561

9IotaeiIIa alba. •

1840, III, 1 5. H. 41, m, 26. 4S, III, 2 1 . 44, III, 30.

45, III, 28. 46, III, 23. 49, III, 1 7. 48, III, 27.

49, IV, 2. SO, III, 20. SI, III, 17. 5«, III, 20.

5$, III, 1 3. Durchschn. September. 1849, X, 5, sp.

18S1, IV, 1. 4», IV, 13.

18SS, IV, 13.

18SÏ, III, 11. 54, III, 17.

185«, III, 17.

1849, IV, 11.

1855, III, 1 3. 58, III, 22, sp. 4S, III, 1 5. 45, III, 1 2.

49, III, 7. Durchschn. X, E.

184», III, 5. 4S, III, 15. 49, III, 7.

jTIotacilla flava.

1848, IV, 25.

1981, IV, 25. 83, V, 11.

1844, V. A.

1848, IV, 5.

1853, IV, 26. VIII, 22.

1845, IV, 14.

1853, IV, 15, 5S, III, 30. 54, IV. 4.

1844, IV, 24. 50, IV, 15. 51, IV, 15. 53, IV, 20.

5S, IV, 15. 54, IV, 12.

ITIotacilla citroola.

1843, VI, 21.

Dii> er*«ten Drosseln uberliaupt.

1851, V, 22. IX, 1.

1848, III, 11.

1851, V, 22.

1851, IV, 27. X, 3.

1844, IV, 11.

1844, V, 10. N.

1851, III, 29.

1851, IV, 26.

1991, III, 27. 1803, III, 22. 44, IV, 27. V.

1993, III, £.

1851, IV, 14.



44 Dr. a. V. MiDDENDORFF.

Quelle.

87.

87.

60.

87.

M.

M.

87.

M.

19; 89.

87.

2.

87.

51.

87.

79.

11.

89.

M.

1.

89.

M.

M.

87.

M.

Beobachtungsorl.

G. Wilna

Obère Dùna

Dnepr (Mohilev)

Wolga

Ochotsk. Meer (Tugur)

Obj (Bernaul)

G. Miosk

Ochotsk. Meer Tugur-

quellen

Orjol

G. Orjol

Don-Gebiet(Woronesh)

Duepr-Gebiet

Don-Gebiet

Dnjestr

Finnland (Kuopio)

Finnischer Meerbusen

(Petersburg

Orjol

Irkutsk

Duepr (Kiev)

Podolien

,

Stauowoj-Gebirge

Ochotsk. Meer (Udskoj)

Geo-

graph.

Br.

544°

55

54i

54

531

53.»

53Î

53

53

524

51>

511

50.1

46

63

60

53

52

50i

49

59i

541

Lena (Jakulsk) 62

Kaiua I 60|

Finnischer Meerbusen

(Petersburg) 60

Die ersteii Drosselii iiberhaupt.

t§51, III, 1 5.

1851, III, 8. XI, I.

fl§â6, III, 21. é9, III. 14.

IS5I, IV, 25.

ISil, IX, 6.

1S43, IV, 3.

1851, III, 26.

1841, X, 10, die letzten.

1851, III, 25, fr. 53, III, 28. II, 20. (T. pil. Ka-

ratsch.) 54, III, 28.

1851, IV, 5.

18G9, IV, 17.

1851, IV, 10. X, 5.

1819, III, 3.

1851, III, 15.

Turdu§ iliacus»

1818, IV, 4. 54, IV, 20.

184S, IV, 15. 44, IV, 15. 45, IV, 15. 46, IV, 15.

4», IV, 8. 48, IV, 2.

1854, III, 28. XI, 9.

1848, IX, E.

184S, X, 3. 44, IV, 7. VIII, 30. 46, IV, 8. IX, 30.

4», X, 4. 48, IX, 6. 49, IV, 1 . IX, 1 7 . 50, IX, 1 6.

51, III, 25. IX, 16. 5S, III, 25.

1853, II, 20.

Turdu!^ ruficolIi.<ii.

1844, IV, E. //.

1844, IV, M. IX, 19.

Oriolus galbula.

1844, IV, 18.

1851, V, 2. VIII, 3.

1848, V, 8. 45, V, 16. 49, V, 19. 48, V, 19.

49, V. 14. SO, V, 7. 51, V, 12. S», V, 5.

53, V, 8.
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Quelle.

87.

87.

87.

11;

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

60.

1.

M.

87.

t;89.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

59.

87.

87.

87.

87.

87.

1;89.

87.

47; 63.

Beobachtungsorl.

Livland (Pernau)

Osthang des Ural

G. Twerj

Kurlaod (Mitau)

Kama

Tom-Fluss

Obère Diina

Wolga

G. Witepsk

Obère Duna

Dnepr-Gebiet (Mohilev)

Gouv. Wilno (Postawy)

Obj (Bernaul)

G. Minsk

Orjol

G. Grodno

G. Grodno

G. Orjol

G. Orjol

G. Orjol

Don-Gebiet

Wolga

G. Minsk

Wolga

G. Tambov

Dnepr-Gebiet

G. Kursk

G. Poltawa

G. Kursk

G. Poltawa

Dnepr (Kiev)

Don

Don-Gebiet (Cbarjkov).

Geo-
graph.

Br.

58r
571

56f
56'

561
4

56

56

55^
55"

55

54i
54'

53^

53

53

53

52 i

52.^

52'

52Î

52

51|

5U
51 i

5U
511

51

50i

50-i

501

501

50

OrioIu.«i g;albiila*

18S1, V, 15.

1851, V, 1. IX, 9.

1S51, V, 4.

ISSO, V, 6. 55, V, 13. 36, V, 18. 38, V, 6.

5S, V, 15.

1851, V, 1.

1851, V, 10.

1851, IV, 28.

1851, V, 2. VIII, 25.

1851, IV, 26.

1851, IV, 24. VIII, 26.

1846, V, 9. 4», V, 9. 51, IV, 30. VIII, 15.

1858, V, 2.

184», IV, 2.

1851, IV, 16. VIII, 10.

185», V, 6. 53, V, 1.

1851, III, 25. IX, 16.

1851, VIII, 10.

1851, IV, 25.

1851, IV, 1 8.

1851, V, 1 . VIII, 25.

1851, IV, 1 5.

1851, IV, 15.

1851, V, 4.

1851, IV, 23. IX, 25.

1853, V, 20.

1851, IV, 20.

1851, IV, 25.

1851, IV, 17.

1851, IX, 4.

1851, IV, 2.

1844, IV, 24. 45, IV, 29. 46, V, 9. 4a, IV, 26.

48, V, 1. 49, IV, 24. 51, IV, 22. VIII, 21, sp.

5S, V. 3. 53, IV, 19. 54, IV, 21. Durchschnitt-

lich VIII, A. bis M.

1851, IV, 22.

1830, IV, 25. 4», IV, 23. (Durchscbn. IV, 20—25.)



46 Dr. a. V. MiDDENDORFF.

Quelle.

1; 23 ;\

89. /

87.

71.

87.

83.

M.

M.

16».

89.

1;89.

71.

M.

M.

Beobachlungsort.

M.

2.

16\

M.

M.

M.

35.

79.

10.

35.

G. Poltawa.

Dnjestr

Odessa

Dnjestr

.

Krymm

Ochotsk. Meer (Udskoj)

Taimyrland

Kattegalt (Gôtheborg)..

Wolga (Kasanj)

Orjol

Duepr (Kiev)

Odessa

Ochotsk. Meer (Udskoj)

Taimyrland

Stanowoj-Gebirge

Obj (Bernaul)

Don-Gebiet(W oronesh)

Wolga (Kasanj)...,

Stanowoj-Gebirge

Taimyrland

Boganida

Gronland

Finnland (Kuopio)

Bottn. Meerbusen (Abo)

Gronland

Geo-

graph.

Br,

49|°

47

46J-

46

45

54.^

71

57f
56

53

50]^

46Î

54|

71

57

534

511

56

571

73^

71

69

63

60.^

60

Oriolus galbula»

i§51, V, 1. S«, IV, 27. 5Ï, IV, 30.

1)^51, IV, 21.

1S43, IV, 3. 4Ï, IV, 22. 44, IV, 19. 45, IV, 15.

46, IV, 15.

iSSi, IV, 25. VIII, 21.

ISSS, IV, 9. IX, 28.

Sylvia Kaintsclialkeiisis.

1S45, V, 20.

Sylvia suecica»

1S4Ï, VI, 12. VIII, 18.

1S19, V, 8.

1884, IV, 5.

1S54, IV, 21.

1850, IV, 18. 5i, IV, 15. 5«, IV, 20. 54, III, 17!

iS45, IX, 5.

Sylvia cyanura.

1845, IV, 19.

l§ylvia Eversmaniii»

1843, VI, 15.

Sylvia proreg:ulus.

1844, V, 17.

Sylvia curruca.

1845, V, 2.

1S69, III, 24.

Sylvia trocliiliis.

1894, IV, 5.

Sylvia sibirica.

1844, V, M.

Saxicola oenantiie.

184», VI, 5.

184Ï, VIII, 17.

Durehschniltlich V, E. VIII, E.

1848, IV, 9. 54, IV, 20.

1»88, V, 5. 8S, IV, 24.

Durchschnildich IV, E. 1848, IV, 5.
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QueUe.

11.

80;3.

11.

89.

1;89.

1.

1;89.

75.

64.

70;

58;

71.

83.

74.

18''.

23».

87.

87.

87.

87.

53.

87.

BeobacMuDgsort.

Finnischer Meerbusen

(Pelersburg)

Kurland

Mitau

Orjol

Jaizkij Gorodok(Uraljsk)

Dnepr (Kiev)

Dnepr-Gebiet (Poltawa)

Dnjestr (Kamenez)

Dnjestr(Kamenec-Pod.)

Dnepr-Gebiet

Odessa

Krymm

Allantiscber Ozean

Inneres Nordainerika

(Mackenzie-Fl.)

Kolyma (Nishne-Kol.)

.

Jenisej (Turucbansk) ...

Onega-Busen

Dwina

Dwina

Dwina

Obj (Berjosov)

Onega-Fluss

Geo-

graph.

Br.

60°

571

56^
53"

51

50'

49^

49

48i
47

f

461

45

7

69

68i

66

65

643

64^

641

64

63

Saxicola oeiiaiithe«

iS4!8, V, 7. 43, IV, 16. 45, IV, 14. 4S, IV, 23.

50, IV, 4. 5J, IV, 10.

lSSO,III,29. 4«,III, 16,fr. 43, IV, 12. 44, IV, 5.

46, IV, 2. 4», IV, 1 5, sp. 4S, III, 30. 49, IV, 1 0.

1SS9, IV, 8. 35, IV, 10. 36, IV, 1. 3S, III, 13.

1S53, IV, 11. 54, IV, 10,

ia69, IX, 22.

1S43, III, 31. 44, IV, 4. 45, IV, 7. 46, III, 23.

4a, III, 30. 4§, III, 29. 40, IV, 2. 50, IV, 1.

54, 111,25. 52, 111,26. 53, III, 29. 54, III, 19.

Durchschnittlich VIII, E.

1S5«, IV, 17.

I85«, 111, 24. 53, IV, 11.

485», III, 17.

4S49, IV, 1 4.

4834, III, 23. 35, III, 30. 36, III, 29. 38, III, 23.

4«,III, 14. 43,111,16. 44,111,31. 45,111,23.

46, III, 12.

4853, IV, 5. X, 3.

4846, X, 7.

Iliruiido ')•

4836, VI, E.

438», V, 21. ur. VIII, 3. r.

4»39, VI, 13, fr. Verschwanden VI, 16, und kehrten

VI, 19. wieder.

4854, V, 15. VIII, 30.

4851, V, 9. VIII, 20.

1851, V, 25.

1851, V, 24. VIII, 25.

184», V, 5. 4», V, 6. 48, V, 7. 49, V, 9.

51, IX, 10. Durchschnittlich VIII, 22.

1851, V, 8. VIII, 16.

*) r. = rastica ; ur. = urbica ; rip. = riparia.
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Quelle.

79.

87.

87.

M.

57".

87.

87.

87.

M.

87.

87.

87.

87.

87.

10; 31.

87.

87.

11.

Beobachtungsoit.

Finnland (Kuopio)

87.

69; 68.

87.

55.

62.

87.

87.

1.

87.

87;12;l
88. (

Dwina

Dwina

Lena (Jakutsk)

G. Wologda

Meridian der Pelschoia

Onega-See

Onega-See

JenisL'j (Aktalik)

Meridian der Petschora

Onega-See

Onega-See

Dwina

Kama

Bottnischer Busen (Abo)

Bel-Osero

Bel-Osero

Finnisclier Meerbusen

(Petersburg)

Bel-Osero

,

Ochotsk...,

Kama ,

Wologda

Ebslland

Bel-Osero

G. Koslroma

.

Nowgorod....

Meridian des Ladoga.

Livland

Oslhang des Ural.87.

87. llnien-See

Geo-

graph.

Br.

63'

62|

62"

62

62

61|

613

613

61.',

614-

611

61

603

60^

60l

601

60

60

593

59-1-

59|

59^

59

59^
58Î

58Î

58'

58"

573

571

Iliruiido.

ISIl, V, 4. r. iS, V, 1 . r. 14, V, 1 3, r. 15, IV, 2 1

.

41S, IV, 29, r. und u.

ISSI, IV, 22.

IS5i, V, 10. VllI, 10.

iSlt, IV, 27.

iSlS, V, 9.

1S51, V, 8. VIII, 20.

iS5i, IV, 28. IX, 20.

iS51, V, 5. VIII, 15.

181», VI, 7. rip !

1S51, V, 1 5.

1851, V, 5. IX, 5.

1851, V, 2. VIII, 27.

1851, V, 7.

1851, V, 14. VIII, 3.'

DurcbschniUlich IV, 24. 1599, IV, 25. 81, V, 1.

SS, IV, 29. 8Ï, IV, 30. 84, V, 8.

1851, V, 1 . VIII, 30.

1851, V, 3. VIII, 25.

181«, IV, 26. lï, V, 8. 44, IV, 27. 45, IV, 13.

4C, V, 2. 4a, IV, 25. 48, IV, 30. 49, IV, 14.

50, IV, 28. 51, V, 4. 5«, V, 3. 5S, IV, 30.

1851, IV, 15.

1839, V, 21.

1851, V, 10. VIII, 17,

1848, V, 3. 49, V, 6. VIII, 27. Vlll, 30. N.

50, IV, 28. 54, IV, 27.

1848, IV, 26. iV.

1851, V, 2,

1851, V, 1 0.

1853, V, 2.

1851, V, 8.^ IX, 8.

1891, IV, 11. F. (verscbw.) V, 4. H. 1811, IV, 16.

14, V, 3. 51, IV, 15.

8851, IV, 30. IX, 1.

1851, V, 1.
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Quelle.

3;80.

87.

M.

M.; 72.

32.

3.

87.

87.

11:

87;

80.

87.

87.

M.

87.

82;

72;

87.

16»;

54.

78.

87.

87.

87.

87.

13".

87.

87.

87.

87.

Beobachtungsort.

Kurland

G. Kostroma

Stanowoj-Gebirge

lirai (Jekaleriuburg) ....

Livland

Kurland

G. Wjâtka

G. Twerj

Kamtschatka

Kurland

Kama

Angara (Sibir.)

Jenisej-Gebiet (Kansk).

Tom

Wolga (Kosmodemj.)..

Wolga (Kasanj).

Diina (obère)...,

Wolga

Njemen-Gebiet.

Wolga.

Ischim (Sibir.)

Ural Westhang (Ufa)...

G. Witepsk

G. Witepsk

G. Witepsk

I

Diina obère

Hém. se. nat. T. TIII.

Geo-

giaph.

Br.

57f

57

57

57

57

57

56f
563

56j

56i

561

56

56

56

56

56

56

55|

55f
55|
551

55

55

55

55

55

llirundo»

ISS«, IV, 23. r. as, IV, 20. r. »0, IV, 25. r.

40, IV, 28. r. 4«, IV, 19. r; IV, 25. ur.

4S, V, 7. ur. 44, IV, 25. r; IV, 28. ur.

45, IV, 28. r; IV, 1 3. ur. 46, IV, 30. r; IV, 29. ur.

48, IV, 1 8. r; IV, 27. ur. 49, IV, 1 4. r; IV, 22. ur.

50, IV, 25. r; IV, 27. ur. Si, IV, 1 7. r; IV, 29. ur.

«S5I, III, 25. VIII, 29.

1544, V, 16. ur.

1545, IV, 20. SI, IV, 25. S», IV, 20. VIII, M.

«aO, V, 5. Verschw. V, 18.

fl846, IV, 8. ur.

ISSI, IV, 28. VIII, 16.

1S51, V, 6.

18S», VIII, M. rip ; VIII, E. r.

(ur.) 18«0, IV, 22. SO, IV, 19. S4, IV, 17.

35, IV, 1 7. $6, IV, 1 1 . sa, IV, 1 1 . S§, IV, 1 6.

39, IV, 20. SI, IV, 12. 53, IV, 15,

1S51, IV, 30. VII, 25.

ISSl, VIII, 1

1546, IV, 28.

ISSl, V, 4,

1851, IV, 17. IX, 4. sa, IV, 23. IV, 28. rip.

53, IV, 21. r. IV, 28. rip. IX, 27. r. IX, 10. rip.

(VIII, 29. rip. IX, 15. IX, 12. V.) 54, IV, 24.

V, 2. rip.

iaa4, IV, 17. issi, IV, 21. ix, 2. s», iv, 13.

53, IV, 17.

1851, IV, 13.

1851, III, 29.

1851, IV, 12.

1851, III, 19. IX, 3.

1851, IV, 27, VIII, 22.

laaO, III, 15, fr. Verschw. bis III, 20.

1851, IV, 16.

1851, IV, 10.

1851, IV, 16. (V, 2?)

1851, IV, 11. VIII, 26.

7
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Quelle.

87.

87,

92.

60; 87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

1.

87.

M.

87;

M.

87.
1 ; 89;\
19a.

/

13^.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

33.

87.

87.

87.

87.

67

87;

56.

59.

Beobachtungsort.

Obj obérer

Dnepr

Dnepr-Gebiet (G. Smo-

lensk)

Dnepr

G. Wilna

Wolga

Rjâsanj

Dnepr obérer

Wolga

G. Pensa

G. Tula

Dnepr obérer

Gouv. Wilna (Poslawy)

G. Pensa

Obj (Bernaul)

Angara

G. aJinsk

Orjol

Wolga

G. Grodno

G. Grodno

G. Orjol

G. Orjol

G. Oijol

Don-Gebiel

G. Grodno

Irkutsk

W'olga

Wolga

G. Minsk

G. Minsk

Daurien

Wolga-Gebiet (Saratov)

G. Tambov

Geo-

graph.

Br.

54f
54f

54j

54.Î

54i
54'

541

541

54

54

54

54

54

53|

53j

53l

531

53

53

53

53

5^
521

52^
521

521

52

52

52

52

51|
511

511

51.1-

lliruiido.

1851, IV, 29. VllI, 12.

lS5fl, IV, 16.

1815—53, achtjâhrige Mittelzahl IV, 23. r. V, 1 0. rip.

1816, IV, 17. ur. é9, IV, 19. 51, IV, 20. IX, 9.

1851, V, 3. IX. 25.

1851, IV, 17. IX, 25.

1851, IV, 20. IX, 15.

1851, IV, 12.

1851, IV, 20. IX, 10.

1851, IV, 16. VIII, 27.

1851, IV, 1 4.

1851, IV, 17.

185S, IV, 25.

1851, IV, 1 6.

181S, IV, 12. r. IV, 25. rip.

1851, VI, 5! VIII, 17. 5Ï, IV, 23. ur. IV, 13. r.

54, IV, 24. ur. IV, 18. r. VIII, 20. ur. IX, 12. r.

1851, IV, 16. IX, 29.

1851, IV, 1 0, fr. 3,9, (V, 4.) IV, 25. 53, IV, 20, r.

18«9, IV, 16.

1851, IV, 14. IX, 5.

1851, IV, 2. VIII, 28.

1851, IV, 20. IX, 14.

1851, IV, 4.

1851, IX, 25.

1851, IV, 12. X, 8.

1851, IV, 15.

«88, IV, 14. Durchschniltlich VIII, 1— 15.

1851, IV, 15. IX, 12.

1851, IV, 16. IX, 2.

1851, IV, 7. IX, 15.

1851, IV, 23. IX, 1.

Durchschnilllich V, A. r. und IV, E. ur.

1818, IV, 1 7. 49, IV, 1 1 . SO, IV, 1 3. 51, IV, 11 .

IX, 14.

1853, IV, 12. IX, 1.
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Beobachtungsort.

Don

Don

Inneres Nordamerika .

Dnepr-Gebiet

Dnepr-Gebiet

G. Kursk

Don-Gebiel

Don-Gebiet

Don-Gebiel

Don-Gebiet

G. Kursk

G. Poltawa

Dnepr-Gebiet (Desna)

Wolga

Don-Gebiet

G. Kursk

G. Kursk

G. Pollawa

Dnepr (Kiev)

Geo-
graph.

Br.

51 r
5U
5ii

51.L

514

511

51

51

51

51

51

51

51

50^

50.1

50i

50 >

50i

50'

Don

Wolbynien

Inneres Nordamerika

Charjkov

Dnepr-Gebiet (Lubny).

G. Charjkov

Don

G. Charjkov

501

501
4

50

50

50

49]

493

491

Hirundo*

ISSl, IX, 2. 5S, V, 3.

ISSl, IX, 5.

iSlO, V, 3.

ISSi, IV. 1 0.

1S51, IV, 15.

iSSI, IV, 1 2. IX, 1 8.

1S51, IV, 20.

1»51, IV, 1 4.

ISSi, IV, 15.

I«5I, IV, 1 1

.

1851, IV, 2. IX, 1

.

1S51, IV, 8. IX, 28.

1851, IV, 5. IX, 7.

1S51, IV, 15. VIII, 30.

1819, IV, 6. VIII, 30. 50, IV, 9. IX, 8. 51, IV, 13.

IX, 16. 5«, IV, 8. IX, 18. 5$, IV, 12. IX, 16. r.

X, 7. rip.

1851, IV, 22.

1851, IV, 16. IX, 2.

1851, IV, 2.

(r.) 1839, IV, 14. V. lO, IV, 21. F. 4», IV, 7.

44, IV, 19. 45, IV, 7. 4«, IV, 9. 49, IV, 9.

48, IV, 6. 49, IV, 5. 50, IV, 7. 51, IV, 8.

S«, IV, 19. 53, IV, 8. r. IV, 19. ur.

54, IV, 9. r. IV, 8. ur.! V. IV, 14. ur. H. IV, 1 3. rip.

Durchschnittlich A. bis M. 184», X, 5, sp.

1851, IV, 25.

1851, III, 27. IX, 5.

1848, V, 16. rip.

1833, IV, 7. r. 3», III, 29. r. 45, IV, 10. ur.

40, IV, 9. ur. 4», IV, 15. ur. 48, IV, 7. ur.

IX, 20. 49, IV, 18. ur. IV, 12. r. IX, 25.

50, IV, 13. r. IX, 17.

1853, IV, 9.

1851, III, 10.

1851, IX, 25. N.

1851, IV. 15.
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Quelle. Beobachtungsort.

89; 87. G. Poltawa

87. Podolien

13f;5':. Wolga

87. G. Charjkov

87. G. Charjkov

89. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87. Podolien

87; 63. Dnepr

87. Bug

1;75. Dnjestr(Kamenez-Pod.

87. Dr.jestr

87. Bug

87. Don-Gebiet

64. Dnepr-Gebiet

87. Wolga

87; WestkiJste des Asov-

61. schen Meeres

87. Dnepr

87. Dnjestr

50. Dnjestr (Kischenev) ...

67. Kaspischer See (Gurjev'

87. Oslkûste des Asovschen

Meeres

58; Odessa

86.

87. Dnjestr-Mundung,

87. Dnjestr

87. Bessarabien

85; Krymm
83.

Geo-
graph.

Br.

49^

49

49

49

49

483

48f
48 1

48f
48^

48Î

48Î

48^
48'

473

47^
47i

47

47

47

47

47

46
1

46 i

46

46

46

45

1851, IV,

1851, IIJ,

isaj, IV,

1951, IV,

1851, III,

185S, IV,

1851, IV,

1851, IV,

1851, III,

1851, III,

1850, IV,

1851, III,

1851, IV,

1851, IV,

1851, IV,

1851, IV,

1853, IV,

1851, IV,

lliruudo<

6. 5S, IV, 17.

25. IX, 15.

3, sp. 9Ï, IV, 4.

18. VIII, 20.

25. IX, 15.

17.

9.

3.

25. IX, 1.

25. IX, 14.

2. 51, IV, 1. IX, 1.

15.

7. r. 5», III, 24. r.

28. VIII, 30.

8.

5.

10. V. IV, 17. //.

10. IX, 21.

1819, III, 28. 51, IV, 5. X, 6.

1851, IV, 9. IX, 6.

1851, IV, 23? VIII, 16.

(r.) 1815, III, 30. 46, IV, 4. 4a, IV, 8. 48, IV, 9.

4», III, 30. 50, IV, 4. IX, 5. SI, III, 29.

5», III, 25. 53, IV, 14.

laaO, III, 15, fr. (Erfrieren 3 Tage darauf.)

1851, IX, 30.

(r.)1833, III, 27. 35, IV, 1. 36, III, 24. 3», IV, 2.

38, III, 29. 4a, III, 30. IX, 1 3— 1 8. 43, III, 28.

IX, 1 5. 44, IV, 9. IX, 1 1 . 45, III, 30. VIII, 1 1

.

46, III, 28. IX, 1 4. 4a, III, 3 1 . (III, 26.) 48, X, 9.

1851, IV, 2. u. VIII, 20. V. IX, 3.

1851, IV, 2. VIII, 20.

1851, III, 28. IX, 17.

1846, III, 31, fr. 5«, IV, 2. ur. 53, XI, 4. rip.

X, 6. ur.
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Beobachtungsort.

Kachetien

Nubien

Slanowoj-Gebirge

Ocliotskisches Meer

(SùJkûste)

Wolga (Kosmodem-

jansk)

Wolga

G. Witepsk

Obère Duna

Dnepr-Geb. (Mohilev)..

Wolga

G. Pensa

G. Orjol

Don-Gebiet

Wolga

G. ïambov

Dou-Geb. (Woronesh).

G. Kursk

Dnepr (Kiev)

Don

Charjkov

Podolien

Dnjeslr

Dnjeslr-Mùndung

Krymm

Amerik. arkt. Archipel

Amerik. arkt. Archipel

Geo-

graph.

Br.

43^

19

56

54A

56

55|

55

55

544

54

54

52»

521

52

511

51.1

511

501

50|

50

49

46

46

45

74|
73'

llirundo.

198», III, 17.

1949, IX, 8. r. und ur.

Coluinba gelasfes»

1S44, V, 22.

1544, VIII, 27.

Coluinba turtuF»

1S51, IV, 1 1 . S«, IV, 9. IX, 25. 53, III, 1 2. IX, 26.

SI, IV, 12. IX, 13.

1S51, IV, 5.

1S51, IV, 2.

1951, III, 12.

1545, III, 20.

1951, IV, 8.

1951, III, 27.

1951, IV, 23.

1951, IV, 20.

1951, IV, 15.

195S, IV, 1.

1869, IV, 4.

1951, IV, 25.

194S, IV, 6. 45, IV, 29. 4«, IV, 20. Durch-

schnitllich VIII, E. 51, IV, 26. IX, 1 6. 5», IV, 20.

5S, IV, 22.

1951, IV, 13.

1948, IV, 22. 49, IV, 4. 51, IV, 15.

1953, IV, 17.

1951, IV, 25. VIII, 26.

1951, VIII, 22. V. IX, 4. //.

1953, V, 17. IX, 8.

Liagfopus *)•

1950, V, 1. F. alp. V, 3. H.

19!84, III, M. bis IV, M. die letzten alp. 51, X, 29. H.

') alb. = albus ; alp. = alpiaas.
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Quelle.

M.

M.

M.

24.

24\

37.

18.

87.

M.

55.

60;

82.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

M.

87.

1;89.

87.

87.

87.

87.

87.

59.

87.

87.

87.

87.

87.

Beobachtungsort.

Taimyrland

Taimyiiand

Jenisej (Dudino)

Melleville-IIalbinsel ....

OslkiJste IVordanierika's

Nordwestkuste Ameri-

ka's(Kotzebue-SuDd)

Jenisej (Nasimowo)

Inueres Nordaiiierika...

Kama

Jenisej (Nasimowo)

Wologda

Wolga (Rosmodemj.)..

Obérer Obj ....

Dnepr

G. Wilua

Obérer Dnepr

Wolga

.

G. Pensa

G. Pensa

Angara

Obj (Bernaul)

.

G. Minsk

Orjol

G. Orjol

G. Orjol

G. Grodno

G. Minsk

Don

G. Tambov

Dnepr-Gebiet.

G. Kursk

Don-Gebiet ...

G. PoUawa....

G. Kursk

Geo-

graph.

Br.

71°

70

69.1

681
661-

66

60

511

601
60'

591-

56"

54f

54^

54Î
54Î

54

54

53i

53.1-

53I

53

52j
521

521

51f
5U
511

51.1-

5H
51

51

50^

E.agopus.

184», IV, A. alb. V, 19. alp. IX, 7.

18JS, IV, A. alp.

ISIS, XI, 9.

isia, V, 1 1

.

1S4I6, X, 24. 4», V.

1831, IX, 20.

18JS, XI, 8. //.

1851, IX, 26.

Coturiiix dactylisonans.

1851, IV, 25.

1813, VI, 16.

1818, VI, 13.

1851, V, 2. IX, 4. 5«, V, 1 1. VIII, 25. 53, IV, 19.

VIII, 28. 51, V, 14. VIII, 29.

1851, V, 4.

1851, IV, 25.

1851, V, 20.

1851, V, 1.

1851, IV, 30.

1851, V, 5.

1851, V, 9. VIII, 20.

1851, VI, 2.

1813, IV, 30.

1851, IV, 12.

185«, V, 6. 53, IV, 18. 51, IV, 20. IX, 21.

1851, III, 30.

1851, IV, 12.

1851, IV, 20.

1851, V, 1.

1851, IX, 7.

1853, IV, 1 8.

1851, X, 10.

1851, IV, 17.

1851, IV, 15.

1851, IV, 14. IX, 29.

1851, IV, 20.



Die Isepiptesen Rcsslands. 55

Beobachtungsort.

Dnepr (Kiev)

Charjkov

Poltawa

Podolien

Podolien

Podolien

Podolien

Dnjestr

Dnepr-Gebiet

Dnjestr (Kischenev) ....

Ostkiiste des Asowsch.

Meeres

Odessa

Dnjeslr

Kr^'mm

Finnischer Meerbusen

(Petersburg)

Livland (Wolraar)

Kurland

Ural (Jekaterinburg)....

Ural (Oslhang)

Wolga-Gebiet (Kama)..

Kurland (Mitau)

Wolga (Kasanj)

Dnepr-Gebiet (G. Smo-

lensk)

Dnepr-Gebiet (G. Mo-

bilev)

Gouv. Wilna (Postawj)

Geo-

graph.

Br.

50'°

50

491
49"

48 1

48|
481-

47|

47

46|

46|
46"

45

60

571

574-

57

56|

561

56^

56

541

54j
54

Coturnîx dactylisoiiaiis.

ISIO, IV, 2 1 . V. 1», IV, 1 5. 5«, IV, 20. 5», IV, 1 4.

51, IV, 1 4.

l»ia, IV, 28. 50, IV, 7.

1855, IV, 29.

1851, X, 15.

185Ï, IV, 28.

lS5t, IV, 2 !

1851, II, 5 !

1851, II, 27 !

1$53, IV, 17.

1815, IV, 10. 16, IV, 5. la, IV, 3. 18, IV, 20.

19, IV, 13. 50, IV, 18. 51, IV, 10. 5», IV, 10.

51, IV, 12.

1851, IV, 27. IX, 22.

18ia, IV, 1. 15, III, 31. IX, 4.

1851, IV, 8. X, 30.

1853, V, 13? VIII, 27. F. bis IX, 3. N.

181«, IV, 9.

185S, IV, 10.

18SO, m, 10. 3«, III, 9. 35, III, 18. 11, III, 7.

13, 111,11. At, III, 27. 15, III, 29. 16, II, 1 7, fr.

1», m, 14. 18, 111, 3. 19, II, 24, fr. 51, III, 3.

5S, III, 14.

1818, IV, 22.

iaj3, IV, 9.

1993, III, £.

1S«9, 111, 23. 30, III, 12. 31, II, 24. 35, II, 25.

36, III, 2. 39, III, 3. 39, III, 23. 53, III, 28.

1991, IV, 12.

1815—53, achtjahrige Mittelzahl III, 24. VIII, 25.

1816, III, 9. 19, III, 12.

185S, III, 11.
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Quelle.

M.

13\

1.

1;89.

59.

2,

1; M.

1;89.
13a;

»

13 s. I

89.

1;75.

87.

83.

81.

M.

M.

2.

89.

20;20K

M.

36^

M.

M.

10.

88.

16%

M.

89.

H,

Beobachtungsort.

Obj (Bernaul)

Wolga (Samara)

G. Orjol

Orjol

G. Tambov

Don-Gebiet(Woronesh)

Dnepr (Kiev)

Doepr-Gebiet (Poltawa)

Wolga

Podolien

Dnjeslr (Ramenez)

Dnjestr-Mundung

Krymni

Kasp. Meer Westkiiste

(Kisljâi)

Taimyrland

Jenisej-Gebiet (Abakan)

Dou-Gebiet(Worouesh)

Dnepr (Kiev)

Amerikan.arkt.Archip.

Taimyrfliiss

Anierikan. arkt. Archip.

Taimyrlaud

Taimyrlaud

Boltnischer Meeibusen

Livland

Wolga (Kasanj)

Jenisej-Gebiet(Abakan)

Orjol

Irkutsk

Geo-

graph.

Br.

53 j°

53*

53

53

5U
5Û
50j

491

49'

49

48.1

46
1

45

44

71

54.»

504^

75

74

73

72.1

71"

60j

58
i-

56"

54.1

53'

52

Vanellus eristatus.

«SIS, III, 25.

i9G9, III, 26.

fS.îa, III, 20.

1§5S, III, 25. Sï, III, 12. 54, III, 20. IX, 30.

185», II, 25.

««9, IV, 2.

«810, III, 14. //. VIII, 14. 41, III, 24. 46, III, 10.

4S, III, 12. 4S, II, 29. 51, III, 9. 5«, III, 13.

5S, II, 9. F. II, 2. Einz. 54, III, 20. Durch-

scbnitllicb VIII, E.

1853, II, 3.

1334, II. E. 1S59, III, 9.

1853, III, 3.

1859, III, 10.

1851, III, 1. VIII, 27.

1853, X, M. XII, 3. N.

1854, III, 3.

Cliaradrius §quatarola.

1843, V, 25.

133«, IX, 15.

1369, IV, 2.

1854, IX, 20.

Charadrius pluvialis.

1820, V, 21. F.

1843, V, 29. F. VIII, 10.

18«4, V, A.

1843, V, 25. F.

1843, V, 27. F. VI, 3. N. VIII, 17. F. VIII, 31. A'.

138«, V, 13. 84, V, 12.

1391, IV, 27.

133«, IV, 12.

133«, IX, 15.

1853, IV, 18. 54, IV, 23.

139«, IV, 9.
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Quelle.

1;89.

5^

70'';

71.

M.

M.

70^

83.

M.

M.

M.

2.

89.

se; 13a.

M.

M.

16\

M.

2.

1.

M.

70".

16\

M.

BeobachtuDgsort.

Dnepr (Kiev)

Wolga.

Odessa

.

Taimyrfluss.

Taimyrland .

Odessa

Krymm

Taimyrduss

Taimyrfluss

Taimyrland

Don-Gebiet(Woronesli)

Dnepr (Kiev)

Wolga

Taimyrfluss

.

Taimyrland

,

Wolga (Kasanj)

Ochotsk. Meer (Siid-

kiiste)

Don-Gebiet{Woronesh)

Dnepr (Kiev)

Taimyrland

Odessa

Wolga (Kasanj)

Ochotsk. Meer (Sud-

kiiste)

Geo-

graph.

Br.

50.

r

48

46'

74

71

46|
45"

74^
74'

71

5U
501

74

71

56

541-

5Û
50|

71

461-

56

541

2. Don-Gebiel(Woronesh) 1 51 .î

C'Iiaradriiis pluvialis.

ISâS, IV, 20. Al, X, 1. AS, IV, 21. 46, IX, 17.

4», VIII, 30. AS, VIII, 16. A», VIII, 21.

50, VIII, 20. 51, IX, 25. 54, X, 3.

lî»3, IV, 1 8.

Durchschnittlich III, A. 1943, II, 20. 43, I, 3.

X und XI.

Cliaradrius inoriuellus.

tS43, VI, 4. VIII, 15. N.

1S4S, V, 24. VIII, 14. V. VIII, 30. //.

Durclischn. III, M. bis IV, E. durchziehend.

ISS8, VIII, 27.

Cliaradriiis liiaticiila.

184S, VIII, 2.

1S43, V, 29.

1S4S, V, 25.

fla«9, IV, 8.

1S54, VIII, 23.

Cliaradrius g^regarius.

ia84, III, 25. 9», IV, 7.

IStrepsilas iiiterpres.

4545, VI, 4. VIII, 10.

1S4S, V, 25.

Totaiius glottis.

ia»4, IV, 12.

4S44, VIII, 21.

1369, IV, 8.

4546, IV, 5. 4», IV, 9. 50, IV, 13.

Totaiius fuscus.

1S4Ï, VI, 8. VIII, 31.

Durchschnittlich III, A. IX und X.

Totanus calidris.

laas, IV, 12.

1844, VIII, 21.

1369, IV, S.

Méra. se. nat. T. VUI.
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}uelle.

M
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Beobachlungsort.
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Quelle. Beobachtungsort.

M. Taimyrfluss

M. Taimyrland

70^ Odessa

79. Finnland (Kuopio)

M. Petersburg

M. Stanowoj-Gebirge

1. Nowgorod

88. Livland

80;3. kurlaud

M. Ural (Jekaterinburg)....

32'. Livland

1 1 ; Kurland (Mitau)

80.

16'. Wolga (Kasaiij)

92. Dnepr-Gel)iet (G. Smo-

lensk)

60. Dnepr-Gebiet (Wohilev)

M. Obj (Bernaul)

1;89. Orjol

1. G. Orjol (Karatscbev)..

1;M. Duepi (Kiev)

65. Charjkov

1 ;89. Dnepr-Gebiet (Poltawa)

89. Podolien

63. Dnepr (Jekateriuoslav).

75;i. Dnjestr (Kamenez)

70; 71. Odessa

Geo-
gniph.

Br.

75^

71

46|

63

60

59

58,]

58.1

57i

57

57

56]

56

54]

54]-

53]

53

53

50.1

50

49]-

49

48]-

48^
46 .V

Triiiga minuta.

iSJS, VIII, 11.

isja, VI, 6.

ISfS, \m, E. und IX, A.

Scolopax rusticula.

1S.18, IV, 9.

1819, III, 11, fr.

iSlS, V, 2.

185S, IV. 23.

1»0«, III, 21.

iSSO,III,30. SI, III, 25. 3«,III,28. 3S,III,21,fr.

S9, IV, 1 1. 11, IV, 2. 43, III, 30. 41, IV, 1.

15, IV, 4. 16, III, 26. la, IV, 9. sp. 50, IV, 1

.

ISIS, IV, 22..

1»»», II, A. fr.

1»«9, IV, 6. SO, III, 19. S5, III, 19. S6, III, 12.

S9, III, 24. S», IV, 1 1 . 30, IV, 11 . 5S, III, 25.

lasi, IV, 1 2.

1815—53, achljiihrige Mittelzahl IV, 19.

1816, III, 17.

1813, IV, 17.

185S, III, 30. 53, III, 28. V. IV, M. N. 51, IV, 3.

XI, 8.

185S, IV, 8. 53, III, 28.

1810, IV, 8. 13, II, 20. IX, 8. 11, IV, 7. VIII, 13.

16, III, 1. IX, 1. la, IX, 14. 18, IX, 12.

1», IX, 9. 50, IX, 8. 51, IX, 9. 5«, III, 19.

IX, 1 8. 53, (II, 7. Einz.) III, 1 3. IX, 6. //. XI, 1 . N.

51, III, 28. VIII, 30.

1850, IV, 10. 5«, III, 25.

1859, III, 22. 53, II, 15.

1853, III, 1 8.

1850, III, 16.

1859, III, 17.

1831, m, 9. 35, III, 6.36, III, 23, sp. 3a, III, I 9, sp.

38, III, 14. 1», III, 21. 13, III, 4. 11, II, 20.
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Quelle.

M.

89.

1;8.

89.

81.

Beobachtuna'sort.

M.

M.

79.

M.

M.

11.

88.

M.

60.

M.

M.

1;89.

2.

1;89.

1;89.

1;75.

83.

M.

M.

89.

Obj (Bernaul)

,

Orjol

Dnepr (Kiev)..

Pollawa

Kaspisches Meer,Wesl-

kiiste (Kisijar)

Taimyrland

Lappland

Ural

Finnland (Kuopio).

Jenisej (Âtalik)

Stanowoj-Gebirge ..

Nowgoiod

Livland

Ural (Jekaterinburg)....

Dnepr (Mohilev)

Ochotsk. Meer, Siid-

kiiste (Ulban)

Obj (Bernaul)

Orjol

Don-Gebiet(Woronesh)

Dnepr (Kiev)

Dnepr-Gebiel (PoUavk'a)

Dnjestr (Kamenez)

Krjmm

Krymm (Sewastopol)...

Taimyrland

Orjol

Geo-
gra|)h.

Br.

53|^
53'

50.

J

49|

44

71

70

68'

63

61|

59

58j

58.Î

57"

54»-

54

53

5U
50|

49^

48|

45

44|

71

53

Scolopax inajoF.

iS13, IV, 1 2.

ISSS, III, 29. F. V, 24. N. 541, IV, 12.

184», IV, 9. 46, IV, 9. Durchscbn. IX. 49, IV, 15.

50, X, 30, sp. 5», X, 18. 54, IV, 5.

1§53, III, 24.

Scolopax major et s;allinaso.

4S54, III, 10. (nachdem III, 1. angelangt.)

Scolopax g^alliiiago.

184S, V, 27. V. VI, il. H. VIII, 5. V. IX, 1. N.

Durchscbniltl, V, M. Durchscbn. VIII, M.

484S, IX, 5.

184S, IV, 8.

184S, V, 1 0.

1S44, IV, 29.

1S5!8, IV, 20.

1809, III, 22.

1S48, IV, 22.

4S46, III, 19.

4844, IX, 1 9.

4840, IV, 4.

485«, (IV, 15.) IV, 8. 5Ï, III, 29. 54, IV, 10.

4969, IV, 8.

4840, IV, 3. 4», IV, 9. 44, III, 30. Durchscbn.

IX und X. 4a, III, 21. 48, III, 7. 49, IV, 15.

5a, III, 27. 55, III, 18. III, 8. V. X, 18.

54, III, 31.

485», 111, 10. 5$, III, 15.

4859, III, 16.

485S, IV, 5.

48S8, X. bis XI, E. H.

Scolopax g^alliniila.

4845, VI, 8. IX, 1.

4854, IV, 1 4.
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Quelle.

1;89.

83.

M.

16'.

2.

1.

79.

10.

88.

M.

89.

89.

81.

M.

28'.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

79.

87.

87.

M.; 87.

28".

87.

87.

Beobachlungsort.

Dnepr (Kiev)

Krymm

Krymm (Sewastopol)...

Wolga (Kasanj)

Don-Gebiel(VVoronesIi)

Duepr (Kiev)

Finnland (Ruopio)

BotluischerBusen (Abo)

Livland

Ural (Jekalerinburg) ...

Orjol

Kiev

Kasp. Meer Westkiiste

Ural-Gebirge

Nordwestkiisie Ameri-

ka's (Norlon-Sund).,

Onega-Busen

Dwina

Dwina

Mesenj

Dwina

Onega-Fluss

Finnland (Kuopio)

Dwina

Dwina

Lena (Jakutsk)

Nordwestkiisie Ameri-

ka's (Kuskokwini) .

Onega-See ,

Ouega-See

Geo-

graph.

Br.

50^°

45

44.

î

56

5U
50.;

63

60.

i

58i
57'

53

501
44'

68,1

65

65

65

64f
64

64

63

63

62 1

62-^

62'

62

6I4

61|

Scolopax g^alliiiula.

tS44, IX, 20. 4e, III, 15. IX, 8. 4», III, 21 . IX, 8.

48, III, 7. IX, 1 2. 49, IV, 7. IX, 24. SO, IV, 1 4.

IX, 10. 51, m, 15. IX, 9. 5S, IV, 20. IX, 17.

55, IX, 8. 54, IV, 5. IX, 6.

iS5«, IV, 5.

ISSS, X.

liiinieiiius pliaeopus.

iaa4, IV, 12.

1SS5, IV, 8.

1S4Ï, IV, 3. 46, IV, 5. 49, IV, 19. 4», IV, 9.

50, III, 30. Duiebschn. VIII, E.

H'uiiioiiius «trqiiata»

1848, IV, 18. 54, IV, 17.

isa9, IV, 28. 8a, IV, 15.

«91, IV, 3.

1848, IV, 22.

1854, IV, 12.

1853, III, 1 8.

1854, III, 5.

€>iru<9 ciiierca»

1848, IX, 5.

184S, V, 5. //. f'Grm canad./>J

1851, IV, 29. IX, 5.

1851, IV, 18.

1851, IV, 15. VIII, 29.

1851, IV, 27. IX, 8.

1851, IV, 1 8.

1851, III, 25. IX, 1.

1848, IV, 7. 54, IV, 12.

1851, IV, 7. IX, 1

.

1851, IV, 2. IX, 1 9.

1814, IV, 15. 51, IV, 18.

1815, IV, 22. fGrus canacl?

)

1851, V, 4.

1851, IV, 23. IX, 2.
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Quelle.

87.

87.

87.

87.

87.

M.

87.

87.

87.

87.

55.

87.

87.

87.

87.

1.

87;

88;

12.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

80; 87.

87.

87.

87.
16-1; \

•6i;H-.(

72.

87.

Beobachtungsort.

Meridian der Petschora

Onega-See

Onega-See

Dwina

Bel-Osero

Jeuisej (Nasiraovo)

Bel-Osero

Bel-Osero

Kama

Bel-Osero

Wologda

Ehstland

G. Kostroma

.

Meridian des Ladoga.

Meridian des Ladoga.

Nowgorod

Livland.

Kama

.

Osthang des Ural

Fluss Tobol

Ilnien-See

Ural (Jekaterinburg) ...

G. Kostroma

G. Wjiilka

G. Twerj

Kurland (Milau)

Kama

Angara (Sibirien)

Tom

VVolga (Kasanj)

Wolga ( Kosmodem-

jansk)

Diina (obère)

Geo-

graph.

Br.

61.1°

611

61

60f
601

60

60

59|

59^-

59^

59.i

59

58^

58l

58Ï

58.]

58'

58

57f
57|

574^

57

57

56f
563

56|

56Î

56

56

56

56

56

Grus ciiieroa.

1S51, IV, 10. IX, 10.

1851, III, 30. X, 8.

fS51, IV, 2. IX, 29.

IS51, IV, 4.

tS5l, III, 30. VIII, 21.

18JS, X,2l H. 41, IV, 22.

1S51, IV, 18.

1851, IV, 6.

1851, IV, 21. IX, 13.

1851, IV, 26. IX, 28.

184», X, 19. 19, IV, II. 50, IV, 13. 51, III, 20.

5», V, 7! 5$, IV, 13. 54, IV, 13.

1848, IV, 9.

1851, IV, 10. IX, 20.

1851, IV, 10. VIII, 22.

1851, IV, 29.

185», IV, 23.

«91, IV, 2. 1803, m, 27. lO, IV, 16. 11, III, 5.

1«, IV, 9. IS, in, 12. 14, IV, 5. 15, m, 25.

51, III, 28. IX, 30.

1851, IV, 3. IX, 1.

1851, IV, 19. IX, 17.

1851, IV, 19.

1851, IV, 8.

1848, IV, 9.

1851, III, 1 8.

1851, IV, 16. X, 12. V. X, 25. j\'.

1851, III, 29.

18S8, III, 31. SI, IlL 18. 5$, IV, 25.

1851, IV, 14. X, 8.

1851, V, 15! VIII, 15.

1851, IV, 16. IX, 10.

ia»4, IV, 23. 1846, III, 24. 51, IV, 7.

185», IV, 9. IX, 29. 5», IV, 20. IX, 10.

54, IV, 15. IX, 16.

1851, III, 20.
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Quelle.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

92.

60; 87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

M.

87.

87.

87.

87.

1;89;

19.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

Beohachlungsort.

Njemen-Gebiet.

Wolga

G. Wilepsk

Ischim (Sibir.)

G. Wilepsk

Diiua (obère)

Obj (obérer)

Duepr

Duepr-Gebiet (G. Smo-

leusk)

Dnepr-Gebiet (Mobilev)

G. Wilua

Wolga

.

Duepr (obérer)

Wolga

.

G. Pensa

G. Pensa

Duepr (^obérer)

G. Pensa

Angara.

Obj (Bernaul)

Dou-Gebiel...

Minsk

G. Grodno

G, Grodno ....

Orjol

G. Orjol

G. Orjol

G. Orjol

Dou-Gebiel

,

G. Grodno..

Wolga

.

Wolga

G. Minsk,

G. Minsk

,

Wolga

Geo-

graph.

Br.

55-3 '

55^

55Ï
551

55

55

54

1

54f

54J-

b^
54^

54-i

541

54

54

54

54

53|

53 L

534

53i
531

53

53

53

521

52^

52Î

52±

52i

52

52

52

51f
514

\

Grus ci«créa.

IS51, m, 28. IX, 22. iV.

iS51, 111, 24. IX, 15.

1«51, III, 22. IX, 25.

««51, IV, 7. IX. 20.

«»5fl, m, 21.

I«5i, III, 12. IX, 20. V. X, 5. N.

1S51, III, 27. IX, 21'

IJ*S1, III, 29. VIII, 2.

iftl5_5$, achtjâlirige Miltelzahl Jll, 22. IX, 7.

1(»*10, Jll, 23. «, IV, 2. VIII, 1 4. 51, m, 3 1 . VIII, 7.

1»51, IV, 1.

1I»*5I, IV, 7. X, 10.

1«51, IV, 1

.

1»51, 111, 25. X, 10.

1S5I, IX, 19.

1M51, III, 3.

IS5i, III, 28. X, 20.

1«5I, IV, 4.

1«5I, IV, 5. VIII, 28.

I»IS, IV, 17.

1!>%51, IV, 6.

l»5i, IV, 1.

1S51, IV, 26. (?) IX, 30.

1H51, III, 4.

1»51, III, 24, fr. 58, IV, 14. S», III, 21. (II, 23.

Karalsch.) 5â, III, 30.

1S51, III, 30.

lS5i, IV, 18, sp.

lS5i, III, 29. IX, 3.

1S5I, IV, 5. X, 15.

1S51, III, 25.

ISSl, IV, 7. X, 20.

lS5i, III, 17. IX, 22.

IS5f, III, 10.

«S5I, III, 28. X, 10.

iS51, III, 21. IX, 25.
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Quelle.

87;1.

87.

87.

87.

13°.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

51.

87.

1;89;

M.

87.

87.

65.

87.

1; 23 ;\

89. /

87.

87.

89.

87.

87.

87.
1; 7o;\

87. /

39.

87.

87.

64.

Beobachlungsort.

Don-Gebiet

Dnepr-Gebiet

Dnepr-Gebiet

G. Kursk

Jaizkoj Gorodok

Don-Gebiet

Don-Gebiel..

Don-Gebiet

Don-Gebiet

G. Kursk

G. Poltawa

Dnepr-Gebiet (Desna)

Wolhynien

Wolga

G. Kursk

Don-Gebiet

G. Poltawa...

Dnepr (Kiev)

Don

Wolhynien

Charjkov

Don

G. Poltawa

Podolien

G. Charjkov

Podolien

Podolien

Podolien

Dnepr

Dnjestr (Kamenez)

Irtysch-Thal

Bug

Don-Gebiet
,

Dnepr-Gebiet

Geo-
graph.

Br.

51 r

51

51

51

51

51

51

51

51

51

50f
50|
50'

50J

50»

501

501

50

493

49 i^

49Î

49

49

48|

48^

48,}

481

48

48

473

47|

Gru» cinerea.

iS5i, m, 30. 59, IV, 2.

IS5I, III, 15.

ISSI, IV, 1. X, 25.

1S51, III, 20. IX, 28.

1869, IX, 22.

lS5i, III, 25.

1851, IV, 10.

1851, III, 26. XI, 10,

1851, III, 20.

1851, m, 10. IX, 15.

1851, m, 17. IX, 28.

1851, III, 1. X, 15.

1851, III, 6.

1851, IV, 20.

1851, IX, 4.

18â9, III, 27. 50, III, 27. IX, 20. 51, III, 21.

5», IV, 9. 5S, III, 24. IX, 12.

1851, III, 19.

1810, m, 21. IS, III, 24. 46, III, 15. 4», 111,30.

49, IV, 3. 50, III, 30. 51, III, 14. 5«, III, 19.

55, II, 20. V. III, 22. H. 54, III, 21.

1851, III, 18. X, 7.

1851, III, 4. F. III, 10. H. X, 23.

1846, IV, 8. 4a, III, 23. 51, III, 1 6.

1851, III, 21. IX, 25. N.

1851, III, 15. 53, III, 13. 53, IV, 14.

1851, IV, 15.

1851, III, 8. X, 15. (?)

1851, III, 9. 58, III, 5.

1851, IV, 5, sp. X, 10.

1851, III, 11.

1851, III, 20. X, 1 0.

1851, IV, 20, sp. IX, 1. 58, III, 12.

1836, IX, 6. V.

1851, III, 26.

1851, III, 26.

1849, III, 27. 53, III, 10.

Mém. se. nat. T. VUI.
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Quelle.

87.

61;

17.

87.

87;

50.

87.

71.

87.

87.

2.

85; 83.

52.

78.

87.

87.
32l>;\

73;80./

30;3.

80;

11;

87.

87.

87.

87.

87.

Beobachlungsort.

Wolga

Westkiiste des AsoV'

schen Meeres

Dnepr

Dnjestr (Kischenev) ...

OstkiJste des Asovschen

Meeres

Odessa

Dnjestr-Mùndung

Dnjestr

Bessarabien

Krymin

Krymm

Lena

Kama

Kania

Livland

Kurland

Kurland (Mitau)

Diina (obère).

Wolga

G. Witepsk...

Geo-

graph.

Br.

47J°

47

47

47

46f
46^

461

46

46

45

441

62

59^

58

57|
571

561

56

553

55

G. Witepsk 55

Grus ciiierea*

1851, IV, 21 : XI, u.

ISf», III, 11. 51, IV, 5.

1»S1, m, 12. IX, 30.

1815, III, 24. IX, 6. 16, III, 1 3. VIII, 25. 4», 111,25.

Vlil, 26. IX, 29. N. 18; III, 14. IX, 12.

19, III, 20. VIII, 24. 50, IX, 5. 51, III, 17.

VIII, 17. 5«, III, 23. VIII, 17. 5Ï, VIII, 19.

51, III, 22.

1851, III, 12. X, 2.

181«, III, 11. IS, II, 16. IX, 23. 11, IX, 27.

15, IX, 19. 16, II, 11. IX, 20.

1851, III, 6. w--~

1851, III, 6. IX, 30. V. X, 2. H.

1851, II, 20, fr. X, 10.

1816, III, 17. V., fr. 5«, IV, 7.

1833, m, 8.

Cicouia alba.

1851, IV, 18. IX, 9.

1851, V, 23 ! !

1851, IV, 20. IX, 1

.

198®, II, 12, fr. 53, IV, 22.

1830, III, 28. 31, III, 30. 3«, III, 20. 38, IV, 1.

38, m, 1 9. 3», III, 28. lO, III, 30. IS, 111, 1 7.

13, III, 20. 11, IV, 5, sp. 15, 111,29. 16, III, 1 8.

18, III, 1 8. 18, III, 30. 19, III, 25. 5S, III, 30.

Durcbschnittlicb VIII, 10. bis 16.

18«9, IV, 3. 31, IV, 6. 35, III, 30. 36, III, 29.

38, III, 19. 38, III, 28. 39, IV, 5. 51, III, 23.

53, III, 24.

1851, IV, 25.

1851, III, 19. VIII, 19.

1851, III, 24. IX, 7.

1851, III, 24. VIII, 19.
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Beobachtungsort.

Oiina (obère)

Dnepr (Mohilev)

Dnepr (obérer)

Gouv. Wilna (Poslawy)

G. Grodnn

G. Grodno

G. Grodno

G. Minsk

G. Minsk

G. Tanibov

Dnepr-Gebiet

G. Pollawa

Wolhynien

G. Pohawa

Dnepr (Kiev)

Don-Gebiel

Wolhynien

Charjkov

G. Charjkov

Dnepr-Gebiet (Poltawa)

Podoiien

Podolien

Podoiien

Podolien

Podolien

Podolien

Dnepr

Bug

Dnjestr

Bug

Westkûste des Asov-

schen Meeres

Dnepr

Dnjestr

Geo-

giaph.

Br.

55°

54|
541

54

53

53

52]

52

511

51^

51

51

50|
50'

50i

50i

50

493

494

49 1-

49

48 1

48|

48^5

481

481-

48^

48^

48

47

47

47

Cicoiiia alba.

1851, III. 25, weiss. IV, 1, scbw,

isie, m, 21. F. 4s, IV, 3. SI, IV, 10. vm, 15.

ISSl, IV, 9.

1S.S9, III, 26.

185«, III, 15. VIII, 25.

1S51, III, 14. VIII, 28.

1851, III, 25.

1851, III, 15.'

1851, III, 24. VIII, 1.

1853, III, 20.

1851, III, 15.

1851, IV", 10. X, 21.

1851, III, 15. VIII, 30. N.

1851, IV, 1. IX, 1.

1811, IV, 2. 13, IV, 3. 11, IV, 20. 15, IV, 9.

la, III, 25. 18, III, 27. 19, III, 2 1 . 50, III, 30.

51, IV, 1. 53, III, 22. 53, III, 22. 51, III, 21.

Durchschnittlich VIII, A.

1851, III, 17.

1851, III, 23.

1815, IV, 10.

1851, IV, 18.

185S, III, 9.

1851, III, 15. VIII, 24.

1853, II, 28.

1851, IV, 1

.

1851, III, 15.

1851, III, 30. VIII, 30.

1851, m, 10. VIII, 27.

1850, III, 24. 51, IV, 1. X, I.

1851, III, 16.

1851, III, 13. IX, 8. 53, III, 18.

1851, III, 23. VIII, 20.

1819, IV, 9. 51, III, 15. VIII, 20.

1851, III, 1 7. VIII, 1 4.

1851, III, 9. VIII, 6.
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Quelle.

50.

29.

86.

71; 58.

87.
87 \

Ende./

2.

M.

65.

29.

M.

5'.

29.

10.

62.

88.

80.

3.

80.

82.

M.

1;89.

59.

1.

65.

70K

Beobachtungsort.

Dnjestr (Kischenev) ....

Wolga (Astrachanj) ....

Odessa

Odessa

Dnjestr

Dnjestr-MiinduDg

Bessaiabien

Obj (Beruaul)

Charjkov

Wolga (Astrachanj) ....

Lena (Jakutsk)

Wolga (Zarizyn)

Wolga (Astrachanj)

BottnischerMeerb.(Abo)

Ehstland

Livland

Livland (Wolmar)

Kurlaud

Kurland (Grobin)

Wolga (Kosmodemj.)..

Obj (Bernaul)

Orjol

G. Tambov

Dnepr (Kiev) .'

Charjkov

Odessa

Geo-

graph.

Br.

47^

46^

46^
461

46

46

46

53|
50*

46i

62

49

46'

60i
59

584

m
57»

56i
56'

534^

53"

51J

50.>-

50

46J-

Ciconia alba.

1545, III, 21. VIII, 28. 46, III, 7. VIII, 25.

4», m, 15. VIII, 23. 4S, III, 25. VIII, 20.

4», III, 21. VIII, 14. 50, VIII, 8. 51, III, 12.

VIII, 12. 5S, III, 10. VIII, 14. 54, III, 18.

ia§0, III, A.

1546, III, 19. 49, III, 18. '

i§48, III, 1 5. (III, 2 1 .) 4S, III, 4! (III, 9.) 45, III, 1 5.

VIII, 11. 46, III, 11. 4», III, 18.

1§5I, III, 11.

1S5I, III, 11. IX, 3. N.

1S5I, m, 1 1 , fr. VIII, 7.

Cicoiiia nig^ra»

1S43, IV, 21.

1§50, IV, 19. 51, IX, 5.

18SO, III, A.

Grus lcucogc'raiio.<$.

1843, IV, 28.

1»9S, IV, 9.

laSO, II, E.

Crex pratt'iisis.

198«, V, 17. SS, V, 11.

1§48, V, 4.

laoi, V, 10.

1S5S, V, 26.

Durcbschnittlich V, M. 1S43, V, 30, sp. 44, V, 7, fr,

185», V, 15.

185«, V, 16. VIII, 21. 53, V, 5. VIII, 29.

54, V, 18. IX, 2.

1843, V, 4.

185a, V, 6. 53, IV, 26. V. V, 24. N. 54, IV, 23.

1853, III, 15!

1846, IV, 30. 50, V, 4. 51, IV, 26. 5», V, 3.

Ourchschnitllich IX und X.

1848, III, 17.

Durchschnittlich IV, M. V. IV, E. //.
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Quelle.

20"=.

46.

40.

21 (p.?)

M.

M.

7.

M.

22 l'.c.d.

42".

8.

40.
21^b

;\

23;2o./

40.

18",

42;

43'".

23'=; 44.

18^

42^

43^

78^

28^•

28''.

87.

87.

87.

BeobachtuDgsorl.

Amerikan. arkt. Arcliip.

NowajaSemlja (Westk.)

Olenek

Jenisej

Neu-Sibirien

Taimyrland

Tainiyrland (Chatanga)

Kolyina-Busen

Taimyrland

Nowaja-Semlja

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Lappland (Ustjokki) ....

Jenisej

Kolyma (Nisboe-Kol.)

.

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Jenisej

Inneres Nordamerika

(Coppermine)

Nordwestkiiste Ameri-

ka's(Kotzebue-Sund)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Kolyma(Werchn.-Kol.)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Nordwestkiiste Ameri-

ka's (Norton-Sund).,

Dwina

Onega-Busen

Dwina

Geo-
!

graph.

Br.

74-^°

74

73^

73

73

72^

72

7U
71

704

70

70

691

68>-

68

68

67

661

66

66

65

65

65

65

64|

Die ersteii Scliwane, Ganse oder Eutcn ').

tS«0, V, 24. //.

iSSO, V, 24. F. G.

laaS, VIII, 24. G.

laSS, \ III, 29.

1834, X, E. N.

i84S, V. 22. F. S. V, 25. V. G.

Durcbscbnittlich V, 9. V. S. und G.

1S09, V, 1.

ISIS, V, 9. VIII, 6, V. G. VIII, 7. //. G.

!§»», V, 15, V. G. IX, 12. H. G.

IS35, VIII, 8. G. und S.

1395, III, 30. 9», III, 23.

l»âl, V, 19. V. V, 25. H.

ia§», IV, E. 1§Î81, IV, 29. 33, IV, 18.

1849, V, 2.

ia40, V, 9.

1849, V, 7.

1851, IV, E.

1835, IV, 24. 84, VIII, 19.

«88, IV, 19. S. IV, 23. G. IV, 26. E.

1835, IV, 24. S. IX, 23. N. S. (Bewickii). Durch-

schnittlich IV, 18. bis 28. V. 1849, IV, 29.

50, IV, 22.

184S, IV, 20. Durchschnittlich IV, 18. bis 22. V.

V. 15. N.

1851, IV, 1 8. G. und S.

1851, V, 1. G. V, 10. S. IX, 1. S.

1851, IV, 3. S. IX, 1. S. IV, 13. G. IX, 28. G.

•) s. = Scbwàne ; G. = Ganse ; E. = Enten.
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Quelle

87.

87.

87.

28'.

43.

79.

87.

87.

87.

M.;

87.

78".

28b

28'

286.

57''.

H

87.

87.

87.

87.

87.

49.

87.

87.

M.

M.

87.

11.

87.

Beobachtungsort

Dwina

Mesenj

Dwina

Nordweslkiiste Auieri-

ka's (Norton-Suiid)..

Inneres Nordamerika

(Sklavensee)

Finnland (Kuopio)

Onega-Fluss

Dwina

Dwina j..

Lena (Jakutsk)

Inneres Nordamerika

(Mackeuzie)

Nordweslkûste Ameri-

ka's (Kuskokwim)...

G. Wologda (Jarensk)..

Jleiidian der Petschora

Ouega-See

Onega-See

Meridian der Pelschora

Onega-See

Stanowoj-Gebirge (lu-

doma)

Onega-See

Dwina

Stanowoj-Gebirge

Jenisej (INasiinowo)

Bel-Osero

Finnischer Meerbusen

(Petersburg)

Bel-Osero

Geo-

graph.

Br.

64|"

64

64

631

63

63

63

62
1

62.1

62'

62

62

62

61|

61|

61|

611

6U

61

61

60|

604
60"

60

60

593
4

Die ersteii Scliwaiie, Crâiise oder Eiiteii.

1S51, IV, 5. G.

tSSl, V, 5. G.

1»51, IV, 1 5. G. und S.

iSlS, IV, 20.

iS3», V, 1. G.

ISll, IV, 20. 13, IV, 4. il, IV, 9. 15, IV, 14.

16, IV, 12. 4S, IV, 4. 54, IV, 11.

1S51, III, 24. S. IV, 2. G. X, 15. G.

1S51, IV, 7. G. IX, 1. G.

1851, m, 19. S. X, 19. S. IV, 11. G.

1S44, IV, 13. 51, IV, 17. G. VIII, 25. G. IV, 16. S.

IX, 9. S.

1S50, IV, 19. E. IV, 20. G.

1S4Ï, IV, 11. V. IV, 22. H.

1815, IV, 5. G. 4S, V, 9. G. 4», IV, 30. G. und E.

48, IV, 1 8. E.

1851, IV, 24. G. III, 26. S.

1851, III, 30. G. und S. IX, 25. G. und S.

1851, m, 23. G. VIII, 1 5? G. III, 28. S. VIII, 1 5? S.

1851, IV, 10. G. und S. IX, 15. G. und S.

1851, IV, 12. G.

18»», V, 12. 4S, IV, 13.

1851, IV, 26. G. und S. IX, 29. G. und S.

1851, IV, 11. G. IV, 14. S.

1844, V, 17. iV.

184», IV, 9. 5. IV, 10. E. X, 2. S. und G. H.

44, IV, 20. S. IV, 22. G. IX, 6. F.

1851, V, 1. G. N. III, 21. S.

184», IV, 6. 44, IV, 11. 4a, IV, 8. 48, IV, 2.

4», IV, 3. 50, IV, 4. 51, III, 23. 5«, IV, 25.

1851, IV, 6. G. IV, 18. S.
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Quelle.

87.

55.

87.

42'';

43'.

62.

87.

86.

12.

87.

87.

87.

87.

80.

80;3.

M.;

72.

87.

73.

87.

87.

16.

13«;

M.

87;

80;

11.

87.

87.

Beobachtungsort.

Kama

Wologda

Bel-Osero

Inneres Nordameiika

(Alhabasca-See)

Ehslland

G. Kostroma

3Ieridian des Ladoga...

LivIaDd

Kama

Oslhang des Ural

Fluss Tobol

Ilmen-See

Livland (Wolmar)

Kutland

Ural (Jekaterinburg).

G. Kostroma

,

Livland

G. Wjâtka

G. Twerj ..

Isetj

Wolga-Gebiet (Kama^

,. , , (Mitau 1

^^"^'^"•^
\GrobinJ-

Kama

Angara (Sibirien).

Geo-

giaph.

Br.

59.]°

594-

59|

.59

59

58 J

58^

58i
58

57|

571

57.1

57|
57.1

57

57

57

56f
563

564

56|

56^

561

56

Die erstcii Sc!i\vaiic« Gause odei* Enten.

1S51, IV, 5. G. liL 30. S. IX, 23. S.

ISâa, X, 19. 48, IX, 19. G. V. 4», IV, 7. S.

IV, 8. G. SI , III, 23. S. IV, 1 1 . G. und E. X, 1 0.

S», IV, 4. S. IV, 7. G.

ISSl, IV, 26. G. IX, 28. G.

t^95, IV, 3.

iSlS, IV, 9.

1851, IV, 5. G. IX, 20. G. IV, 12. S. IX, 20. S.

1851, IV, 1. G. und S. X, 1. G.

1810, III, 5. 11, II, 25. 1«, IV, 8.

1851, III, 1. S. IX, 15. S.

1851, IV, 2. G. uud S. IX, 28. G.

1851, IV, 15. G. IV, 17. S.

1851, m, 25. G. IV, 15. S.

185S, IV, 29. E.

18ÏO, III, 14. E. 3ï, m, 18. E. 4$, III, 18. E.

44, III, 27. E. 46, H, 16. E. 4», III, 14. E.

48, IlL 4. E. 49, H, 26. E., fr. SI, III, 16. E.

S«, III, 23. S. III, 25. G. IX, 15.

184a, IV, 20. 51, III, 20. S. IX, 4. IV, 15. E.

55, III, 25. S. IV, 6. E. IX, 9. E. VIII, 20, S., fr.

1851, III, 18. G.

«54, VIII, Ende. G. 55, VIII, Ende. G. und X, A. N.

56, III, A. F., fr. III, 28. 5», IX, 1 7. 60, III, 20.

bis 27. S. m, 29. G.

1851, IV, 16. G. IX, 12. G, IV, 2. S.

1851, IV, 1. G.

18S», IV, 7.

ia»S,IV, A. 1851, in,21 .S. 111,28. G. S«, III, 29.E.

III, 30. S. IV, 1 3. G. 55, in, 1 2. S. 54, III, 23. S.

IV, 7. G.

1850, III, 7. $4, II, 24. 35, II, 25. Sî, III, 3.

38, III, 29. 39, IV, 5. 51, III, 17. G. und S.

53, in, 28. G.

1851, III, 28. S. X, 8. S. IV, 11. G. X, 8. G.

1851, IV, 23. G. IX, 27. G. V, 8. S. IX, 27. S.
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Quelle.

87.
16b:

V

72.

78.

87.

87.

87.

13.

l3^

87.

87.

87.

87.

87.

87.

92.

60 ; 87.

87.

87.

87.

18^

87.

87.

87.

87.

87.

87.

M.

87.

87.

87.

13^

BeobachtuDgsorl.

Tom

Wolga (Kasanj)

Wolga (Kosmodemj.)..

Dûna (obère).

Njemen

Tsche-

Wolga

Ischim (Sibir.)

Ural - Osthang

Ijabinsk)

Ural Weslhaiig (Ufa)...

G. VVitepsk

G. Witepsk

G. Witepsk

Diina (obère)

Obj (obérer)

Dnepr

Dnepr-G. (G.Smolensk)

Dnepr

G. VViIna

Wolga

Dnepr (obérer)

Inneres Nordamerika

(Cumberlaudhouse)..

Wolga.

G. Pensa

G. Pensa

Dnepr (obérer)

G. Pensa

Angara

Obj (Bernaul)

.

Don-Gebiet ....

G. Minsk

G. Grodno

Wolga

Geo-

graph.

Br.

56°

56

56

56

55f
554-

551

55

55

55

55

55

55

543

54-3

54L

54^

54-î

541
4

54

54

54

54

54

53|

531

53^

531

531

53

53

Die erston Scliwane, Crâiise oder Enteii.

1S51, IV, 16. G.

lSa-l,IlI,20.F.IV,20.iV.185i,in,29.G.IX,15.G.iV.

185«, III, 21. S. X, 3. S. 5», III, 16. G. III, 19. S.

IX, 27. G. IX, 30. S. 54, III, 23. S. IX, 18. S.

ISSl, III, 4. S. III, 20. G.

liiSl, III, 28. G. X, 9. G.

1851, III, 20. S. X, 1. S. m, 26. G. X, 5. G.

1S5I, IV, 13. G. X, 3. G. III, 24. S. IX, 27. S.

Uai, III, 18. bis 24.

«aO, III, E. V.

1S51, III, 21. G. III, 31. S. IX, 7. S.

1851, III, 18. G. und S. IX, 4. S.

1851, III, 20. G.

1851, III, 10. G. IX, 20. G. V. X, 10. G. A.

III, 25. S. XI, 6, S.

1851, III, 25. S. XI, 6. S.

1851, III, 25. G.

1815—5», achljahrige Mittelzabl III, 26. S. III, 27. G.

III, 28. E.

1818, III, 15. E. 51, III, 31. G.

1851, IV, 1 . G.

1851, IV, 4. G. IV, 6. S. X, 10. G. und S.

1851, IV, 1. G. IV, 7. S.

1830, IV, 1 . lO, IV, 8.

1851, III, 28. G. und S. X, 10. S.

1851, III, 27. G. IV, 1 , S. IX, 23. G.

1851, IV, 10. G., sp. IX, 15. G.

1851, m, 23. G. X, 20. G.

1851, IV, 6. G., sp.

1851, IV, 5. S. IX, 29, G. und S.

181S, III, 24. G.

1851, III, 27. G.

1851, III, 23. G.

1851, IV, 5. G. IX, 26. G.

1369, III, 19. G. und S.
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Quelle.

iG".

87.

87.

87.

87.

U.
87.

87.

56;

59;

87.

2<=.

87.

87.

87.

87.

13"".

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

87.

51.

1; M.

87.

87.

58.

11.

87.

87.

87.

Beobachtungsort.

Baikal

G. Orjol

G. Orjol

G. Orjol

Don-Gebiel

Irkutsk

Wolga

Wolga

WoIga-Gebiet(Tambov)

Don-Geb. (VVoronesh).

Don

Don

Dnepr-Gebiet

G. Kursk i

Transbaikalien (Selen-

ginsk)

Don-Gebiet

Don-Gebiet

Don-Gebiet

Don-Gebiet

G. Poltawa

Dnepr-Gebiet (Desna)..

Wolbynien

G. Poltawa

Don-Gebiet

Dnepr (Kiev)

Don

Wolbynien

Wolga

.

Don

G. Cbarjkov.

G. Poltawa ..

Podolien

Geo-
graph.

Br.

52^°

521

524

521

521

52

52

52

51 1

511

514
511

511

51i

51

51

51

51

51

51

51

51

50i

501-

50]-

50Î

501

50

49|

49
1

491

494
Mém. se. naL T. VllI.

Dio er.«iton Scliwâiie« (>>âiise oder Eittoii.

ia»«, IX, E.

iS51, m, 27. G.

1§5I, IV, 18. G., sp. X, 1. G.

1S51, IV, 25, sp.

1§51, III, 20. G. III, 25. S. X, 20. S.

t9S«, IV, 9.

i«5I, III, 29. G. und S. X, 20. G.

1§51, III, 11. G. und S. IX, 22. G.

1848, III, 21. G. X, 20. G. III, 24, E. X, 20. E.

49, IV, 1. G. X, 15. G. IV, 4. E. X, 16. E.

50, IV, 5. G. X, 22. G. IV, 9. E. X, 20. E.

51, III, 9. S. IX, 23. S. III, 1 8. G. S», III, 1 0. G.

und E. III, 20. S.

1369, III, 24.

1851, X, 23. G.

1851, X, 24. G.

1851, III, 26. G.

1851, III, 15. G. IX, 28. G.

1S93, III, E.

1851, III, 20. G.

1851, 111, 29. G. IX, 14. G. III, 21. S.

1851, III, 18. G. XI, 15. G. III, 27. S.

1851, III, 11. G.

1851, III, 1 . G.

1851, III, 5. G. und S. X, 15. G. und S.

1851, III, 6. G.

1851, III, 12. G.

1819, III, 27. G. SO, III, 19. E.

1810, m, 15. 11, III, 2. 5S, III, 7. H.

1851, III, 14. G. und S. X, 18. S. X, 30. G.

1851, III, 4. G. V. III, 20. G. N. X, 23. G.

1393, III, 1 9.

1851, III, 16, E. III, 20. S. IX, 28. S. III, 25. G.

1851, IV, 8. G., sp. X, 29. G.

1851, III, 10. G.

1851, III, 5. G.

10
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Quelle.

87.
16'>:\

13K (

87.

87.

87.

87.

87; 63.

87.

64.

87.

50.

87.

87.

71.

87.

87.

81.

M.

M.

13'.

13'.

M.

M.

38'.

M.

M.

1.

Beobachlungsort.

G. Charjkov

Wolga

Podolien

Podolien

Podolien

PodolieQ

Dnepr

Bug

Dnepr-Gebiet

Wolga

Uralfluss

Dnjestr (Kischenev) ....

Dnjestr

Oslkùste des Asovschen

Meeres

Odessa

Dnjestr-Miindung

Bessarabien

Kaspisches Meer, West-

kiiste (Kisljar)

Taimyrfluss

Taimyrland

Wolga (Zarizyn)

Transbaikal. (Kjachta).

Stanowoj-Gebirge

Taimyrland

Lappland

Lena (Jakiitsk)

Lena-Gebiet (Aniginsk)

Nowgorod

Geo-

graph.

Br.

49^

49

48-3

483

483

483

48.!

48.}

47
f

471

47

47

47

46f
46.]

461

46

44

74

71

49

51

59}

71

70

62

61

58}

Die ersteii Sctiwâno, Ganse oder Enten.

I85fl, III, 12. G. III, 20. S. X, 15. G.

ISat, 11,21.

1«51, III, 8. G.

195t, II, 1 0. G.

1S5I, III, 20. G., sp.

IftSI, m, 11. G. IX, 27. G.

1850, III. 22. E. III, 23. G. SI, III, 25. G. und S.

X, 1. G. IX, 20. S.

iSSl, III, 10. E. IX, 20. G.

1810, III, 28. S. 5Ï, II, 15. S. m, 2. G. (Dazwi-

sclien Winter.)

18Sf, III, 2. G. XI, 11. G. III, 26. S. IX, 3. S.

1930, II, 28.

1815, XI, 7. 16, II, 27. S.

1851, III, 12 7 G.

1851, X, 16. G.

181S, IX, 26. 15, IX, 30.

1851, m, 5.

1851, II, 12. G. II, 15. S. XI, 1. G.

1851, II, 24. S. und E.

Cygiius musticiis.

181S, V, 29.

18ia, V, 27. V. VI, 23. N.

laai, II, 20.

Aiisep cygiioides»

iaa«, IV, 3.

/iiiser g^raiidis»

1811, IV, 25.

Anser seg^etunt.

181Ï, V, 16.

Durchschnilllich IV, M. Durchschnitllich IX, M.

1811, IV, 14.

1811, IV, 23.

1858, IV, 21.
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Quelle.

l3^

M.

1.

1;89.

1.

1; M.

1.

89.

1;75.

83.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

13'.

:}241',

42

13'.

79.

16'.

13".

13^

65.

13^

29.

81.

20".

770;»
77b./

Beobachlungsort.

Ural, VVesthang (Ufa)..

Ocholsk. Meer (Siid-

kiiste)

G. Wilna (Poslawy)....

Orjol

Don-Gebiet(Woronesh)

Dnepr (Kiev)

Dnepr-Gebiet (Poltawa)

Podolien

Dnjestr (Kamenez)

Kr^mm

Taimyrfluss

Taimyrland

Taimyrland

Taimyrland (Fkiss No-

waja)

Taimyrland

Ural

Obj

Oslliûste Noi daiiierikas

Inneres Nordanierika

(Mackenzie)

Obj

Finnland (Kuopio)

Wolga (Kasanj)

Obj-Gebiet (Tobol)

Ural, Weslhang (Ufa)..

Charjkov

Wolga

Wolga (Astrachanj)

Kaspisches Meer, West-

kuste (Kisljâr)

Amerik. arkt. Archipel

Amerik. arkt. Archipel

Geo-

graph.

Br.

55°

54

54

53

5U
50 î

491

49

48j

46

74

73

121

72

71

68»

66|

66^

65

64

63

56

55^

55

50

49

46'

44

75

/tnser sog^etum.

laaO, III, Ende. V. V, A. N.

1844, VIII, 30. V. IX, 19. N.

185«, IV, 6.

185S, III, 27.

1869, III, 24. 1853, III, 25.

1840, III, 21. 5«, m, 11.

185», III, 8.

1853, II, 20.

1858, III, 9.

185$, IX, 4.

Aiiscr albifrons.

181S, VI, 3. H.

181», V, 27.

1815, V, 19.

181», V, 12.

181», V, 14. F. V, 21. H.

1818, IX, 5.

188«, VIII, 18. V.

1816, VII, 31. 18, V, 19. V,

1826, V, 15.

1888, IX, 12.

1818, IV, 1 9.

1881, III, 20. F., bis IV, 20. N.

1881, IV, 28. H.

186», III, E. F. V, A, N.

1818, III, 20. 50, III, 22. 51, III, 16.

1888, IX, E.

1880, II, E. F.

1851, III, 1. (Nachdem sie II, 6. von Sùden her

angelangt waren).

Aiiser bernicla.

1880, V, 25.

1851, V, 22.
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Quelle.

M.

2r.

M.

M.

18'.

Parry

;

18"^.

l8^

{Rae.)

18';

42".

28\

45.

M.

45.

13".

18'.

18'.

18";

42'';

18''.

M.

13\

M.

Beobachtungsort.

Taimyrfluss

Kolyma-Busen

Taimyiland

Lena (Jakutsk)

Inoeres Nordanierika...

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Inneres Nordamerika

(Coppermine)

Ostkiisle Nordamerika's

KolymalWerclin.-Kol.)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Nordwestkiiste Ameri-

ka's (Norlon-Sund)..

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Lena (Jakutsk)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Ural, Oslhang (Tscheljâ-

binsk)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Inneres Nordamerika

(Cumberlandhouse)..

Inoeres Nordamerika...

Inneres Nordamerika

(obère Seen)

Taimyriand

Obj

Lena (Jakutsk)

Geo-

graph.

Br.

74"

7U
71

62

51.!

69

67

66.1

66'

65

65

6H

64

62

59

55

54

54

51.

48

71

64

62

/Inser bernicla.

ISIS, VI, 4.

l!»*«3, IV, 1 8. V. SS, IV, 28. H.

181S, VI, 4.

iSll, V, 1 4.

ISIO, IV, 1 9.

/%iiser liyperbopeiis.

1S30, V, E. 50, VIII, A. 51, V, E.

iSt9, V, 8. V. V, 18. H.

i»4G, VIII, 24.

laS», IV, E.

Durchscbnittlich V, 11. 1SS6, V, 5. V. V, 10. H.

VIII, 16. 4», V, 6.

ISIS, V, 5. //.

ISaS, IX, 1. bis 3.

1S30, V, 8.

18â4, V, 11.

1S30, IV, 13.

laso, IV, E.

iSSO, IV, 3.

iSSO, IX, 1 9.

1810, IV, 19. IX, 17,

1810, IV, 24. IX, 20.

y&nser ruficollis*

iSlï, VI, 2.

i»a«, IX, 12.

1S44, V, 8.
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QueUe.

13'.

29.

79.

M.

42^.

79.

M.

M.

le''.

M.

89; 1.

1.

1.

65.

89.

le"".

65.

18°;

42^

79.

M.

M.

M.

M.

81.

M.

14"

Beobachtungsort.

Wolga

Wolga (Astrachanj)

Finnlaud (Kuopio)

Lena-Gebiet (Amginsk)

Wolga (Kasanj)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Finuland (Kuopio)

Lena-Gebiet (Amginsk)

Jenisej (Nasimowo)

Wolga (Kasanj)

Dnepr (Mohilev)

Obj (Bernaul)

Orjol

Don-Gebiet (Woronesh)

Dnepr (Kiev)

Cbarjkov

Pollawa

Wolga (Kasanj)

Cbarjkov

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Finnland (Kuopio)

Lena (Jakutsk)

Lena-Gebiet (Amginsk)

Ural (Jekaterinburg) ...

Obj (Bernaul)

Kasp. Meer, Westkiiste

(Kisljàr)

Taimyrland

Irkutsk

Geo-

graph.

Br.

49°

46
1

63

61

56

65

63

61

60

56

54.V

53.]

53"

511

50^
50'

49'

56

50

65

63

62

61

57

531

44

71

52^

/%iiseF rtificollis.

iîîJl, IV, 6, sp. (Um 1 Monat zu spât.)

Durchschnittlich IX.

/%iias peiielope.

1S48, IV, 24. 54, IV, 22.

iSJIl, IV, 23.

1391, III, 24.

Allas boscliais«

1S86, V, 10.

ISIS, IV, 4. 51, IV, 11.

181S, IV, 23.

1815, IV, 10.

«»1, III, 24.

1816, III, 9. la, III, 1 5.

181Ï, III, 6. V. III, 26. H.

185«, IV, 8. 5S, II, 19. 51, IV, 2.

185», III, 21.

185%, III, 1 1

.

1851, III, 16.

1853, II, 7.

itiias querqnodula.
1991, III, 24.

1819, IV, 8. 50, III, 22.

i^iias crecca*

1836, IV, 26. Durchschnittlich IV, 28.

1818, IV, 6, 51, IV, 19.

1811, IV, 25.

1811, IV, 26.

1818, IV, 20.

1813, IV, 4.

1851, II, 24. IX, 16.

Allais glocitans»

1813, VI, 8. H. VIII, 23.

1993, IV, 25. H.
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Quelle.

M.

M.

U^

M.

79.

M.

M.

l6^

M.

65.

20l';\

20<l;47/

M.

M.

M.

79.

18'.

M.

M.

26^

26^

Beobachlungsort

LeDa-Gebiel(Ulschur)..

Ochotsk. Meer (Udskoj)

Irkutsk

Taimyrland

Inneres Nordauierika

(Coppermine)

Inneres Nordainerika

(Mackenzie)

Finnland (Kuopio)

Lena (Jakutsk)

Stanowoj-Gebirge

Wolga (Kasanj)

Obj (Bernaul)

Meer (Siid-

Geo-

graph.

Br.

57°

5a
52^

71

67

65

63

62

59^
56*

534^

Amerik, arkt. Archipel

TaimyrQuss

Taimyrland

Ochotsk.

kiiste)

Charjkov 50

54

M.

5S

Taimyrland

Finnland (Kuopio) ....

Inneres Nordamerika...

Amerik. arkt. Archipel

Taimyrfluss

Taimyrland

Oslkûste Nordamerika's

Ostkûste Nordamerika's

Inneres Nordamerika

(Coppermine)

Taimyrland

,

Wolga

75

74

71

71

63

51»

74

71

691

66

641

71

49

/knas faleata.

1544, V, 1 4.

iS-tS, V, 3.

I88«, IV, 15.

/liias acuta»

ISA», VI, 4. VIII, 31.

IS49, V, 10.

1S«6, IV, 26.

1545, IV, 26. S4, IV, 1 1

.

ISâA, IV, 18.

tS45, IV, 26.

1SS4, 111, 24.

1913, III, 30.

:%iias strepera.

1841, IX, 19.

(Im April im Aligemeinen.)

vtiias spectabilis.

1§«0, V, 21. V. V, 22. H. 50, IX, 28. SI, V, 28. H.

1§1», VI, 16.

1§1S, VI, 6.

Alias nig^ra.

ISIS, VI, 6.

ISIS, IV, 26.

ISIO, IV, 31.

/tnas g:Iacialis«

1S50, IX, 28.

1S13, VI, 5.

ISIS, V, 25. IX, 8. iV.

1S33, V, 9.

1SS«, V, 19.

ISSl, V, 12.

/tuas nnarila.

ISIS, VI, 4.

1Ï89, III, 20. V.
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Beobachtuugsorl.

loneres Nordamerika

(Mackenzie)

Lena (Jakutsk)

Inneres Nordamerika...

Finnland (Kuopio)

Lena-Gebiet (Amgiûsk)

Wolga (Kasanj)

Ochotsk. Meer (Sûd-

kiisle)

Transbaikalien (Selen-

ginsk)

Kjachta

Nordwestkuste Ameri-

ka's (Norton-Sund)..

Lena (Jakutsk)

Obj (Bernaul)

Dnepr (Kiev)

Lappland

Dnepr (Kiev)

Stanowoj-Gebirge

Wolga (Kasanj)

Ochotsk. Meer, Sûd-

kuste (Udskoj)

Ural (Jekaterinburg)....

Wolga (Kasanj)

Charjkov

Taimyrland

Inneres Nordamerika...

Geo-
graph.

Br.

65°

62

51-1

63

61

56

54

51

50

65

62

53^
501

70

50^

58^
56"

54|

57

56

50

71

511

Alias fiisca.

Durchschnittlich IV, 28. 1S«S, IX, 23. IX, 29. N.

iS14, V, 16.

tS40, IV, 31.

/tnas clangula.

I8JS, IV, 6. 51, IV, 18.

ISl-t, ly, 23.

«81, III, 24.

tS14, IX, 19.

j%iias rutila»

laas, III, E.

i»a«, IV, 3.

Mergns inerganser nnd serrator im Allg:.,

(als einer der ersten Friihjahrs-Ankômmlinge).

181$, IV, 18.

ISIJ, IV, 16.

1813, III, 17.

1810, IV, 5.

TIergus merg^aiiser»

1995, V, 6. 9a, V, 11.

1811, XI, 1.

Iflerguis albellus*
1811, V, 3.

laai, III, 24.

1815, IV, 22.

Podic. subcristatus.

1818, IV, 20.

Podic. cristatns.

ISai, III, 24.

1816, IV, 15. 50, V, 3.

Colyinbus glacialis.

181S, VI, 6.

1810, IV, 30. V.
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Quelle.

M.

M.

8\

79.

M.

1.

M.

47.

M.

79.

M.

M.

M.

M.

M.

BeobachtuDgsort.

M.

M.

20''.e;\

18\

Iga.e.

42'.

48.

M.

M.

4.

16.

87; 73.

Taimyrfluss

Taimyrland

Lappland

Finnland (Kuopio)

Lena (Jakiitsk)—
Dnepr (Kiev)

Taimyrfluss

Amerik. arkt. Arcliipel

Taimyrland

Finnland (Kuopio)

Ural (Jekaterinburg) ...

Taimyrfluss

Taimyrland

Taimyrland

Ochotsk. Meer

kiisle)

(Sud-

Taimyrfluss

.

Taimyrfluss

.

Amerik. arkt. Archipel

Inneres Nordamerika

(Coppermine)

Inneres Nordamerika

(Mackenzie)

Weisses Meer (Solo-

wetsk)

Lena (Jakutsk)

Jenisej (Nasimowo)

Wologda.

Isetj ...

Dnepr.

Geo-

giaph.

Br.

74

71

70

63

62

501

75^

75

71

63

57

74

72i
2

71

54

74

71

741*2

67

65

65

62

60

59

m
541

Colyinbus arctseus.

iSlS, VL 6.

1S4S, VL 3. \IIL31.

1S95, V, 20. Oa, V, 24.

18JS, IV, 26.

1*11, V, 10.

1S43, X, 16. 50, X, 26. SI, X, 30. 53, IX, 24.

5Ï, X, 9.

Colynibus septeiitrioiialis-

ISIS, VIII, 16.

1S50, IX, 28.

181$, VI, 5.

181S, IV, 18.

181S, IV, 20.

lifstris poiiiariiia.

ISIS, VI, 6.

ISIS, V, 24. V.

181S, V, 31. VIU, 15.

1811, VIII, 22.

liGstris parasita et BufToiiii.

ISIS, VI, 5. IX, 6. //. IX, 28. N.

ISIS, VI, 6.

liarus uberhaupt.

ISSO, V, 14. bis 22. V. SI, IV, 30. V. V, 16. H.

1819, V, 5.

1836, IV, 27. Durchschnittlich IV, 30. 1819, V, 2.

Durchschnittlich IV, A. bis M.

1811, IV, 25.

181$, IV, 5. 11, IV, 26.

1810, IV, 1 6, sp.

ISSS, IV, 5.

18S1, III, 13.
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Unter den Beobachlungsôrtern, welcbe im vorstehenden Verzeichoisse Platz gefunden,

wird man nur ausnahmsweise das finnlandische Gebiet vertreten geseben haben, weil es be-

sonders schwer hait, den vereinzelten Nachrichtea ûber Finnland auf die Spnr zu kommen.

Indessen ûberheben uns die bedeulenden Leistungen der oFinnischen wissenschaftlichen Ge-

sellschaft», von denen schon auf Seite 7 riihmend die Rede gewesen, des mûhsamen Sammelns.

Ilr. Dr. Adolph Moberg, Professor der Physik zu Helsingfors, bat, auf Nordmanns Ver-

miUelung, die Freundlicbkeit gebabt, mir die Beobacblungen iiber den Vôgelzug zuzustellen,

welcbe in Finnland, auf Veranstalten der obengenannten Gesellscbaft, gewonnen aber noch

nicht veroffentlicbt worden sind.

Der erhaltenen Erlaubniss gemâss, theile ich dièse Beobacblungen in dem nacbstehenden

Verzeichnisse mit. Gleich wie ich es aber scbon oben fur notliig fand, die Uebersicbt dadurch

zu erleichtern, dass grosstenlheils nur halbe Breitengrade in Rechnung gezogen wurden, so

babe ich ûberdiess hier auch die grosse Menge von Beobachtungsstationen innerhalb Finnland

— ich zahle deren ini Ganzen fast anderthalb Hundert — unter vier Ablheilungen fur meinen

Zweck zusammenzufassen fur nôthig erachtet.

1

.

Die «Alands-Inseln» zeigen Eigenthûmlicbkeiten des Zuges der Vôgel, welche sie ge-

trennt aufzufûhren heissen.

2. Ferner fasse ich unter der Aufschrift «West-Finnland» die am Bottnischen Meerbusen

gelegencn Kiislenstriche zusammen, d. i., nordwarts ansteigend : a) Finnland im engeren Sinne

dieser Bezeicbuung; bj Salakunda; c) die westliche Hiilfte von Oesterbotlen uud endlicb auch

d) die westliche, an Skandinavien grenzende Hiilfte von Lappmarken.

3. Unter «Miltel-Fiuuland» will ich a) Nyland, b) Tawastland mit Kuopio und c) die ôst-

liche Hiilfte von Oesterbotlen und- Lappmarken verstanden wissen.

4. Unter «Ost-Finnland« endlicb, die an die russischen Gouvernements stossenden ôst-

lichsten Grenzdistrikte Finnlands, wie namentlicb a) fViborgs- Lan mit Siid-Savolax, und

b) Karelen.

Man ersielit aus diesen Aufziiblungen, dass von gewissen Grenzmeridianen nicht die

Rede sein kann, obgleich es niir daran gelegen bat, auf dièse Weise Finnland seiner Meridian-

ricbtung nach in drei Striemen Landes zu zerfàllen. Dièse Striemen verlaufen in NNO.-Rich-

tung ; der ostlichste von ihnen ist nur halb so lang als die ûbrigen.

Fand ich es schon in dem ersten, iiber ganz Russland sich erstreckenden Verzeichnisse

fiir gerathen, den alten Styl beizuhehalten, in dem die grosse Mehrzahl der Beobacblungen ur-

sprûnglich verzeicbnet wonlen war, so ist es aus demsulben Grunde noch unerliisslicher, den

noueii Styl unveriindert gellen zu lassen, nach welchem ûberall in Finnland beobachtet

worden ist.

Das nachslehende Verzeichniss der in Finnland auf dem Durchzuge beobachlelen Vôgel

bietet uns nur wenige Arien, welche in unserem frûheren Verzeichnisse (p. 21) nicht Platz

gefunden haben, und liisst uns nicbl wenige der dort aufgefùhrlen mit Bedauren vermissen.
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Verzeicliniss der in Fiiiiilaiid aiif dc>iii Diirciizuge beobachteteii \^offel>

Cuculus canorus.

Alauda arvensis.

Emberiza uivalis.

Fringilla coelebs.

Sturnus vulgaris.

Motacilla alba.

Motacilla flava.

Sylvia Trocbilus.

Sylvia Phoenicurus.

Saxicola Oenanlbe.

Hirundo rustica.

Hirundo urbica.

Hirundo riparia.

Capriiuulgus europaeus.

CypsL'lus Apus.

Charadrius pluvialis.

Totanus bypoleucus.

Macbetes pugnax.

Haeraatopus ostralegus.

Scolopax Gallinago.

Numenius arquata,

Grus cinerea.

Crex pratensis.

Cygnus inusicus.

Anser cinereus,

Anas Boscbas.

Anas crecca.

Anas glacialis.

Anas claugula.

Mergus Merganser.

Mergus serrator.

Sterna Hirundo.

VERZEICHNISS

DER ANKUNFTS- UND ABZUGS-ZEITEN DER ZUGVOGEL IN FINNLAND.

Beobachtungsorl.
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184a, XI, 1 8. 49, V, 1 6.
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1848, IV, 4. V, 20. 49, IV, 10. V, 10. 50, IV, 1. V, 24.
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184a, III, 1 0. Bleibt ùber Winter. 50, V, 26. Abzug.
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Endlich ziehe ich es vor, noch einen Nachlr.ig an diesem Orte zii gebeu, als dass ich die

hier folgenden Beobachtungen sich in einer Zeitschrift verlaufen lasse. Die vierjahrigen in Tam-

merfors von Dr. Iduianu angeslellten Bcobaclitungen verdanke ich dem freundlichen Entgegen-

komnien Not dmann's ; die ubrigon, im Fruhjahrc 1 85.5 angemerkten, dem uncrniridlicben und

ungetiûbt wissenschaflichen Eifer Prof. Kessler's, der es verstanden bal, seiner wiirdige

Schiller zu bilden. In Kiev slellle er die Beobachtungen selbst an ; aus Wologda erhielt er sie

von Herrn A. P. Messakov; aus Poltawa von Herrn Victor Warshanskij, Lehrer der Natur-

wissenschaften am Kadettencorps daselbst.

NACHTRAG

EINIGER ZU SPAT EINGELAUFENEN BEOBACHTUNGEN,
uni am geborigen Orte Platz gefunden zu haben. (li'acli alleiii Sfyl.)
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In Boziig auf Lokalverhiiltnisse isl der Erhebung des Landes iiber die Meeresdache gewiss

eiiie wesenlliche Rolle beizumesseii. Ans der am Ende (p. 136) beigefiiglen Tabelle eiues Jabr-

gaiiges skandinavischer Beobachtungen gebl das Veispalen der Zugvogel in den binneulàndi-

schen Strecken jener Halbinsel deutlieh bei vor. Bci der rauhen GebirgsbescbalTenheil des In-

neren liess es sich aucb niebt auders erwarten : langen docli im zwar felsigen aber weuig

erhobeneu Inneren Finnlands viele Zugvogel spiiler an, als an desseu Kiislen, unter denselben

Breilen.

Audere Arten der Zugvogel niiissen dagegen wobl in einer besonderen Beziebung zu der

bekannlen Thatsache stehen, dass die in den Busen der Ostsee sich lange erbaltenden Eismassen

das Meer uud die Luft sehr erheblicb abkiiblen, und in der Meeresniihe das Frubjahr dermassen

zurikkhallen, dass aucb die Ackerbestellung uni eine gule Woche hinter der binnenlàndiscben

zuriickbleibl. Diess gill fiir Finnland so gut wie fiir die russischen Ostseeprovinzen ; ja es wird

sich wobl aucb in Skaudiuavieu geltend uiaehen, wcnn wir dreierlei mil einander vergleichen

woUen, namlich den Kiislensaum mit den zuniicbst landeinwarts abslehenden Landstrecken, uud

endlicb aucb mit dem iiberwiegend rauhen Gebirgslande. Zwischen 56 bis 58° n. Br. ergeben

die au der Ostkiiste Skandinaviens angestellten Beobachtungen eine so nierkiicbe Verspâtung

der Zugvogel, dass ich anzunehmen geneigt bin, es wcrde das Friibjahrs-Eis lange im schmalen

/i'fl/mar-Sunde aufgehalten, der sich zwischen der Kiiste und Oeland binzieht. Ja sogar im

Meerhusen von Karlshamm, mil dessen Breile der KalmarSuaà siidwàrts endet, isl die Ver-

spâtung der Zugvogel aufl'allend.

Wie scbon zu Aaiange dieser Arbeit (p. 10) erwahnt, miissen wir von den iiiitflej'eii

AMkniiftszfîtfen, als von den verhàltnissmiissig sichersten Hallpunkten ausgehen. Leider

lassen sich solcbe, wcnn wir uns aucb mit sehr geringen Anforderungen begniigen wollen,

doch nur fiir wenige Oertlichkeilen feststellen. Ich habe versucbt, dièse initiScri'ii AiiKiinfts-

Tagc fur 15*) verschiedene Orte des europiiischen Russlands in der nachstehenden Tabelle

zusammenzufassen, und luibe die ininder sicberen durch kleinere Schrift unterschieden, ohne

jedocb damil sagen zu wollen, dass die iibrigen zuverlàssig seien. Haben wir einst von jedem

einzelnen Vogel fiir jeden Ort mindestens funfzigjiibrige Beobachtungen, dann wird man erst

von eineni mitlleren Ankunflslage entschiedener reden kônneti.

') Die Millheiluiig lier Hjâhrigeii Beobachtiingeii an der Westktisle des Azovsehen Meeres, in der Mennonilen-

Kolotiie Obrloff vou Jakob Doerkseu angeslelU, verdaiike ich Ak. Wesselovskij ; die einzelnen Angaben sind die

folgenden :

1841. iS42. 1S43. 1844. 1845. 1S46. J8i7. 1848. 1849. ISoO. 18ol. 1832. 18.13. 1854.

Vpupa epops III.23. III,2T. III, Ui- III. 20. III, l'J. 111,21. 111,23. 111,12. 111,24. 111,19. IV, 14.

Slurnus viiUjaris.. U\,'ù. III,o. 11,8. 11,20. 111,3. 11,19. 11,15. 111,10.111,13.11,19. 111,14.

flinoido rwsaoa.. IV, 13. IV, 24. IV, 4. IV,1. IV,3. 111,29.111,31. IV,4. 111,27. IV,1. IV,10.

Yanellus cristatiis II. T. II,2o. 11,13. 11.21. 11,13.

Ciconia alla 111,23. III. 21. IV. 1. III. 14. 111.19. III. 24. III. 19. III. 23. 111,13. 111,26.111,14. 111,27.
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Vergleichen wir mit diesen Ergeboissen aus dem europaischen Russland die ersten be^ten

mittleren Ankunftszeitea derselben Vogel in Deutschlaiid, wie etwa die folgeodeu :

(Auf den allen Styl zuriickgefuhrl.)

Qucnstedl
stult.ardl.

im Barze ).

51|° n. Br. 48f d. Br.

Cuculus canorus IV, 20. IV, 4.

Vpupaepops IV, 19. 111,26.

Alauda arvensis 1,31. 1,26.

Sturnus vufyaris » 1,31.

Moladlla alla II, 27. II, 27.

Oriolus galbula IV, 30. IV, 18.

Sylvia succica III, 29.

SaxicoJa oenanlhe IV, 4. III, 28.

Hmmclo ru!<nca III, 30. III, 25.

Colurnix dactylhonans IV, 28.

Grus cinerea III, 2,

Scolopax rmlicula 11,24.

Aucb hier thiit sich der Eiiifluss des Harzgobirges hôchsl auffallend kuiid, obgleicb Quen-

stedt nicbl bi;deuleud iiber der Meereslliicbe liegeii kaiui ; was aber das ineiste Intéresse ge-

wâhren niuss, ist, dass sich einzeloe Vôgel, wie z. B. der Kuckurk, uuvergleichlich mehr von

der gebirgigen Lage beeinllusst zeigeu als andere, wodurch Stôiungen in der Koilienfolge des

Erscheinens der Vogel hervorgerufen werden miissen, von denen weiter unten noch ferner die

Rede sein wird. Man gehe die einzelnen Vogel vergleichend, mit den Angaben der vorigen

europaisch-russischen Tabelle, diiich, und das Résultat ist gewiss hiichst beachlenswerth.

Als Supplément der vorsteliendeu Tabelle, aber als ein solcbes, das die Haupllabelle an

Einheit, an Vollstaiidigkeit, gleich wie an Zuverliissigkeil bei weitem iibertrilTt, und deshalb als

Muster dasteht, niag untensteiieiid die lahellarische Uebersicbt der mittleren Ankunltslage einiger

Zugvogel in Finnland folgen, welche ich aus den in dieser Abhandlung (p. 83 etc.) milgetheil-

ten Beobachlungsreiheu berechnet hahe. Da sich in diesem Gebiete die mittleren AnkiinKstage

fiir 17 verscbiedene geographische Breiten herausrechneu liessen, so wâchst hierdurch unsere

Anzahl eutscheidender Beobachtungsstatiouen zu dem Drei- und Vierfacheu des fiûberen Be-

langes an ; denn unter jeder einzelnen geographischen Breile wurde jeder \ ogel l>ald in un-

mitlclbarer Nahe der Kiislen Finnlands. bald liefer landeinwarls, bald in der Aàhe (iei Grenzen

') Fur Qucnstedl iiach Uinirod's Angaben iOjahriger BeobacUliingen {Aanmaimia. 1S52. 11. 3. p. 19. fiir Slull

gardt nach Heuglin's Sjâbrigen BeobacbtuDgcn, in ISaumannia, 18.j(i, 2, p. (il.
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dièses Grossfiirstenlhumes mit Nordrussiand, uiid nicht selten unter allen drei Làngen zugleic.h

beobacbtet.

Die minière Ankunflszeit konute, fiir jede dieser Lângen, aus bisweilen 20 und mehr Be-

obachtungen herausgerechnet werden, woduich ein bedeulender ïheil der Beobachlungsfehler

sich ausgeglichen bal, weiin gleich die Sichcrheit eine viel grôssere ware, hatten wir, stalt der

grossen Anzalil verscbiedeiier Bcobachtuiiysërlcr , eine gleiche von Beobachtttiiijujahrydngen lu

Ratbe ziehen konnen. In solcbem Falle wiireu nicbt nur die Beobachlungsfehler, sondern auch

die Abweichungen im Zeilpunkte des Eintriltes der klimatiscben Jabreszeilen ausgeglichen wer-

den, welcbe in verschiedenen Jahren baid verfriiht, bald verspàlet eiuselzen. Wenn gleich die

numerischen Angaben der nachslehenden Tahelle sich nur iiber einen kleineren Strich Landes

erstrecken, so verdienen sie indessen, ibrem Geballe nach, zum Ausgangspunkte unserer Be-

tracbtungen gewahll zu werden, und zwar, erstens in ibrem Verbande unter sich, nebst flùch-

tigem Hinblicke auf einige Beobacbtungen in Wesl-Europa ; zweiteus aber im Zusammenhange

mit allen iibrigen in Russiand angeslellten Beobacbtungen, zu deren kontinenlalklimatischei

geographischer Lage OsUinnland in jeder Hinsicht den Uebergang bildet.

Betrachlen wir, des Beispieles wegen, in den Reiben der zuniicbst folgenden ïabelle

zuerst das Verhailen des Kuckucks. Es fallt sogleich auf, dass er, mit Ausnahme des GOslen

Breitengrades allein, in Miltellinnland um einige Tage friJher eintriITt, als in West- und in Ost-

finuland unter gleichnamigen Breiten. Dasselbe gilt auch fiir die russischen Ostseeprovinzen '),

denn im Widerspruche mit den Breiten, trifl't er dort am friihesten in Dorpal (581°) ein, das

am weiteslen vom Meere absteht, demnàchst in Milan, und noch etwas spiiter in Kurland, nàher

zum Meere. Verfolgen wir nun dièses Ergebniss weiter, so finden wir es durch ein gleiches

Verhalten des Kranich's, der Schwalbe und vielleicbl auch der Lerche bestiitigt ').

In diesen Fallen scbeinl also in Wesl-Finnland der zuruckballende Einlluss der Meeres-

nàhe auf den Eintrill des Friihjahres, dessen wir auf Seite 130 erwabnlen, in Kraft zu trelen,

wâhrend auf der anderen Seite, in Ost-Finnland das Friibjahr durch die wacbsend kontinenta-

lere Lage, mehr und mehr verzôgert wird. Warum verhalten sich nun aber in dieser Beziehung

nicht aile Vôgel gleich? VVanim langen, unter gleichen Breiten, die Bachsteizen, die Stein-

schmatzer und die Sciinarrwacbteln in Mitlelfinnland spiiter an, als in den Kiistenstrichen VVest-

Gnnland's? Dieser Frage sind wir noch uicbl gewachsen, obgleicb es keinem Zweifel unler-

worfen sein kann, dass auih sie vom rein klimatiscben Standpunkte her ihre Beantworlung

finden wird. In dei Absicht, ausserbalb Finniand hieriiber AufklJirung zu finden, wollen wir

einen Blick auf die Ankunflszeit der Vôgel in Skandinavien, wahrend des Jabres 1851, werfcu

und ich lasse deshalb auf die Tabelle der Ankunftszeiten in Finniand, diejenige der Ankunfls-

zeilen in Skandinavien unmiltelbar folgen.

') Vergl. auf p. 20: 68'/.° livland, S-140 Kurland und 361/2° Mitau anler einander.

-) Indessen nur fur Finniand, indem die Lerche in Dorpat (p. 31 und Tabelle p. 134) uofraglich spàler einzu-

treffen scheint, als in Kurland.



134 Dr. a. V. MiDDENDORFF. Zoologie.

Uebcrsiclit der inittleren ^tkuiiffstas:e (alteii

Breiten-

grad.

Cuculus caoorus.

Wesl-
Finol.

Millel-

Finnl.

Ost-

Finnl.

Alauda arvensis.

West-
Finnl.

Mitlel-

Fiiinl.

Ost-

Finnl.

Sturnus vulgaris.

West-
Finnl.

Millel-

Finnl.

Ost-

Finnl.

Motacilla alba.

West-
Fiiinl.

Mittel-

Finnl.

Ost-

Finnl.

70^

69

68.

674.

66^

66.

65.

641.

64...

63|.

63...

62f

62...

6Ù.

61...

60|.

60.

V, 27.

V, 20.

V, 13.

V, 11.

V, 10.

V, 8.

V, 6.

V, 5.

Y, 1.

V, 2.

IV, 30.

IV, 20.

(Ins.)

IV, 28.

IV, 26.

IV, 16.

IV, 6,

IV, 30. IV, 7.

IV, 29.

IV, 27.

IV, 26.

V, 4.

V. 2.

IV, 30.

III, 30.

V, 30.

III, 9.

(Ins.)
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Styles) einigoi' Zu&^vôgel in Finiilaiid ').

Saxicola oenanihe.
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Uebersichf «lir niJtdepeii Auliunftst.'ise (alfon Styles)

Breiten-
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einiger Zugvôgol iii Skaiidinavicii iin Jalire 1§51 ').
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Fast regelmiissig verspatet sich also die Ankunft der Vôgel in Mittel - Skandinavien , ja

sogar der Kuckuck und die Lerche neiinien an solcher Verspiitung Theil '), oligleicii dièse bei-

den Vogel in Finnland gcrade fiir die entgcgengesetzte Ansicht spraclien. VYir niiissen also die

von uns erhobene Benieikung dem RichterstuLle der Zukunft zur Entsciieidung uberweisen,

obgleicb icb bei der friiher (p. 130) ausgesprocbenen Vermulhung bleibe, dass wir bald kkir

selien wûrden, wenn wir, abgeseben vom gebirgigen Mittel -Skandinavien, die Ankiinftszeifen

des Kiistensaunies mit deuen der zunâcbst an ihn grenzenden binnenlandisçheren Landstrecken

vergieicben kônnleu.

Kebren wir nunniebr zu eiiier eindringlicheren, jedoch vergleichenden, Belrachtung un-

serer vorstehend niitgetbeilleu Tabelle mittlerer Ankunftstage in Finnland zuriick, und wenden

unsere Aufnierksamkeit der Zugrichtung zu, in weleher die Vôgel anlangen. Bei besouderer

Beriicksicbligung des Kuckucks finden wir, dass die Annahme seines Heranzieheus in der

Richtung SO. nach N\V. ganz unniôglich ist und zwar wegen der in solcbem Falle sinnlosen

Datumfolge der Ankunftstage des Kuckucks; es darf aber sebr wobl angenoninien werden, der

Kuckuck ziebe in WeslOnnland genau in der Ricbtung von S. nach N., da, angefangen vom

GOsten Breitengrade bis zum 70slen hin, seine Ankunftstage regelmiissig hintereinauder folgen.

Nur eine eiuzige unbedeutende Abweichung von dieser Regelniiissigkeit findet statt, indem die

minière Ankunftszeit uuter dem GOsten Breitengrade auf einen Tag friiher fâlll, als unter 611°,

was wir fiir einen Bcobaclilungsfehler ansehen diirfen ').

Indessen spiicht auch nichis gegen die Annahme eincr Zugrichtung des Kuckuek's in

Finnland von SVV. nach NO., und es stellen sich manche Veranlassungen ein, dieser Annahme

vorzugsweise beizupflichteu. Wenn namlich in Kurland, unter 56.1^, sein Ankuuftstag auf an-

genàliert IV, 23. fallt, unter 57i° noch viel sicherer auf IV, 27., so ist es, trotz allen Beob-

abhlungsmangeln, kaum moglich, dass er in der Richtung S— N. von hieraus an die Siidkûsten

Finnlands gelange, weil er an diesen (also 2 Breitengrade uordlicher !) um einige Tage friiher

einzutreffen scheint ^).

Ziehen wir unsere Haupt-Tabelle zu Ralhe (p. 25 etc.), so spricht Manches fiir die Zug-

richtung SVV— NO., wenigstens durcb das Innere Finnlands. Nameutlich lassen sich die allzu-

') Hir. rustica ist auch unler ilinen. llir. nrbica steW ganz isolirl da, als oinzige Bestàligung unscres fruheren

Schiusses. Indessen scheinen sowolil in Finnland als in Skandinavien und wohl auch im ganzen europaiscben Russland"

dièse beiden Arien vielfacli mit einander verwechselt worden zu sein, worauf die Beobachter in Zukufl aufmerksam zu

maclieii sind.

2) lu der Tbat ergibt der in die Einzelbeiten zuriickgcheiide Vcrgleich der verschiedenen Jahrgànge beider er-

wàhntfîn Breilen untereinandcr (p. Fo), dass dieser Febler in dcn beiden Angaben 1830, V, 19. und 1847, V, 23. seinen

Sitz bat, wahrend in allen ùbrigcn Fiillen die Ankunftszeit uuter 60^ Breile fruher fàllt, aïs unter 61 '/^o. Wahrscheinlicb
benierktcn die betrelTendcn Beol acliler ibren Vogel zu spiit.

Die Annahme einer Zugriclitung S--N. wird durch die hier oiilgethcilten Beobacbtuogen fiir den grosstea Theil
der Zugvogel gcrechtferligl.

') Nicbtsdestoweniger gibi uns auch die Skandinavische Tabelle (p. 136) keinen besseren Ausweis, denn wenn
der Kuckutk wirkiicb ini mille! ani IV, 20. auf den Alands-lnseln eintrifTl, so langl er docb unter gleichen und minder
nordiicben Breiten Skandinaviens wiedci uni spaler an. Wie Tiel bleibt also noch zu boobacbten! Mil dem Sleinschmàlzer

verbàlt es sich hieriu gtnau so wie mit dem Kuckuck.
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grossen W iderspi iiche der in deniselben Fiiihjahre an dcr Dwina und ara Onega-Busen, zwi-

schen 62^ und dem Polarkreise, beobacliteten Ankunftszeiten des Kuckucks nicht andeis Itisen,

als dass wir entweder die grôbsten Beobacbtungsfehier annehmen, oder vorausselzeu, dass der

Kuckuck diesen Landstricbon von zwei Seilen her zukômmt. In solcbem Falle konnen ganz nahe

von einandergeli'gene Beobacbliingsoiler die abweichendslen Notiriingen ergehen, indeni derùber

Finnland ziebende Kuckuck uni eine Woche (uud mehr) fiûher im Onega- und Dwina-Gebiele

anlangen kann, als in anderen Oerllicbkeiten desselben Lânder-Gebietes, gerade von Siiden her.

Versuehen wir es, auf die Scbnelligkeit des Zuges, welche sicb aus diesen Beobachlungen

berecbnen liisst, einen Schluss zu wagen, so ergibt sicb, dass der Kuckuck in Westfmnland auf

das Durchreisen von 10 Bieilengraden einen ganzen Monat wendel, milliin duichschniUlich

nidit mehr als etwa J Breitengrad oder 5 geogr. Meilen tàglicb zuriicklegt. Etwas scbneller,

d. i. bis 6 g. M. taslich, riickt er in Osl-Finuland vor ; am schnellsten aber, wie es scbeint, in

Mittel-Finnland, wo sicb eine Scbnelligkeit der VVanderung von beinahe 9 g. M. taglich her-

ausrechnen lasst. Fur die verschiedenen Zwischenstationen ergibt sicb aus der Berechnung,

dass die taglicbe Wanderung von 15 geogr. M. bis nur 2 wecbselt. Es ist nicht etwa der

Kuckuck allein so sâumig, sondern, um der iibrigen Vôgel nicht zu erwiihnen, sei darauf bin-

gewiesen, dass unsere blitzscbnellen Scbwalhen gleichfalls desselbigen langsamen Ganges vor-

rucken. Die nacbstehende tabeliariscbe Zusammenstellung mag das Gesagte erlâutern.

i\. Ciiculus caiiorus.

a. In West-Finnland. b. In Mittel-Finnland. c. In Ost-Finnland.

= n -5 tis ç S ^ mS . '^ .5 t ^'*" ~ "^
3 -a !_

CI3
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Milliiii im Durcliscliriitt t.i;^-

li( Il gellugi'U (geugr.Meilen )
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eben so vieler Rastlage einzuholen. Die Vogel, ja selbst die besten Flieger unter ibnen, reisen

hôchst gemachlich ; unter ibnen die S— N. ziebenden am langsamsten.

Mit dem Entwerfen der Isepiptesen ist kaiim die erste Hâlfte des Zweckes dieser Arbeit

erreicbt; dièse Linien konnen ihre tiefere Bedeutung nicbt erreicben bevor, gleicbwerlbigen

Temperatur-Liuien gegeniiber, ibre Uebereinslimmung mit diesen oder ibr Abweicben von

ibnen, dem ursàchlicben inneren Zusammenbange gemiiss entwickelt sein wiid, der zweifels-

obne zwiscben deu Erscbeinungen des Zuges der Vôgel und den Temperaturwecbseln, welcbe

die Jabreszeiten mit sicb fùbren, besteben muss.

Es lâge allerdings am nâcbsten zu erwarten, dass jede Isepiptese mit der Temperatur-

Linie des ibr entsprecbenden Ankunftstages zusammenfallen miisse. Dièse Idée, welcbe otlenbar

aucb der lljpotbese Ermann's zum Grunde lag, erweist sicb aber als irrig, wie icb das scbon

friiber nachzuweisen bemûht gewesen bin *).

Vergleicheu wir, im europiiiscben Russland, den Yerlauf der Isepiptesen mit dem der

Temperatuibnien, welcbe Wesselovskij's Bemiibungen sicber begriindet und anscbaulicb

') Meinen ini vorigen Jahre (Bullel. phys.-mathéni. de l'Acad. de St. Pélersb. Tme xm, p. 212 und Mélanges biolo-

giques Tnif II, p. 200) TeroiTentliclilen Beweisen gegen Ermann, habe ioli jetzt noch die folgenden hinzuzulugea. Unter

Si'/o^ langt die Rauchschwalbe im Flussgebiete des Dnepr bei einer niiltlercn Temperalui Ton 7^'4 R. an (nach Sjahrigen

Beobachtungen von Marx (in den 3K0H0MiiMecKiH 3aniiCKii U. B. yKouuM»«iecKaro OfimecTsa 1.S55, ^"* 30, crp. 237).

Prof. Kessier Iheilt niir, nach seinen eigenen Beobachtungen, mit, dass in Kiev wâhrend des Friihjahres 183o,

die Rauchschwalben eintrafen :

Die ersten vereinzelten.

Grdssere durchziehende Scharen.

In der Sladt zahlreicher..

Zu allgcmeiner vollslàndiger Verbreilung gelanglen sie

ersl
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vor Aiigcn gefiilirt hahon, so ist, iiii Boreiche dos wcsleuropâisclien Fiusslands, die Ueberein-

slimmung zwischen Jsi'piptesen und Isocliimenen aullallig genug, uni don Schluss auf einen

tieferen Zusaminciihnng zwisclicn der WintcrtempeiaUir und dcn Ankunftszeilen zu rechlfer-

ligoD. Dièse Uebereinslininiung ist uieht die sekundare und zufiillige Folge einer etwanigen

Analogie zwisclien deni Veilaufe der Isochimene und der Tages- Isotherme, welclie dem An-

kunftslage der jcdesmaligen Isepiptese eiilsprichl. Wâre eine solclie Voraussetzung richtig, so

miisste die Isotiiernie des Monates, in wekheni die Ankunft der Zugvogel •slalllindet, mit den

lsepipl(;sen iiielu' Uebereinslimrnung zeigen, als wir zwischen Ise|)iptescn und Isocliimenen er-

mitlelten ; das (indet aber nirht slatt, sondern die IMonats-lsoliiermen des AJiirz, die ich ver-

suchsweise verglicb, weiilien ihrem Verlaufe nacb bedeutend mebr von den Isepipt^sen ab, als

die Isocliimenen.

Aucli auf mcine fiiiber (1. c. p. 200) ausgesprochene Vermuihung — dass die Richtung

der Isepiptcsen wahrsclieinlich k(;iner einzigcn der Friihjalirs- Isocliimenen ents|)ticbt, sondern

daduicli angenalierl dargestelll wenlen koiinte, dass maii, von lîreitengrad zu Ureilengrad pol-

wjirts aiisleigi'iid, etwa drcilagige reniperaluiiiiillel, iiiiiter eiiiaiiiier folgendt^r Zeitraume, auf

dor Karte aneinandorzureilien versuclile — lege ich nicbt mchr dasselbe Gewicht, wie im

vorigen Jahre. Der oITenbare Zusanimenhang der Isepiptesen mit den Isocliimenen weist, glaube

ich, daranf hin, dass sow<dil die Dauer als auch die Strenge des vorangegangenen VVinlers auf

die Ankuiiftszeit nachwirke, und steht dièses erst fest, so lâsst sich fiagen, ob dann etwa die

(iruiidlageii des Quetelet'schen Satzes im S|)iele sind, oder ob vielleicht das geotherniische

Veiliallen? in welchem sich bekanntlich die Tomperaturen des vorangegangenen Winters einiger-

maassen summiren und sich dann sumniarisch dem urplijlzlich hercinbrcchenden Somnicrwetler

des rriililiiigs entgegenstemmen, u. d. m. Die Insekten, vor deren Auskriechen die insekten-

fressenden Yogel nicht anlangen diirfen, verkriechen sich bekanntlich im Ilerbste in die Erde,

uiiter IJauiMi indcn u. s. w., so dass die geothermischen Verhaltnisse zu ihrem Erwachen gewiss

in gauz besondeier Beziehuiig steben.

Wie koniplizirt ijbiigens in unserem Falle die Fragen sich gestalten, gebt ferner daraus

hervor, dass die Isepiptesen nur im Westeii des europaischen Husslands mit den Isochiuienen,

Dicsc IMitlhoiluns Prof. Kesslers ist voa nicht geringem Intéresse. Wir sclien die Sihw.illien erst dann ein-

trelTcn, als die Tcni|ier;ilur im Lanfe von 2 Taj;en sich von (i'V-' bis auf 9-" erhob. Grdssere Seharen stellen sich ein,

narlidem 'i Tago laiij; die Teni|ieralur liher "'-' gostanden hal, iind «àhrcnd dieser Zustaiid sich nielir als eine Woche
lang forlsel/.t, ja die l'eniperatur bis nahe 12^ gesliegea ist, wiichst die Zahl der Schwalben sichilich. Nun aber trilt

[il<)l/.lich die minière Tageslemperatur last eine Woche lang unler 3^ binab, und jelzt erst, nachdem der aile Teinpe-

raturzustand wieder bergeslelll ist, sind aile Schwalben da.

Besonders beachlenswerlh ist ferner, dass der am 9len April angelangte Kuckuk (p. 127) gerade inmitten des

lUickschlages eiiili ilïl, den die Teniperalur eine Woche lang unter (i ' binab gçnommen bat. Der Kuckuck ist aber ein

spalcrer Spatvonel als ilie Schwalbe (vergl. p. 14).

Uicrber scblagl nun nocli eine Iteobaclitnrig ISaddc's, der niir schrcibl, dass im Herbsle lKo3 die Schwalben

schon am iilen Seplember a. St. in Tiansbaikalien nicbt mehr zu (indcn waren, dagegen am lltenj a sogar 14len noch

Seharen, und am 18tcn noch eio letztes Piirchen in dem ureil nordiicher gelegcnen Irkutsk. Es ist diess keine lokale

Erscheinung, sondern die Beobachlung von 1847 (p. 128 dieser Abh.) lehrt uns, dass in den Baikalgegenden iiberhaupt

der Fortzug der Schwalben sich bis auf die Dauer eiues Monales ausdehnt; wahrscbeinlich iu Folge klimalischer Ursachen.
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im Osten desselben dagegen vielmehr mit den Isotheren gleichen Verlauf haben. Dadurch dass

der heranziehende Vogel mit der Tempeiatur seiner Sommer- oder Winlerquarlicrc, und auch

derjenigen Lànder welche vr durchwandert bat, in naberem Zusammenhange steben muss, als

mit der ïemperatur des Ortes an dem er soeben anlangt, und wo seine Ankunftszeit so eben

notirt wird, ist eine andere Scbwierigkeil gegeben, welcbe mis zuruft, unserem Tappen ein

Ende zu macben und mit Sciiliisseii abzuwarten, bis die Beobacblungen ura nocb einen Scbritt

vorwàrts gedieben sein werden.

Zum Seblusse wollen wir uns aber dagegen verwabren, als sucblen wir in den von aussen

einwirkenden klimatiscben, niagnetiscben und àbnlicbeu Einfliissen die letzten Grundlriebfedern

zum Zieben der Vogel. Wenn aucb einzelne, minder scbarf ausgepriigte Abzweigungen dieser

Eigensebaft sicii auf Nabrungsmangel oder Frieren zuriickfïibren lassen, andere in Aussicbt

stellen, dass wir einst lernen werden sie aus pbysikaliscben Einfliissen zu entwickeln, so liegt

docb der innerste Kern des Zug-Vermôgens der Vogel ungleicb tiefer. Auch er gebort zu der

Reibe bewiilligender Gebeimnisse im tbierischen Leben, deren Entzilîerung bis auf den beutigen

Tag nocb kaum begonnen bat.

Diirfen wir denn etwa uber die AusUiisse der gebeimnissvollslen Werkstiitlen tbierischen

Lebens, iiber diejeuigen der Nerven- und Gehirn-Tbaligkeit, ein Urtbeil laut werden lassen?

wenn wir, im Bereiche der materiellsten organiscb- pbysikaliscben Erscheinungen, nicbt ein

mal zu ahnen versteben, wesbalb dieser oder jener nichls bedeutende farbige Fleck, bei diesem

oder jenem Vogel, an diesem oder jenem Korperiheiie, auf dieser oder jener Fedcr, auf dieser

oder jener Stelle der Fabne, mit diesen oder jenen Umrissen, Farbentouen u. s. w., u. s. w.

sicb durch Jabrbunderte und Jabrtausende foit, in Nord und Siid, ia Ost und West, unter

allen irgend erdenklicb verscbiedenartigen Lokalverbaltnissen dennoch stefs mit der unver-

briicblicbsten Besliindigkeit wieder und wieder erzeugt.

Dem gemiiss was Seite 13 gesagt worden, sind die in Àbo (60.*° im vorigen Jabrbun-

derte angestellten Beobachtungen auf den alten Styl zuriickzufiibren und es ist mitbin

auf Seite 25, Zeile 1 1 und 12 von unten zu lesen ;

» » 3 1 , » 5 und 6 von oben » »

» » 42, >. 13 und 14.. .. .> . ^^^-_, .^^_, ^,__, __,__, ^_

V,
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Sclion seit den fiiihsteu Zeiteu hat bei den verschiedensten Vôlkern der Mensehengeist

sich die Fahigkeit zugelraut ans eiiizeluen, oft mit bewunderungswiirdigem ScharfsiDU aufge-

gestellten und mit einer Staunen erregenden Dialektik vertheidigten Voraussetzungeu die ganze

Welt der Erscheiniingen erklâren und zu einer wissensehafllichen Einheit erhebeu zu konnen.

Unzâhlige Système der Weltansciiauuug siud auf diesem Wege bei den verschiedensten Volkern

entstanden, wovon eins das anderc verdriingte. Erst spiit sah man ein, dass die Ableituug der

grossarligen und vielseitigen kosniischcn Erscheinungen aus einzehien allgeraeinen Siitzen auf

dialektischem und speculirendem Wege misslinge, und dass die unabsehbare Mannigfaltigkeit

sich nicht aus einzelnen, oft willkiirlichen Problemen erklâren lasse. Man fand, dass die uner-

messliche Menge von Erscheinungen und Kôrpern mit ihren stofflichen Eigenschaften, ihren zahl-

reichen Bewegungen, Kraflen, Wirkungen, Gegenwirkungen und mannigfachen Beziehungen,

wie sie das Wellall zeigt, erst durch grihidliche, specielle Uutcrsuchungen in ihrer besondern

oder allgemeinern Bedeutung erkannt werden miisse, ehe sie zu einem hallbaren Ganzen vereint

werden konne. Ein solches Ergebniss musste bei Allen, die keine gehalt- und fundamenllosen Ge-

biiude auffiihren wollten, und die als umsichtige Forscher die Ueberzeugung von der unendlichen

Mannigfaltigkeit der einander bedingenden oder ausschliessenden, oft ràthselbaften und mannigfach

verhulilen Naturerscheinungen miihsam gewonnen hatten, die Ansicht hervorrufen, dass nur die

genausten und vielseitigsten, moglichst erschopfeuden Uutersuchuugen einzelnerNaturkôrper oder

Naturerscheinungen Resultate zu gewahren vermôgen, die im Verein mit ahnlichen eine allmalig,

aber sicher fortschreitende, geringere oder grôssere Verallgemeinerung gestatten. Jede in diesem

Sinne unternommene, mit Umsicht und Saclikenntniss durchgefiihrte, vielseitige Untersucbung

eine,ç besondern Gegenstandes (Monographie), mag sie auf ein Gestein, eine Pflanze, ein Thier

oder auf bestimmte physikalische, biologische oder psychologische Verhâltnisse sich beziehen, wird

daher den wahren, fundamentalen Fortschritt zu fordern im Stande sein. Keine Wissenschaft,

kein einzelner Zweig derselben , kann sokher auf die speciellsten Eigenschaften und Beziehun-

gen der Kôrper gerichteten Forschungen enlbehren. Es gilt dies also auch von der geographi-

schen Verbreitung der organischen Kôrper, der in neuern Zeilen ein vielfaches, von den grôssten

Auctoritaten der Wissenschaft getheiltes und bethàtigtes Intresse zu Theil wurde. Keine Wissen-
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schaft beanspruchi al)er gerade oft nwhr detaillirte und gepriifte Angabeu, wenn sie ganz den

zu stellendeo Aiiforderungeii geniigeu soU. als die Zoologische Géographie. Wenn ich es daher

unternahni die zoologisch-geograpliische Monographie eines Thieres zuni Gegenslande specieller

Untersuchungen zu machen, so diïrften meine Bestrebungen nach Maassgabe der obigen An-

deiitungen keiner weitern Eniscliuldigung bedurfen. Die Verbreilungsgeschichte der Thiere

ûberhaupt, eben so wie die der einzehien zoologisch begrûndeten oder mit Hiilfe der Verbrei-

tung noch niiher feslzHslellendeii Arten, darf den obigen Grundsiitzen gemass nicht blos an

sich, gleichsam aïs zoologische Statislik, aufgefasst werden. Sie muss vielmehr aucb den Be-

ziehmigen der Thiere zur ganzen Aussenwelt Rechnung tragen. In letzterer Hinsicht werden

die tellurischen, physikalischen, klimatischen und biologischen Erscheinungen, namentlich

auch das Verhâltuiss der Thiere za einander und zur Menschheit die niithige Beriicksichligung

finden niiissen. Da aber die mannigfachen Verbâltnisse, welche die Existenz der Thierwelt be-

dingen, ini Laufe der Zeilen sich ànderii und niodifiziren , so niuss auch diesen Erscheinungen

die notliige Beacbtung geschenkt werden.

Als Grundiage fiir die ubrigen Untersuchungen wird mit der Statistik zu beginnen seiu,

so dass daraus die speciellen aniinalischen Existenzbedingungen abgeleitet werden, oder wenig-

stens damit im Zusammenhange erscheinen, worauf danu die Bemerkungen ûber die Begleiter

und die Erorterun» der Beziehuugen zur Menschheit zur Vervollstandigung des Gemaldes sich

anschliessen kônnen. Wurde die Art der Verbreitung eines Thieres schon friiher erôrtert, so

dass sie bereils ihre Geschichte besitzt, wie dies namentlich vom Tiger gilt, so muss naturlich

mit diesor begonnen werden.



Erster Abschnitt.

Blicke auf die alliiiâli§:e historisclie Entwickeluiig der Verbreittiiigfs-

geschiclite des Tigers.

Die Verbreitung des Tigers erweckte bereits ein mehrfaches Intéresse und wurde nicht

blos durcli manche speciellere Mittheiluugen nach und nach erweitert, sondern sogar in

eigenen, trefllichen Aufsiilzen erortert.

Buffon, den die Franzosen gern als Begriinder der Geographisclien Zoologie betrachten

môchten, bezeichnet ihn [Ilist. nat. IX. p. 129) als Bewohner der heissen Theile Indiens und

sagt nur er finde sich in Malabar, Siani und Beugaleu, gleicbzeitig mit deni Elephanten und

dem Nashorn. Seiue Mitlbeilungen iiber die damais bereits bekannten Fundorte des fraglichen

Raubtbieres sind daher hocbst unvollstandig. Er iibersah dabei nicht blos, dass bereits die

Alten den Aufenihalt desselben in Nordpersien (Hyrkanien), so wie in Arménien und Parthien

kannten, und dass Chardin {Voyage) ihn als Bewohner Imeretiens erwâhnt, sondern unterliess

es auch die reicbhaltigen Arbeiten Du Halde's, Marco Polos und Isbrand's iiber die mon-

golischen, mandschurischen, tibetischen und chinesischeu Tiger zu studireu. Eine Note des

Pater Gouie {Hist. d. l'Acad. d. se. ann. !699, p. 51) brachte ihn sogar auf den Gedauken,

dass die tatarisch-chinesischen Tiger wohl zu einer andern Art gehôrten. Es ist also kein Wun-

der, weun er ihn als tropisclies Thier ansieht und bei den Lesern seiner auziehenden Schriften

eine solche Ansieht Beifall fand; ja sogar lange das wahre Verhaltniss, selbst den Nalur-

forschern verhiillte.

Vollslandiger als der genanute, beriihmte, franzosische Naturforscher, skizzirte der eigent-

liche Begriinder der Zoologischen Géographie als besondern Wissenszweig, Zimmermaun

[Geograph. Gesch. Bd. II. S. 260) die Verbreitung des Tigers, indera er ihn im Siidwesten von

Zeilon, Coromaudel, Malabar uud Bengalen an bis Persien, siidôstlich aber von Pegu, Siam

und China bis in die Mongolei vorkommen lâsst; als nôrdliche Verbreilungsgrenze desselben

aber den 47^ N. B. annimmt. Dieselbe galt indessen damais nur fiir die Ost-, nicht aber fiir

die Westhàlfte des von ihm angegebenen Verbreitungsbezirkes. — Durch Giildensladt's Be-

merkung [Reisel. 400), die eine Angabe Chardin's bestiiligt, erfuhreu wir, dass der Tiger sich.
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in Mingrelien Cnde, und durch S. G. Gmelin (Reise III. 432 u. 485), dass er in Gilan und

Masenderau in Menge vorkomnie. Rytsclikow [Orenùnrg'sche Topngr. dentsch. Vebers. v.lAoddc

,

Riga 1 772. 8. I. S. 225) gab die ersle Nacliiicht iiber den Aufenllialt des Tigers in den Schilf-

ffcbùsclieu des Aralsees und des Syr-Darja. Duicb die lelzlgenannten Mittheiliingen wurde also,

als YervoUstandiguug der Angaben Zimniermann's, die Verbreitungsgrenze desselben eiues-

ibeils mehr nachVVesten, anderulheils niehr nach Osten geriickt.

Der lieffliche Bechstein (Pennant's Vebersichl der vierfiissiyen Tliiere, iibers. u. mit Zu-

sdizen versehen v. Becbslein, TVcimar 1799. 4. S. 289) fiigte den von Zinunermann nam-

haft "eniachlen Fundorlcn den Aiarat (wobl uacb Tournefort), den Aral (wohl nacb R) Iscb-

kow), ia sogar den Allai nach eiuer unbekauuteu Quelle (vielieicht nach einer brieflichen Mit-

iheilung von Georgi) hinzu.

Eine neue, besonders hinsicbllich der Grenzgebiete Russlands, intéressante VervoUstàndi-

guno^ erhielt die Verbreilung des Tigers durch die Angaben von Georgi in seiner von den

nieislen Naturforschern, selbst von Pallas, trolz ihrer vielen werlbvolien Angaben, vollig un-

beacbleten, allerdings nicht obne Krilik zu bcnutzenden Geographisch-Pliyfiikalisclien Ikscitreibung

des Rttssischen Reiclm, Th. III. Band VI. Konigsberg 1800. 8. S. 151S, ohne dass weder er

noch Pallas in ihren friihur erschieneuen Reisebeschreibungen des Tigers erwàhnten. Georgi

theilt namlich mit, dass derselbe vom Ararat bis nach Géorgien, ja selbst bis an den Dnestr*)

gehe, ebenso wie aus den Indischen Gebirgen bis zuni oberu Irlisch und Ischim sich verirre.

Bei llliger, in seiner fur jene Zeit ausgezeichneten Arbeil iiber die Verbreilung der

Sauiethiere [Abhandl. der Berl. Akad, a. d. Juliren 1804-1 1), erscheint der liger dessenunge-

acblel nur unler den siulasialischen, d. b. bis zum 40° vorkoninienden Siiugelhieren, ohne

weitere Bemerkungen, weil der genannte Nalurforscher den nôrdbchen Tiger (S. 98) als eigene

Art, unter dem Namen Felis virgaïa. anf'uhrl.

Noch ebe also die Pallas'sche Zoographie erschien (1810) besass nian daher bereits ein

niehrseiliges Material, sowohl fiir die noidweslliche, als aueh fiir die nordoslliche Begrenzung

des Verbreitungsgebieles des Tigers; ja nian kanule selbst sein zufalliges Erscheinen in Siid-

sibirieu am obern Irlisch und Iscbini. Wenn daher Pallas [Zuogr. I. p. 16) sagt: der Tiger

fiinde sich in dem ganzen zwischen Sibiricn, China und Indien gelegeneu Steppengebiet, so

wie aucb ini Aichl-Russischen Allai und am Aral, auch lasse er sich bisweilen am Dulai-Noor

und Argun sehen, so erscheinen nur die beidea eben genannteu Fundorte als neu; der zulelzt

genannte war sogar nur zum Theil unbekannt.

Das bereils durch Becbslein und Georgi bekannle, von Pallas iibersehene, Erscheinen

*) Das Vorkommen des Tigers am Dnestr hat keiii spiitcrpr Bcobachler hcsiatigt. Aiuh ncnnt Georgi keine

Quelle fiir dièse Angabe. Mtiglicherweise kaiin aber in jenen Zeilen als die Saigaheerden (die in Mitlelasien selbsl jctzt

eine der Hauptnabrungsquellen des Tigers ausmacben) noch in die damais unbebauten ciswolgaiscben Steppen, ja biszura

Dnepr zogen, auch ihr gescbworner Feind ibnen dabin gefolgl sein (siebe Aldrov. d. Qnadriip. bisulc. Heberst. Hep.

Moscov. Gesner, hist. Quadr. Coins, so wie Rzaczinski, Hist. nul. Polon. p. 223, Bonplan, Descr. de l'Ucruuie

p. S2 u. Kessler, Ecmecmsewu Hcmop. p. 88).
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des Tigers im Sûden Westsibiriens am Irlisch und Ischim, nebst seinem bis dahio unbeliaunteu

Vorkoramen am Ob wurde 1814 von G. Fischer [Zoognos. III. Mosc. 1814. p. 219) an-

gedeulet.

Sechs Jahre spater besprach Spaski im Sibirskii fVestnik 1820. S. 184 das Vorkommeii

am Ob und statlete iiber ein am Alei erlegtes Individuum nâhern Bericlu ab.

Dies war der wahre, bis jetzt nicht vollstaiidig aufgefasste, Slandpiinct der Kenntnisse

iiber das Vorkommen des Tigers in West- , Mittel- und Nordasien, so wie in deu Grenzgebieten

Sibiriens als Hr. v. Humboldt in Begleitung der Herren Ehrenberg und G. Rose den Boden

des letztgenannten ausgedehnten Landes betrat.

Herrn v. Humboldt, der von jeher, ausser so vielen andern Gegenstànden, auch der

Geographischen Vertheilung der Naturkôrper, als einer der interessanteslen tellurischen Er-

scheinungen, seine besondere Aufmersamkeit schenkte, musste, eben so wie dem trefl'lichen

Ehrenberg, die nâhere Ausmittelung des nordasiatischeu Vorkommens des Tigers, eines da-

mais auf Buffon's Auctoritât gewôhniich als Bewohner der Tropen geitenden Thieres, nament-

lich auch in Bezug auf Palaonlologie von hohem Interesse sein. Er suchte daher mit seinem

Begleiter Ehrenberg mit bestem Erfolge mehrfache, nahere Erkundigungen daruber einzuziehen.

Dieselben wurden nach seiner RiJckkehr von ihm seibst in der Ane centrale (I. p. 340 und 111.

p. 96 u. p. 100), so wie in den Fragmens de Géologie et de Climatologie Asiat. H. p. 388, von

Ehrenberg aber in einem besonderen Aufsatze [Annal, d. se. nat. T. XXI. (1830) p. 389 ff.)

verôffenllicht. Es ergab sich daraus einerseits die Idenlitat des sibirisch- mitlelasiatischen

Tigers mit dem Indischen, andererseits das constante Vorkommen desselben an den Siidabhân-

gen des Allai und den belrachtlichen sudlicheu Auslaufern dièses grossen Gebirgszuges, so

wie an einzelnen Puncten Mittelasiens (in Sussac und bei Choyar); wàhrend das vereinzelte

Erscheinen desselben im Suden, VVesten und Osten Sibiriens bestatigt und besonders auch in

palàontologischer Beziehung gebiihrend gewiirdigt wurde.

Wenige Jahre darauf (1836) widmele der treflliche Ritter in seiner grossen, classischea

Erdkunde (Asien IV. 2. Th. VI. 2. Ausg. S. 68811',) der Verbreitung des Tigers einen eben so

gediegenen, als umfassenden und geistvoUen Aufsatz.

Im Jahre 1839 veroffeutlichte Gebler [Bullet. scient, de l'Acad. de Sl.-Petersb. VI. p. 291)

in einer besondern Notiz seine Erfahrungen iiber das einzelne Erscheinen des Tigers in Siid-

sibirien.

Ritters Arbeit lieferte spiiler Andr. Wagner [Supplem. z. Schreb. Suugeth. Abth. II.

Raublhiere. S. 470 u. Abhandl. d. Mûnchn. Akad. Phys.-math. Cl. Bd.IV. Abth. 2. S. 97), eben-

so auch Schmarda [Gcogr. Vcrbr. d. Tliicre. II. p. 296-97), das Hauptuiaterial zu kleinern

ûbersichllichen Mittheilungeu iiber die Verbreitung des Tigers.

Berghaus hat [Physik. Atl. Bd. I. p. 151) die Verbreitung des Tigers nursehr kurz skiz-

zirt und auf der zur Abth. VI. geliorigen Charte n. 5 seinen Verbreitungsbezirk durch eine

uiehrfach gebogene, in sich seibst zuriickiaufende Curve begrenz.t.
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Sclilegel {Diergaarde en het Muséum te Amsterdam p. 90) und Giebel {Die Sdugethiere.

Leipz. 1855. 8. p. 867) lieferten fiir ihren Zweck geeignete Zusammenstellungen ûber das

Vorkominen desselben.

Im Laufe des verflosseuen Jahres publizirte, ein junger, talentvoUer, Russischer Nalur-

forscber, Hr. Sewerzow, in dem von der Moskauischen Naturforschenden Gcsellschaft in

Russischer Sprache herausgegebenen Naturwissensciiaftlichen Anzeiger [JVeslnik Eslestwenmch

Nauk. 1855. n. 15, 16, 17) eine beachtenswerlhe, fassliche, zoographiscbe Naturgeschichte des

Tigers mil mehreren von ihm selbst nach dem Leben gemacblen, sehr gelungenen Abbildun-

gen, wozu neun ausgezeichnele lebende Exemplare der zu Moskau gezeiglen Ménagerie eines

Hrn. Bernabo, die zur Zeit sich in St. Pelersburg befindet, die Veranlassung gaben. In der

fraolichen Arbeit verbreitet sich der Verfasser nicht blos nach Ritter iiber deu statislischen

Tbeil der Tigerverbreilung, sondern er scbenkt auch den damit im Zusammenhange stehenden

klimatisclien und biologischen Verhàltnisseii die gel)uhreude Riicksiclit, ja wirft zugleich lehr-

reiche Blicke auf die geographische Vcrl)ruilung der Katzen ùberhaupl.

Bei einer solchen Menge von trefflichen Vorarbeilen mochle es fast iiberQiissig erscheinen

die Verbreilungsgeschichte des Tigers von neuem vorzunehmen. Ich glauhe aber Entschul-

diffftnff zu finden, wenn ich einerseits hiermit einen, sclion vor einigen Jahren in einem an

mich gerichleten Schreiben des Hrn. v. Humboldt, ausgesprochenen Wunsch erfiille: «noch

weitere Bemerkungen iiber die Ileimath des Tigers im Russischen Asien und seinen Grenzge-

bieten niitzutheilen»; andererseits aber durch ziemlich umfasseude Studien und eine Fiiile

dadurch neu gewonnenen Materials im Stande sein dijrfte die bisherigen Kenntnisse und

Ansichten iiber die Verbreitung desselben vielfach zu Vervollslandigen und zu modiliziren.

Ritter's ausgezeichnete Arbeit wurde , wie natiirlich, gewissenhaft benutzt und lieferte,

namentlich in Bezug auf Indien, einen wesentlichen Theil des Materiales. Die auf Russland,

Nordpersien und Mittelasien beziiglichen Thatsachen wurden besonders durch die gutige Ver-

mittelung der hiesigen Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft erweitert. Dieselbe erhielt

luimlich in Folge von Rundschreiben, die sie an ihre versebiedenen im Innern des Reiches be-

fuidlichen Sektionen richtete, mehrere Zuschriflen, welche sie mir zur Benutzung zu iiber-

senden die Giite hatle, worin manche beachtenswerlhe Daten iiber das Vorkommen des Tigers

am Siidufer des Caspischeu Meeres, so wie in Mittelasien und Ostsibirien enthalten sind. Ich

fiihle mich daher auch verpflichlet der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft hiermit mei-

nen lebbaftesten Dank auszusprechen. — Dankbar muss ich auch ganz besonders der zahl-

reichen Miltheilungen, Winke und Rathschlàge erwahnen, die mir bei meiner Arbeit durch

mehrere befreundete Collegen, die Herren Akademiker Bohtlingk, Dorn, Koppen, Kunik,

Kupffer und Schiefuer, so wie durch Hrn. Dr. Chwolsohn zu Theil wurden.
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Zweiter Abschpitt.

Specielle /tngaben iiber die 'Verbreitung: des Tig^ers oder
geog^raphiselie Statistik desselbeii.

Wie der selbststandige Bearbeiler der Geschichte der Menschheit den Stoff fur seine

Unlersuchungen aus schriftlichen, monumentalen oder artistischen Quellen enllehut, so muss

auch ein Naturforscher, der die geographische Verbreitung einer Thierart in ihreni ganzen Zu-

sammenhange als einen Theil ihrer Geschichle schildern will, aicht blos die geographisch-natur-

wissenschaftlichen, sondern selbst die mogiicherweise damit im Zusamnienhange stehenden all-

gemein geschicbtlichen, linguistischen, ja selbst artistischen Daten berùcksichtigen, wenn er ein

môglichst umfassendes, von einheillichen Ideen getragenes Ganze herzustellen beabsichtigt. Die

Zusammenstellung der aus jenen Daten abgeleiteten Ergebnisse kann freilich zwar zunâchst nur

darauf gerichtet sein, eine môglichst genaue Scbilderung des constanten Vorkommens einzelner

Thierarten auf gewissen Puncten der Erdoberflâche, also gewissermaassen nur ihre Statistik, zu

liefern. Dieselbe muss aber nothwendig, wie schon oben bemerkt, die sichere Ableilung der

physikalischen und biologischen Bedingungen ermôglichen, imter denen die Thiere vorkommen.

Sie wird desshalb der Scbilderung derselben vorausgeben miissen. Wir begianen daher unsere

Unlersuchungen mit dem Nachweis der speciellen Fundorte des Tigers.

Als das nordwestlichste (wenigstens wohl fiir vergangene Zeiten giiltige) Wohngebiet des

Tigers lâsst sich auf Grundlage eines Reisenden Mingrelien ansehen. Bereits Chardin

[Voyage. Amsterd. 1735. 1. p. 59) versichert niimlich, dass Leoparden, Lowen(?) und Tiger

sich in den Wâldern Mingreliens fànden. Ebenso berichtet Giildenstâdt [Reise. I. S. 400)

sie kàraen im imeretischen District Radscha sparsam vor. Spatere Mittheilungen schweigen

ûber ein solches Vorkommen. Ein neuerer Reisender (Gamba) behauplet [Voy. d. l. Russie à

Paris. 1826, 8. Vol. I. p. 289, 290), dass zuweilen noch jetzt aus Persien verjagtef??) Tiger

ûber den Araxes selzen und sich in die georgischen und imeretischen Walder werfen. Damit

wûrde dann auch die Mittheilung v. Nordmann's [Voy. de Demidolf.,T. III. Faiineponl. p. 22),

man wolle Tiger am sûdlichen Abhange der Gebirge von Achalzik gesehen haben, ganz wohl

in Eiuklang zu bringen sein, wiewohl sie Mor. Wagner [Reise n. Colchis p. 313) bezweifelt.

In der vom georgischen Prinzen Wakhoucht in georgischer Sprache im Anfange des vorigen

Jahrhunderts verfassten, von Brosset unter dem Titel: Description géograph. de la Géorgie p. l.

Tsarévitch fVakhoucht, St. Pélersb. 1842. 4., mit franzosischer Uebersetzung herausgegebenea

Géographie Géorgiens wird p. 58 u. 59 unter den wilden Thieren auch der Tiger aufgefùhrt,

der also damais dort noch heimisch gewesen zu sein scheint, worauf auch die AngabenChardin's

und Gûldenstadts deuten.

Nach Chopin, der sich lange in Arménien aufliielt, und unter dem Titel « IlcmoptiHecKiu

naMHntHum cocmoHuia Ap.KRHCKou 06j,acmu. Cm. Ilemepô. 1852. 8.» eine Scbilderung dièses

Mém. se. nal. T. VIll. 20
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Landes entwarf, musse man annelmien, es habe fiiiher Tiger, ja selbst Lowen, im bewaldeten

Theile Arméniens gegeben, jetzt wisse man aber dort nichts mehr davon. Ausnahmsweise

selzlen indessen einzelue aus ïalysch ùber Karabagb komraende Tiger iiber don Araxes uud

erschienen auf armenischem Gebiet, so wie ara Kur. Von einem 1846 im karabagher Bezirk

erleglen Tiger bericbtet Sewerzow [fVeslnik 1855, p. 501). Das Vorkommen am Kur wird

in zwei von der Kaiserl. Geograpbiscben Gesellsebaft mir gewogenllicb mitgetheilten Berichten,

wovon'der eine einen Hrn. Kusmischew, der andere einen Hrn. Sokolow zum Verfasser

bat, ebenfalls bestiitigt. Lie von Tournefort [Relal d. Voy. II. p. 147) am Ararat gesehenen

Tiger môcbte aber Cbopin (a. a. 0.) fur Leoparden oder Panther erklaren, wovon es ebedem

dort sebr viele gab, wàbrend sicb jetzt die Einwohner des dortigen Vorkommens des Tigers

nicbt mebr erinnern. Dubois (bei Ritler, As. IV. 2.) und Ritter selbst (Th. X. 484), nebst

M. Wagner {Reise tiach Colchis p. 313) sprecben sich gleicbfalls gegen das jetztzeitige Vor-

kommen desselbeu am ôden Ararat aus. Der Letztere fiigt noch, im Widersprucb mit unsern

obigen Angaben binzu, die armeniscben Gebirge begrenzten seine Verbreitung. Dass iibrigens

friiber Arménien zu den Ileimatblandern des Tigers zu recbneu gewesen sei, geht aus raehrern

der unten angefiihrten Stellen der romiscben Classiker deutlich hervor. Da aber in Arménien

das Quellengcbiet des Euplirat und Tigris sich befindet, so kônnte er (oder konnte er wenig-

stens) noch weiler nacb Westen (bis Mesopotamien) streifen, wo ihn aber die frulie Cultur

verdràngte. Spricht doch sogar der alte Historiker Diodor (siehe unten) geradezu von baby-

lonischen Tigern.

Das eigentliche, uiizweifelbafte, noidwestlicbste, constante Heimatbgebiet des Tigers ist

aber uustreitig noch gegenwartig das gebirgige und waldreiche Gebiet Talysch, wo er nicbt

allein in ziemlicber Menge vorkommt, sondern sich auch fortpflanzt, indem er in jedem Jahre

2— 4 Junge wirft. Man stellt dort jàbrUch regehnàssige Jagden*) auf ihn an. Auch bringt

man wohl aus jener Gegend junge Tiger lebend oder todt nach Lenkoran. Namentlich erwàhnt

Sokolow [Bericht an die Kain. Geogr. GeseUsch.), dass ein dortiger Oflicier einen jungen, aus

Talysch stammenden Tiger besass. Das Vorkommen des Tigers im Talyscber Gebiet, wo man

ihn Schir nennt, erwàhnt auch Hobenacker {Bull. d. nal. d. Moscou, 1837, n. VI. p. 136),

von dem das Muséum der Akademie zu St. Petersburg ein stattliches Exemplar erhielt. Die

der hiesigen Kaiserlichen Geograpbiscben Gesellsebaft abgeslatteten Berichte des Hrn. Oberst

Blaremberg, nebst denen der Herren Teschelow, Sokolow und Kusmischew, so wie

Umanz im Kawkas 1846, n. 13, bestiitigen nicht nur das Vorkommen des Tigers im Taiy-

scher Kreise, sondern liefern auch nàhere Détails iiber seine Lebensweise u. s. w. V^on diesem

Heimatbgebiet aus, streifen einzelne Individuen nach Westen, z. B. sogar bis in die Gegend

von Tiflis. So wurde nach Gamba [Voy. a. a. 0.) ein Tiger im Jahre 1820 dreissig Werst

von Tiflis und ein anderer nach v. Nordmann (a. a. 0.) 1835 ebenfalls bei Tiflis erlegt.

*) Die Tigerjagden in den dortigen Gegenden werden inebrfach erwàhnt; eine nahere Beschreibung, einer 1849

angestellten, liefert der CôopuuK, rojein. KaeKa3t, 7, p. 163-169.
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Angaben, die M. Wagner a. a. 0., ich weiss nicht aus welchen Grunden, in Zweifel zieht.

Nôrdlich von Talysch dringt der Tiger nicht selten in das Lenkoransche Gebiet und besucht

das Schemachinski'sche Vorgebirge (Umanz im Kaickas 1846, n. 13), so wie die Ufer-

gegenden des Meerbuseus Kisil-Agatsch (Kusiuischew a. a. 0.). Kusniischew berichtet

auch, dass er selbst bei Baku vorkomme. Eversmann {Bericht an die Kais. Geogr. Geselhch.)

erwàhnt, dass er nach Aussagen von Persern, die er befragte, sogar bei Derbent (doch wohl

nur einzeln und sehr selten) sich zeige. Das von Ménétriés [Catal. rais. p. 20) zuerst nacb-

gewiesene Vorkomuien bei Lenkoran (wofur sich auch die Herreu Obrist Blaremberg, So-

kolow und Kusmischew in ihren an die Kais. Geogr. Gesellschaft gerichteten Berichten

bestatigend aussprechen) wurde durch ein von ihm mitgebrachtes , von inir selbst untersuchtes

Fell eines Tigers belegt, den man 15 Werst von der Stadt geschossen halte. Nach Teschelew

(Bericht a. a. 0.) werden im Lenkoraner Kreise wâhrend des Herbstes und Winters, da dann

die Tiger ihre Schlupfwinkel (die Bergschluchten und dichten W aider des benachbarten Talysch)

verlassen und ein besseres Fell bieten, alljâhrlich gegen 10— 20 Individuel! gelodtet. Bei

Lenkoran selbst soll man nach Ménétriés (a. a. 0.) jahrlich wenigstens einen erlegen.

Die Talyscher Tiger finden sich einzeln, paarweis, oderWeibchen mit ihren Jungen. Alte

Tiger, die sogar ihre Mitbriider meiden, sind am gefàhrlichsten, besonders wenn sie vom Hunger

geplagt werden. Bleibt den Tigern die Wahl zwischen Menschen und Thieren, so sollen sie die

letztern wiihlen, ausser wenn man sie reizt, sie angreift oder auf sie schiesst oder auch, wenn

sie sehr hungrig sind. Wehe dem Jiiger, der dem von ihm gereizten Tiger nicht sogleich eine

todtliche Verletzung beibringt oder sich auf einen nahen, hôheren Baum fliichten kann, da

selbst niedrige Baume ihm keinen Schutz gewjihren und man Beispiele kennt, dass Tiger den

auf niedrigere Baume geflùchteteu Jàgern die Beine zerfleischten. Auf den Treibjagden soll

iibrigens der Tiger vorziiglich auf die Jâger, nicht aber auf die Treiber losgehen. Umanz

fiihrt Beispiele an, wo Tiger einzelne Menschen nicht angriffen, oder dieselben, selbst wenn

sie bereits auf sie gesprungen waren, wieder losliessen. Sewerzow erziihlt [JFesUiiky. 1855

p. 465) mehrere lehrreiche Anekdoten iiber das Zusammentreffen von Menschen und Tigern

la Talvsch. Die gewôhnliche Nahrung der Tiger bilden die in Persien zahlreichen Rehe

[Cervus capreolus), die Edelhirsche [Cervus Elaphus), die Antilopen [Antilope siibyuttnrosa) und

die wilden Schweine [Sus Scrofa), nebst den dortigen Hausthieren. Nicht selten fallen ihm

aber auch Menschen zum Opfer. Die wilden Schweine briugen dort zuweilen den Tigern, wie

dies auch in Indien geschieht, geftihrliche oder wohl gar todtliche Wunden bei, so dass nicht

selten auch der Angreifer seinen Tod flndet, Hausthiere fàllt der caucasische Tiger mit Erfolg

und Gewandtheit au. Mit Leichtigkeit und grosser Schnelligkeit schleppt er Pferde und Horn-

vieh, sogar dreijàhrige BiilTel, selbst iiber Anhohen, so wie durch Schluchten und Gebûsche

in seine Schlupfwinkel, wo man als Spuren seiner Schlachtopfer zahlreiche Knochenreste findet.

Von den Hausthieren leislen ihm indessen die BiilTel, besonders wenn mehrere beisammen sind,

oft erfolgreichen Widerstand (vergl. Umanz und Sewerzow a. a. 0.). Tiger von solchen

Eigenschaften durften aher wohl sicher nicht als verkûmmerte Reste zu betrachten sein (siehe



156 (12) J. F. BraNDT. Zoologie

Ritter As. Bd. IV. 2. Th. VI. 2. S. 689). Dass der Tiger ôstlich von Talysch, in den Wàl-

dern Gilans, in Gesellschaft von Edelhirschen, Rehen, wilden Ziegen, Schaafen und Schweinen

hanse, wissen wir schon durch S. G. Gmelin [Retse. Th. III. 432). Neuerdings besliitigte

seine dorlige Heimalh der Obrisl Blaremberg in einem Berichle an die hiesige Kais. Geogra-

phische Gesellschaft.

In dem Gilan benachbarten waldigen Mazanderan ist der Tiger (Paleng) nach S. G.

Gmelin [Reise. Th. III. 485) ziemlich geniein und wirft dort iin Fruhling.3— 4 Junge, soll

aber (wohl nicht immer) kleiner als der Bengalische sein (nicht iiber 7 Fuss) und sich nicht

zahmen lassen. Noch weiter nôrdlich, am Golf von Balkan, also an der Sûdhiilfte des Ostufers

des Caspischen Meeres, auf der Insel Tschalàgan (auch wohl Nachtenoi oder Tscheleken ge-

nannt) soll der Tiger mit Rehen, wilden Schweinen und Katzen vorkommen (S. G. Gmelin

ebd. IV. 63). Hr. v. Humboldt [Asie cenlr. III. p. 101) spricht daher wohl auf dièse Aucto-

rilâten sich slùtzend von Tigern, die sich fortpflanzen , im alten Hyrkanien zwischen dem Golf

von Balkan und Mazanderan. Eversmann berichtet der hiesigen Kais. Geograph. Gesellschaft,

dass der Tiger ein beslàndiger Bewohner des siidlichen und siidwestlichen Ufers des Caspischen

Meeres, namenllich Mazanderans, sei, von woher das Kasansche Muséum ein Exemplar er-

halten habe. Auch finden wir bei Eichwald {Faun. Casp. tab. 1.) die Abbildung eines Tiger-

fotus aus Hyrkanien. In den Nouv. Annal, d. Voy. 1852. Févr. Mars. p. 233 werden ausser

Leoparden, Unzen, Lucbsen, Hirscheu, wilden Schweinen und Schakalen, auch Tiger als Be-

wohner der Umgegend von Astrabat bezeichnet.

Wie weit der Tiger siidlich und etwas westlicher von Talysch vorkommt, dariiber ist mir

wenig bekannt. Chardin {Voy. III. 37) bemerkt, dass Lôwen, Tiger und Leoparden in Per-

sien seltener seien, weil es dort im Verlialtniss wenig Wàlder giibe, es fanden sich aber nicht

nur in Ilyrcanien, sondern auch in Kurdestan Lowen, Biiren und Tiger. Dass die Kurden

d'm Tiger als palengh bezeichuen, also ihn kennen, erfahren wir durch Pott {Zeitschr.
f.

d. K.

d. Morgenl. Bd. IV. p. 23)*). Auch theill mir mein Collège Dorn mit, der Tiger werde in den

persischen Schriften sehr haufig erwahnt und sei, wie ihn ein sehr gebildeter Perser ver-

sicherte, in ganz Persien ein allgemein bekanntes Thier. — Die gilanischen Tiger kônnten

durch die Thuler des Kizil-Ozan moglicherweise mit den kurdischen zusammenhangen. — Da

nach den Versicherungen des Hrn. v. Iwanowski, der liingere Zeit Consul in Rescht war,

Chorassan, das an das ligerreiche Mazanderan grenzt, ausser vielen oden, auch viele von der

Natur begiinsligte, von zahlreichen Antilopen u. s. w. bewohnte Landstriche besitzt, was noch

mehr von Herat gilt, welches sich dem von Tigern heimgesuchten Afghanistan (s. unten) an-

schliesst, so iàsst sich auch der Tiger in Chorassan und Herat mit ziemlicher Sicherheit, wenn

auch nicht eben in grosser Menge, vermuthen"). Man darf daher wohl nicht im AUgemeinen

*) Westlich Tom Wan-See stammeade, gefangene Kurden, die Hr. Lerch bcfragte, kannten indcssen weder den

Tiger, noch seinen Namen palengh.

") Wenn daher der ausgezeichnete Ritter {4s. IV. 2. Th. VI. 2. S. 689) die Tiger Mazanderans, auf Gmelin und

miindlicbe Angaben Dubois's gestiitzt, «als verkiimraerte isolirte, Gruppen und gesonderte Vorposten, die sich von ihrer

zusaminenbàngenden Verbreilungssphàre ganzlich abgelost baben», betrachtel, so mdchte ich ihm hierin nicht bei-
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sagen (s. Ritter. As. IV. 2. Th. VI. 2. S. 690) der Tiger kônne in dem zwîschen Mazanderan

und deru Indus gelegenen, trockenen, waldloseu, nackten Plateaulande Irans und Afghanistans

nicht als einheimisch genannt werden.

Ob der Tiger am Caspiscben Meere weiter nôrdlich als am Biisen von Balkan vorkomme,

und ob er ôstlicber landeinwiirts bis zum Aral, wenn aucb nur einz'ln, gefunden werde, liisst

sich bis jetzt, aus Mangel an Beobachtungen, nicht angeben. Eversmann, der griindllche

Kenner der westlichen Kirgisensteppe, schweigt daruber. Eichwald bemerkt beilâuGg [Faun,

Casp. p. 33) der Tiger fânde sich (wohl einzeln?) auf dem Ustjurt (vermuthlich aber in der

Aralnâhe), was nicht unwahrscheinlich ware. Er wiirde dort mit Felis jubata und servalina

zusammentreffen.

Als nordwestlichsten, bis jetzt nachweisbaren Aufenthalt des Tigers kann man, laut einer

Miltheilung des Obersten Gens an Hrn. v. Humboldt bei Ehrenberg (^Annal. d. se. nat. T.

XXI. p. 389), das (vermuthlich in der Aralniihe befindliche) Gebiet der kleinen Kirgisenhorde

anseben. Dass der Tiger in den, auf 10— 50 Werst sich ausdehnenden, mit Rohrgebiischen

[Anmdo phragmites) besetzten Ufergegenden, oder den ihnen benachbarten, dicht mit Saxaul

[Anabasis Ammodendron) bewachsenen Umgebungen des Aral, so wie des in ihn sich ergiessen-

den Syr Darja angetroffen werde, bat meines Wissens zuerst Rytschkow in seiner Orenburg-

schen Topographie (iibers. v. Rodde. Riga 1772, 2 Bde. 8. Bd. I. S. 225) ausgesprochen. Das

von ihm unter dem Nanien Babr (was der Uebersetzer fâlscblich durch den Namen Panther

wiedergiebt) als Bewohner der genannten Gegenden bezeichnete Thier ist namlich offenbar der

Tiger, da der Verfasser vom gestreiften Fell desselben spricht und vom dortigen Vorkommen

einer andern gestreiften oder gefleckten Kalze nichts verlautet ist. Nach Rytschkow bat

Bechstein (Pennant's Vebersicht der vierfùssigen Tliiere ûbers. u. mil Anmerk. versehen. Weimar

1799. 4. S. 299) auf das Vorkommen des Tigers am Aral hingewiesen, ebenso spâter Pallas

{Zoogr. I. p. 16). Eversmann, Meyendorff und Lebmann bezeichneten noch spâter in

ibren Reisebeschreibungen die Fliisse Amu-Kuwan, Djan- und Syr-Darja als Wohnplàtze des

Tigers (s. Eversmann, Reise n. Buchara S. 46, Meyendorff, Voij. à Bokhara p. 59 u. 368,

A. Lebmann, Reise in v. Baers u. v. Helmersen's Beitr. Bd. XVII. Zool. Anhg. v. Brandt,

S. 300). Nach den neuern Mittheilungen Eversmann's, die in seiner Naturgeschichte des

Orenburger Bezirkes [EcmecmeeHHan Mcmopin OpenôijpicKmo Kpan. KaaaH. 1 850. 8. CTp. 6) und

und in einem spâteren Bericbte an die hiesige Kais. Geogr. Gesellschaft niedergelegt sind , ist

der Tiger in den am Aral, ebenso wie am Kuwan und Syr-Darja beCndlichen Schilfgebiischen,

die ihm zum Lager fiir sich und seine Jungen dienen, und worin er sich eigene Gange fur

seine Streifzuge macht, wesshalb die Kirgisen ihn Dshel-bars nennen, eben keine Seltenheit;

stimmen. Gegen die Annahme der Verkùmmerung spricbt die Hàufigkeil und ihr so reges Treiben in Talysch; gegen

ihre Isolirung die Angaben Chardin's, Dorn's und Iwanowski's. Da aber das Vorkommen des Tigers Tom Vorhan-

densein einer grossern Menge von Schiachtopfern und den nothigen Verstecken (Gebiischen, Schluchten), um sie zu

besehleichen, abhangt, in den verschiedenen Tbeilen Asiens aber die pflanzenreicben Gegenden mit Wiisten bauGg ab-

wechseln, so war olfenbar das Vorkommen des Tigers, genau genommen, von Natur ganz offenbar stets ein mehr oder

weniger insularisches.
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ja er ûndet sich sogar im Bette des versiegten Jan-Darja (Meyend. a. a. 0. S. 59), namentlich

wohl an mil Schilf bewachsenen, vermulhlich im Friihjahr mit Schneewasser sich fûlleiiden

Stellen. Er nahrt sich in der erwàhnten Gegend von Antilopen [Antilope Satga), Dgiggetai's

[Equus hemionus), wilden Schaafen {Ovis Arkal Brdl.), wilden Schweinen und den Heerden

der Kirgisen. Die vornehmen Kirgisen stellen in Gesellschaft von 30— 40 Personen Jagden

auf ihn an und hehalten meist seine Pelle als Trophiien, wesshalb auch deren nur wenige,

hochstens jiihrlich 1 — 10 Sliick, nach Orenhurg gebracht werden, die alsq bei weitem keinen

Maasslab fur die Iliiuligkeit des Tigers in den Kirgisensteppen abgeben konnen. Dass der

Tiger am Syr-Darja in Scbilfgebiischen nicht selten sei, dort seine Jungen gross ziehe und so-

gar ûberwintere, weil man seine Fâhrten im Schnee fande, ersehe ich aus einem an die hiesige

Kais. Geographische Gesellschaft geschickten Berichte des ausgczeichneten russischen Schrift-

stellers Dr. Dabi. Niischel [Bcmerk. in v. Baer's u. llelmersens Beilr. s. Kenntn. d. Iluss,

Reichs. Bd. XVflI. p. Kiô) crzahlt uns, dass 1847 die Tiger in den grossen , mehrere Werste

breiten, mit hohem Schilf bewachsenen, in der Aralnahe, namentlich bei der Landzunge

Baihm, belindlichen Niederungen der Ufer dièses Plusses in grosser Zabi vorlianden waren.

Wie haufig er nocli spïiter am Syr-Darja sich fand, geht aus einer Mittheilung der Nordischen

Biene von 1855, n. 91 (Cwecpuan nne^a. 1855. n. 91, crp. 467) hervor. Wir erfahren nâm-

lich aus dieser Quelle, dass ein einziger, in einer dorligen Peslung lebender Kosak auf eigene

Hand nicht weniger als acht Tiger in seiuen ilienslfreien Stundeu erlegt habe. KiJrzIich wurde

iibrigens, wie niir llr. Sewerzow miindlich mitlheilte, ein Major im Ufer-Schilfe des ge-

nannten Plusses von Tigern gefressen.

Vora Amu-Darja zieht sich der Tiger wohl in siidlicher Richtung nach Bucliara, als desseu

Bewohner ihn Burnes [Trav. t. Bncli.U. u. Ueben. U. 81.) bezeichnet'), wàhrend schon Pallas

[Reise. I. 232) der von dort nach Orenburg zum Vcrkauf gebracliten Tigerfelle crwiihnt. Von

Buchara aus dehnt er wohl seine Wohnsilze siidlich auf das Quellengebiet des Amu-Darja (Oxus)

im heutigeu Balkh, und noch weiter auf die nicht allzuhohen Bergriicken, namentlich die Liicken

des Hindukusch, ja selbst wohl auf das Quellengebiet des Indus aus, um sich seinen im Pen-

tschab und Afghanistan hausenden Artverwandten (siehe unlen) wenigstens zu nabern, ver-

mulhlich abcr geradczu mcbr oder weniger anzuschliessen.

Am sûdosllichen Veilaufe des Syr-Darja bat man ihn bei Olrar gesehen (Hitler, Asien.

•) Nach Humes sollen die Tiger des bucbarischen Oxusthales klein sein, was vielleicht aber nur von den zufallig

ihm zu Gesiclil gekonimeiien Individucn oder Fellen gill; es konnte dahcr dort, wie an vielen andcrn Orlen, auch grosse

geben, wiewohl letzlero, wegen der hàufigen Nachslellungen, scllener sein mbgen, so dass der Reisende davon uicbts

erfuhr. — Wenn nun abcr auch die glaubwtirdigen, oben angedeuteten Milthcilungen von Pallas, besonders aber die

von Burnes, das Vorkoninien des Tigers am Oxusgebiet ausser Zweifel selzen mocbten, so durfle man doch nicht mit

dem IreUlichen Rilter {Asien. IV. 2. S. 703) aus den vor mehreren Jahrbunderten von Samarkand nach China zum
Geschenk gesthicktcn Loweii, so wie dem Lowen, welchcn Alexander der Grosse, nach Curtius VIII, 2., in einem

Thiergarlen (:) bei Bazaira (Bykund?) erlegte, folgern kôuncn, dass in fernen Zciten auch in der Bucharci Lowen hei-

misch waren. SowobI die von dort in spàlern Zeiten nach China gcsandlen, als auch der von Alexander dort erlegte

(in den erwahnleu Thiergarlen vermulhlich verpflanzle) konulen aus sudlicbcrn Gegenden (Nord -Indien oder Persien)

dahin gebracht worden sein. (Siehe unten.j
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IV. 2. S. 690). Er fehlt auch wohl in Taschkent und Chokand keineswegs, wiewohl aus

diesen weniger bekannten Gegenden uoch die nâhern Belege mangeln. Weiter ôstlich unter

45°N.Br. findet er sich, einer Hru. v. Ilumboldt vom Obersten Gens gemachten Mittheilung

zu Folge, am N. 0. Abhange des Karatau, zwischen ilim und dem Tscbui , in dem als tiger-

reicb beruhnUen Sussac (Ehrenberg, Ann. d. se. nal, XXI (1830) p. 389). — In den Schilf-

niederungen des Tscbui leinte ihn Alex. Scbrenk kennen (Leop. Schrenk, die Luchsarten d.

Nord. Dorpat 1849. 8. p. 60). Man darf ibn also wobl auch am nahen See Issikul erwailen.

Weiter nach Oslen erscbeint er in Miltelasien siidlicb vom Gebirge Tscbian-Schan oder

Muztagh, im Siiden der durcb eineu Vulkan merkwiirdigen Stadt Kutsche, etwa unter 42°

N. B. und 101°Lânge, in dem sogenannten bohen Turkestan (der kleinen Bucbarei), nm Tarim-

fluss, naraentlich in den Schilfsiimpfen bei der Stadt Cbayar (41° N. Br., 81^ L. v. Paris oder

83° 20 0. L. V. Gr,) in der Parallèle von Constantinopel und Nordspanien (v. Humboldt,

Fragm. de Géol. et clim. Asial. II. p. 394 u. Asie centr. III. p. 101). Aus diesen glaubwurdigen

Angaben môcbte man wohl mit ziemlicber Sicberheit folgern kônne:i, dass die vermeintlicben

Lowen, welcbe die Berichterstatter ûber die Gesandiscbaft Schah Rokhs vom Jabre 1420 (s.

Rilter, Asien. I. S. 224 u. IV. 2, 704) auf dem Wege nach Kataja, iistlicb von Ata-Sufi und

Kabul auf dem Hocblande Turkestans, in der grossen VViiste, die sie am Lopsee (worin sich

bekanutlich der Tarim ergiesst) durcbzogen, nehst wilden Ochsen erwàhnen, offenbar Tiger

waren. Nôrdlich vom Tcbian-Schan bat man den Tiger als sessbaften Bewohner ebenfalls

bâufig angetrofTen. Die Umgebungen des Balcbascb, namentlicb der Semirezker Bezirk, nebst

(ien Gegenden jenseits desselben, am Plusse Lepsa sind reich an Tigern. Aus dem Semirezker

Bezirk (also unter der Breite von Wien, ftliinchen, Strasburg und Paris) stammte das Tigerfell,

welches Hr. v. Humboldt dem Berliner Muséum schenkte (Ehrenberg, Ann. d. se. nal. XXI.

p. 391). Aus demselben Gebiete bekam man das, obgleicb angeblicb im October erbeutete,

dennoch aber, sonderbar genug, ziemlicb kurzbaarige, und noch dazu ziemlich stark rolh-

braune (also in der Farbung kaum von denen der bengaliscben Tiger abweichende), Herrn

Stuckenberg, dem Sohne , gebôrige Tigerfell, welches ich durcb die Giite meines CoUegen

Koppen zur Ausicht erhielt. Wlangali, der 1851 die ôstiicben Kirgisensteppen bereiste,

spricht von Tigern in den Robrgebuschen der den Ajagus'scben Bezirk des Semipalatinsker

Gebietes (das Kirgiseuland) durcbstrômenden Lepsa (siehe s. Reise in v. Baer's u. Helmersen's

Beilr. Bd. XX.). Alex. Scbrenk bemerkte in den namlicben Steppen am Plusse Tentek bei

den Bergen Tekely, in der Nàbe des Alatau, Thierfàbrten, welcbe die Kirgisen fur die eines

Tigers erkannten. Ebenso bewohnt nach ibm der Tiger die Schilfniederungen des in den

Balcbasch sich ergiessenden Plusses Ili (Leop. Schrenk, die Luehsarlen d. Nordens, p. 60).

Karelin [Jubilaeum semisaec. Doct. Gotth. Fischer. Mosquae 1842. fol. p. 10) erziihlt uns,

dass in den Robrgebuschen und den Wiildern der L'fer des Balcbascb (vgl. hieriiber auch

Stuckenberg. Hydrograph d. Russ. Reiches. VI. S. 91) und seiner ZuQusse, so wie am ôstlich

davon liegenden Alatau der Tiger bestândig sich aufhalte und auch niste, und dass, jedoch

nicht ohne grosse, durcb ein Beispiel belegte, Lebensgefahr die Kirgisen ihm zuweilen seine
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Jungen rauben*). Im Alatau soUen sich die Tiger, die hier mit Felù Lynx, Manul und Irbis

zusammentreffen, nach Sewerzow [PFeshiik 1855, p. 461) nur in einer Hiihe von 2— 3000{?)

Fuss finden. — Da nach Georgi [Geogr.-physikal. Beschr. d. Russ. Reiches. III, Bd. VI. S. 518)

einzelne Tiger sogar bis zum Ischim streifen, so darf man vermuthen, dass solche Individuen

aus dein Siiden voiu Tschui, vom Sarissu oder aus den Balchasch-Gegenden nach dem Nor-

den vordrangen. — Oesllich vom Balchasch, am Tarbagatai, siidôsllich vom Saisan-See,

iindet sich nach einer' vom Obersten Gens an Hrn. von Humboldt gemachten Mittheilung

ebenfalls der Tiger (Ehrenberg, Annal, d. se. nat. XXI. p. 389). Mit hôchster Wahrschein-

iichkeit darf man also behaupten, dass er ostlich und zugleich siidlich vom Saisan-See in der

ganzen Soongarei an geeigneten Stellen vorkommen musse, weil er einzeln nicht selten im

Norden des Allai in Gegenden (Barnaul am Obi, unter 53° N. B., und Kolywan) auftrat und

wohl noch jetzt erscheint, die nôrdlicher als Paris und Berlin liegen, und eine Winterkàlle be-

sitzen, welclie die von Petersburg und Stockholm iiberbietet, da er ferner, wie uns Ehren-

berg (a. a. 0. p. 389) aus eingezogenen Erkundigungen mittheilt, von den am Irtysch woh-

nenden Kosaken in den nahen Steppen erlegt wird. Sein Erscheinen an den genannten Orten

setzt voraus, dass er in dem Quellengebiet des Irtysch und Ob, den sûdlichern Auslaufern des

sogenannten Kleinen Altai, ebenso wie wohl noch siidlicher seine eigentliche Heimath besilze

und liber den Kartschum und Narym (Humboldt, As. centr. 1. p. 340), vermuthlich aber

auch durch die Flussthaler des Irtysch und Obi, nach Norden gelange. Dass der Tiger am

obern Irtysch sich sehen lasse, erfuhr man bereits durch Georgi (a. a. 0.) im Jahre 1800,

wie schon oben erwâhnt wurde. Pallas (^Zoogr. I. p. 16) iibersah dièse intéressante Angabe,

so wie Georgi's Werk ûberhaupt, denn er deutet nur in wenigen Worten auf Tiger hin, die

ausserhalb des russischen Gebietes, im Altai wohnen, Erst Fischer (Zoogn. lU. Mosqnae 1814,

p. 219) berichtete nach einer Mittheilung von Spaski, dass die Tiger nicht blos zum Irtysch

und Ischim (was man bereits durch Georgi wusste), sondern auch bis zum Obi (Barnaul) vor-

dringen. Sechs Jahre spaler machte Spaski (der nicht mit dem friiheren Professor an der

hiesigen Medizinischen Akademie zu verwechseln ist) in seinem Sibirskii fVestnik [Cuâtipcmu

BrbcmmtKT, 1820. HacT 9. cTp. 183) ausfûhrlichere Mittheilungen iiber einen 1813 am Alei er-

legten Tiger, mit der Bemerkung, derselbe besuche nicht eben selten das siidliche Sibirien.

Als Hr. V. Humboldt und Ehrenberg (1829) Sibirien bereisten, erfuhren sie von mehrern

Personen, dass man aile zwei bis drei Jahre zwischen Schlangenberg und dem Koliwan'schen

See, so wie zwischen Buchtarminsk und dem Saisan-See Tiger erlege, wâhrend ihnen

Gebler mittheilte, es seien ihm wâhrend seines zwanzigjàhrigen Aufentbaltes in Barnaul vier

Beispiele von, in seiner Nâhe, theils durch Bauern, theils durch Kosaken erlegten Tigern be-

') Zwci Tage nach seiner Ânkunft am Sarkban, im Alatau, zeigten ihm namiich die Kirgisen eine Tigerpforte

(d. h. einen vom Tiger im Schilf gebahnten Weg. auf welchem er aus seinem Lagcr auf Raub auszieht). Sie halten dort

sich der Jungen bemaehtigt, waren aber dafiir grausani bcstrafl worden. Mittcn am Tage (sonst erscheinen die Tiger

gewbhnlich nicht bei Tage) brach nàmHch die Tigerin aus ihrem Versteck wiithcnd hervor, machte einen Einfall in die

Sadyr-Motai genannte Tribus der Kirgisen und verwundcte, ehe man sie tddlen konnte, eine Menge Personen, Tier da-

Ton tbdlHch. Das Fell dersclben wurde von Karelin an die Naturf. Gesellschaft in IVIoskau gesandt.
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kannt geworden (v. Humboldt, As. cenlr. III. p. 96, Ehrenb. Ann. d. se. nat. XXI. p. 389).

—

Spâter berichtete Gebler in einem kleinen Aiifsalze ûber das Erscheinen des Tigers im Allai

{Bull, scient, de l'Ac. de se. de St.-Pet. I. sér. VI. p. 292), dass er im Verlaufe von 30 Jahren

fiinf Falle vom Vorkommen desselben als Gasl der Kolywanowoskressenskischen Hiitlenwerke

in Erfahrung gebracht habe; womit er natùrlich uicbt ablaugnen will, inan babe ibn aucb

noch in anderu, ausserbalb des Bereicbes seiner Forschungen gelegenen Distrikten West-

sibiriens wabrgenomnien. Ein Exemplar, der im Norden des Allai (im Kolywaner Bezirk) nacb

Gebler (a. a. 0.) vorgekonimenen ïiger wurde in der Nâbe von Bucblarminsk von einem Ko-

saken erlegt. Ein zweites fiel in der Niibe der Lecbtew'schen Falirik (1814) auf einem Treib-

jagen. Ein drilles, dessen Fell das Dorpater Muséum erbieit, fand um diesclhe Zeil in der

Steppe zwiseben Obi und Irlyscb, im Bezirke des kasmalinskiscben Dorfgericbles, seinen Tod.

Ein vierles erlegte man etwa 1824 bei Bucblarminsk. Ein fiinftes endlicb uberwalti^le man

am 26. October 1839 mil grosser Miibe, nacbdem es einen Scbiitzen vetwundel und einige

Hunde zerrissen balte, 60 Wersl siidlich von der Kreissladl Bijsk im Tomsker Gouvernement,

etwa unter 52y„^N.Br. Das ietztgenannte Exemplar, dessen Jagd die Nordische liiene [CneepH.

Iheda 1839, n. 288, CTp, 1376) ausfiibrlich scbilderl, wurde ebenfalls vom Hrn. v. Hum-
boldt [Asie cenlr. III. p. 96) erwiibnl. Sein nocb osllicberes, wenn aucb vielleicbl nocb mebr

vereinzelles Erscbeinen in den Baikalgegenden, so wie an der oberu, nordlicben Angara und

Lena, das durch ein 1828 bei Balagansk (unter 52'/^° N. Br.) erlegles, im Muséum der Mos-

kauer Universitât befindlicbes Exemplar nacbgewiesen ist (v. Humboldt, Asie cenlr. III. p. 97,

Ebrenberg, Ann. d. se. nat. XXI. p. 390, Sewerzow, fFestnik 1855, p. 461), ebenso wie

ein im neu angelegten Muséum zu Irkulzk befindlicbes Tigerfell, welches, wie mir ein von

dort kfirzlicb zuriickgekebrler Flottenarzt (Dr. Weyricb) erzâhlte, einem in den Baikalgegen-

den erlegten Tiger angebôrte, deuten auf diesen Gegenden nicbt gar ferne, siidlicbere Wobn-

sitze desselben. Ebrenberg (a. a. 0. 389) spricht obne nâhere Angaben von Tigern in den

Dauriscben Gebirgen. Pallas [Zoogr. I. p. 16) bericblet von ibrem, jedoeb viel ôsllicherem

Erscbeinen am Dalai-Noor und Argun und dem Vorkommen derselbeu in der ganzeu Wiiste

zwiseben Sibirien und Indien. Da der Tiger in der Soongarei nacbgewiesen isl, und in der

Mandscburei (s. unlen) in grosser Menge auftrill, da er ferner einzeln im Irkutzker Gouverne-

ment erscbeint und am Dalai-Noor angetrolTen wurde, so diirfen wir wohl annebmen, dass er

wenigstens siellenweis die ganze Chalcbas-Mongolei bis zur Mandscburei, osllicb vom grossen

Allai und nordlicb von den Sùdabbângen der Sajaniscben Gebirgsketle an, wirklicb bewobne,

im âusserslen Osten dièses grossen Landergebietes aber sicb den mandscburiscben Artgenossen

anscbliesse. Dass die Mandscburei zu den wirklicben Heimathlândern des Tigers gebôre,

wissen wir bereits durcb du Halde's Millbeilungen {Descr. d. h Chine. T. IV.)*). Es wird

nâmlich dort (p. 20) bericblet, die im Gouvernement Tçitsikar, namentlich in der Gegend von

') Ans den vor- und nachstelienden Angaben, so wie ans dem Urostande, dass der Tiger bereits im zwblfjàhrigen

Cyclus der Ostkirgisen (Haka's), der urspriinglicb vielleicht den Cbinesen angehdrte (Hitler, Js. IV. 2. Th. V. 2, 707 u.

692, so wie Th. I. S. 1129 u. 429) eine SteUe einnahm (das Tigerjahr war das dritte dièses Cyclus), wird ebenfaUs auf

Mém. se. nal. T. VIU. 21
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Nonni, also siitllich vom Argun, wohnenden Maiilschu, Solonen und Taguren (Tungusen?),

wenn sie im October auf die Zobeljagd gehen, fiihrten, ausser andern warmen Kleidungsstiicken,

wie Wolfs- oder Fuchspelzen , aucli zuweilen Maiitel aus Tigerfellen mit sicb, um sich gegen

die nacbtliche <alte zu scbiitzen und dass sie auf solchen Jagdziigen oft mit Tigeru zu kampfen

hâtten. An einer andern Stelle (a. a. 0. S. 10) erziiblt er, die Ginsengsammler in den nordlich

von Korea gelegenen, gebirgigen Gegenden des Gouvernements Kirin miissten wegen der Tiger

bestandig auf ihrer Hut sein, denen dessenungeachtet so mancher von ih; en zur Beute werde.

Dass Tiger in der Mandschurei, namentlich auf dem Gebirge Ringan, vorkommen, lesen wir bei

Pallas {Neuc. Nord. Beilr. II. 170). Die Revue de l'Orient (2 sér. T. XI. p. 226) berichtet von

Ueberresten von Menschen, die in der Mandschurei von Tigern zeriissen wurden. Middendorff

[Reisell. 2. 75) sagt, der Tiger sei am Sudabhange des Stannowoj-Grenzgebirges (also etwa unter

54— 55^ N. Br.) nur ausnahmsweise zu sehen, jedoch bescbrieben ibn die Tungusen an der

Tyrmâ als Kbacbàj und bericbteten von zwei dort erlegten Individuen. Am Kcbli verfolgte er

die friscbe Spur eines ïigers. Am untern Laufe des Argun erscbeinen nacb ihm die Tiger nicht

ganz selten, wie er aus zwei Fellen dort erlegter Exemplare ersah. Ganz neuerdings niacbte

Leop. Schrenk Miltheilungen iiber das Vorkommen des Tigers am Amur und spricht nament-

lich auch vom Schaden, den er dort anrichtet [Bull, phys.-malh. de l'Acad, Imp. de se. de St.-

Petersb. T. XIV'.). Durch Middendorffs Angaben werden iibrigens die eines Berichterstatters

an die hiesige Kaiserl. Geograpbische Gesellschaft, Namens Daschin, die Tiger fiinden sich in

der Mandschurei nur zwischen dem 40— 46^ N. Br. hinreichend widerlegt*). — Vom Gebiet

des Amur, namentlich aber dem seines Tributarflusses Schilka, dann von Stannowoj aus mag

der Tiger auch zuweilen, den Heerden der wilden Renntbiere folgend, ôstHch vom Baikal bis

ins Jakutzker Gouvernement vordringen, wie dies Hagemeister [Slatisliki Sibiri. St. Pelersh.

1854. I. p. 333) angiebt und auch Daschin a. a. 0. andeulet.

Dass der Tiger Korea nicht fremd sei beweist ein von dorther stammendes vom Hrn. v.

Sieboldt dem Leydener Muséum mitgetheiltes Fell, dessen langere Behaarung und blassere

Farbung auf cine nîirdliche, climatische Abanderung hindeutet (s. Faun.Jap. Disc.prelim.f .wi)").

die Verbrcituiig des Tigers in der Mongolei und Soongarei als eiue ursprtingliche, aile, nicht elwa durcb die spàler zu

erwàhnenden, einer neuern Zeit angehorigen, grossen kaiserl. cbinesischen Treibjagden erst bewirkte, ofTenbar hin-

gedeutet.

) Wir erfabren iibrigens von ihm, was scbon Isbrand (/{eis. p. 76) sagt, dass die Tiger in der Wandscburei auf

hohen Felsen und bewaldelen Bergen sich aufbalten und selten in die Ebene steigen, iiberhaupt sich nicbt gar weit von

ihren Wobnorlen entfernen. Man soll sie ferner einzeln, zu zweien, ja zuweilen auch Weibchen mil ibren Jungen an-

treffen. Gelingt es der letztern babbaft zu werden, so bringl raan sie nach Peking und verkaufl sie dem Kaiser oder

andern vornehnien Pcrsonen.

") Das crwabnle Fcll veranlasste Schlegel (Diergaarde en het Mus. te Amsterdam p. 90 u. Pfiysiogn. d. Serpens

p. 238) drei Racen des Tigers aufzustellen, den Tiger der Sunda-Inseln, den Bengalens und den des IVordens. Uebrigens

war scbon Zimmermann {Geogr. Gescit. Ed. II. S. 260) geneigt mehrere Tigervarietàten, namentlich cine Bengalische,

eine Caspiscbe und eine Chinesische anzunehmen. Illiger [Ahhandl. d. Berl. Akad. a. d. Jahren 1804-11) sprach so-

gar S. 98, wie bereits ol)en angedeutet wurde, vielleicht auf eine Bebauptiing Buffons gestiitzt, die Meinung aus, dass

der nordlicbe, am Caspiscben .Meere und in Persien vorkonimende, angeblich mebr graue Tiger, eine eigene Art zu

bilden scbeine, der er den provisoriscben, unhaltbaren Nanien Felis virgata beilegt.



Zoologie. UnTERSCCBCNGEN OBER die VeRBREITCNG des TiGERS. (19) 163

Ebenso berichlel Callery {Revue de l'Orient. 1 sér. T. V. p. 285) bei Gelegenheit der Aiigabe

lier Thiere Korea's, der Tiger zeige dort seine ganze Wildheit und zwar nicht blos als Feind

der Hirsche, Gazellen und Viehheerden, sondern sclileiche sogar in die Niihe der menschlichen

VVohnungen, uni irgeud eine Deule zu erliasclien. Sein Auftreten in Korea iiberrascht uni so

weniger, wenn wir uns der milgetheilteu Angaben Du Halde's iiber seine Ilauliglveit in der

nordlich von Korea gelegenen Provinz Kiriu erinnern.

Durch mehrfache Zeugnisse lâsst sich erweisen, dass in dem, Cbina und der Mandschurei

zunâchst liegenden, nordlichen Theile der Mongolei, der sogenannten Charra-Mongolei, haufig

Tiger sich fanden und wohl noch dort leben, da sie noch jetzt so zablreich in der benachbarten

Mandschurei wahrgenommen werden. Du Ilalde (a. a. 0. p. 35) spricht namenllich von Ti-

gern, welche die Tatarei verwiisten, und erwahnt der weisslichen, mit etwas ins Graue fallen-

den Querstreifen gezierlen Felle derselben, mil der Bemerkung, dass aile vornehmen Personen

hâufig davon Gebraucli machen. An einer andern Slelle erzahlt er uns von einem Tiger, den

der Kaiser in der Tatarei, also ausserhalb der grossen Mauer, in einem seiner Jadreviere, er-

legte'); daun von einem andern, den er den Jesuiten zur Anatomie iiberliess. In einer, in der

Histoire de l'Acad. de se. de Paris, 1699, p. 51, mitgetheilten Noliz von Gouye wird ebennUls

iiber einen Tiger (ob etwa gar vom eben genannten?) bericlitet, der auf einer der Jagden des

Chinesischen Kaisers, ausserhalb der grossen Mauer, also in der nordosllichen Mongolei, nebst

vier andern erlegt und den jesuitischen Missionaren zur Zergliederung iiberlassen wurde. Is-

brand-Ides [Driejar. Reize naar China p. 76, Trav. to China p. 51 u. deiitsche Uebers. S. 131)

berichtet, die Gegend von dem Stadtchen Kara-katon (Karo-kotun) an bis zur chinesischen

Mauer sei hin und wieder felsig und bewachsen und heherberge viele Tiger, Lcopardeu (offenbaf

Felis [rbis], wilde Schweine und Hirsche. Zum Schutze gegen die genannten wilden Raubthiere

hange man dort den Ilausthieren eiserne Glockchen an und habe das erwahnte Stadtchen mit

Pallisaden umgeben. Die Einwohner erzahlten ihm, dass Menschen, die sich ins Gebirge be-

geben, nicht eben selten, sogar bei Tage, von den Tigern gefressen wùrden. Man pflege auch

*) Ueber die grossen Treibjagden, welche die MaiiJschu-Kaiscr (Bo;,'dochane) des ersten (17.) Jahrhunderls alljiilir-

lich jenseits der grossen Mauer in der Charra-Mongolei mit einem Gefolge Ton 2-6000 Mann und gegen 100,000 Pfer-

den und zur Jagd abgerichlelen Luchseu, Unzen {Felis Irbis), Tigern und Falken, die sie in Kafigen mit sich fiihrten,

ini August oder Herbst mehrere Wochen, ja selbsl zuweilen mehrere Monate hindurch anstelllen, wobei, ausser Tigern,

Eher, wilde Stiere(?), Esc! (Dgiggelai's), Hirsche, Rehe, Hasen, Wolfe, Bàren, Fiichse, Luchse, Rebhiihner, Fasancn,

Schwâne, Kraniche, wilde Giinse und andere Vbgel erlegt wurden, benchtet du Ualde {Descr. d. l. Chine. IV. p. 90).

Ausser ihm haben dièse Jagden der Mandschu-Kaiser auch Marco Polo (t. Biirck, S. 312, 313, 316 u. 246), Isbrand,

Ides [Driejaarige Reize naar China p. 76) und die Ausziige bei Ritter {Asien I. II. 2. S. ol) besprochen. Der kdnigl.

Kupferstichsalon zu Dresden besitzt eine 30 Fuss lange Rolle, worauf eine solche kaiserliche Jagd bildlich darge^telll ist

(lilemm, Culturgesch. VI. S. 149). Auch im chinesischen Cabinet der St. Petersburger Akademie befiuden sich zwei

colorirte, aus China stamraende, Darstellungen der Helzjagden des Bogdochans, worauf Tiger, frei oder in Kafigen ge-

tragen, nebst Hirschen, Fiichsen u. s. w. dargestellt sind. — Einen sehr schwachen Nachhall dieser grossartigen Kaiser-

jagden bilden noch jetzt die der Hrn. v. Urga im bstlichen Allai, woriiber uns Timkowski (Foy. T. I. p. 60-6.Ï u. note

p. 180) berichtet. Vergl. auch Ritter, Asien II. II. 220, I. 514. — Wie wildreich Nordchina und besonders die angren-

zende Mongolei zur Zeit der ersten Mongolen-Kaiscr waren, geht daraus hervor, dass iiach Marco Polo (Ausg. t. Bure k

S. 312 u. 246) dem GrossChan vom October bis Ende Màrz tâglich (?) 1000 Stiick Wildprel geliefert wurde.

*



164 (20) J. F. BraNDT. Zoologie.

aus Furclit vor denselben des Nachts dort gar nicht zu reisen, weil sie dann auf Raub aus-

gingen, wàhrend sie bei Tage sich auf den hôchsten Bergspitzeu aufbielteu. Ueberbaupt rieth

man ihm immer auf der gebabnten Strasse zu bleiben. Der Kaiser von Cbina kommt, wie er

ferner milthciU, alljahrlicb im August mit 2— 3000 der geubtesten, talariscben Bogen-

schûtzen und Lanzentrager dabin auf die Tigerjagd, bei welcher Gelegenheit aber auch an-

dere Thiere (Hirsche, Rebe, Scbweine, Hasen, Wolfe und Fucbse) erlegt wûrden. In Brands

Relation du Voyage de Mr. Isbrand p. 1 1 1 wird blos gesagt, Cbina sei in d-er Nâhe der Mauer

mit Ti<Tern und Pantberu (Irbisen erfuUt). Isbrand's russiscber Originalbericht an den Zaren

(siehe4pn-8M. Pycm. Euô.iiom.yWl. 451) spricbt sogar sebr allgeraein nur von wilden Thieren,

die in den erwabntea Gegenden bausen.

Aber aucb das eigentlicbe, mauerumscblossene, naturbislorisch so wenig bekannte China

muss wobl in seiner ganzen Ausdebnung als, wenn aucb nur friibere, Heimatb des Tigers an-

o^eseben werden. Es gilt dies gegenwârtig allerdings wobl nicbt mebr von den dicht bevol-

kerten mittlern und Kiistengegenden desselben, sondern von den an der Mauer selbst gelege-

nen, weniger cullivirten, nordlicben, westlicben und besonders sudlicben Grenzdistrikten; wo

aber jetzt, wegen der Culturnâbe ibr Vorkommen auch nur ein spârlicbes und vielleicbt zum

grossen Tlieil nur durch Eindringlinge bedingtes sein mag. Du Halde (a. a. 0. p. 35) be-

ricbtet: Les Laohou ou tigres infestent la Chine autant au moins que la Tatarie. Gouye (a. a. 0.)

spricbt offenbar ebenfalls auf IVJillbeilungen jesuilischer Missioniire aus Ciiina gestiitzi, von

cliiuesiscben und talariscben Tigern; ja er erwiibnt sogar eiues von den Jcsuilen zu Macao

zergliederten Exemplares. Marco Polo, der [Reise, ûbers. v. Biirck, B.II. Cap. 14, S. 312)

den Tiger als geslreiften Lowen unler den in Kàfigen vom cbinesiscben Kaiser zur Jagd des

grôssern Wildes (Eber, wilde Sliere, Esel, Bàren, Hirsche, Rebe) geballenen Thieren auf-

fubrt, erzâblt S. 368, von Tigern, die nebst Antilopen, Biiren, Luchsen und Hirschen in der

waki- und felsreiclien Proviiiz Kun-kin drei Tagereisen westiich von Quenzanfu (Sin-ganfu)

etwa unter 34^ N. Br. , der Capitale Schensi's sich fànden. Ebendaselbst S. 376 berichlet er,

dass es Lôwen (Tiger) nebst Bàren und andern wilden Thieren in der Provinz Sin-di fu

(Tscbing-tufu 30*^ 40' N. Br. und lOP 44' 0. L. von Paris) gabe. An einer andern Stelle

(Bd. II. Cap. 49, ûbers. v. Burck S. 421), wo er von den Slàdten Cintigui, Sindifu, Gingui

und Pazanfu spricht, erzâblt er, dass dort die Lôwen (Tiger) so zahlreich sind, dass die Ein-

wohner nur in den Stiidlen schlafen und nicht an den Flussufern, ja nicbt einmal in der IVàhe

derselben in Kàhnen, oline Gefahr ausruhen kônnen. Auch das siidostliche Gesladeland China's

(Koncha oder Fokien) schildert er (B. II. Cap. 73, ûbers. von Biirck S. 482) als von grossen

Tigern bewohnt. Kircher [China illiistr. p. 203) spricht nach Martinius [Atlas) von Tigern

in der Provinz Chekiang und ebendaselbst von Tigern, die zabm werden sollen im Gebirge

Xuntien. Neulioff [Gesandtschaftsreise S. 372) sagt, dass der Tiger (den er S. 373 abbildet) in

Yunnan auf dem Nalo- Gebirge, aber ausserdeni auch in der Provinz Quangsi auf dem Ge-

birge Xerao sich aufhalte. Osbeck erbielt einen Tiger aus der Nâhe von Canton (Tbunberg,

Faun. chinens. Upsal. 1823, 4. p. 2).
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Die Jesuilen-Missionàre Grueber und d'Orville, die im Jabre 1661 auf dem Wege von

Sinning durch die Wiiste Tangut (Ritter, As. I. S. 173. II. S. 453) nach Tibet vordrangen,

bezeichnen ausser Lôwen und Ocbsen auch Tiger als Bewobner jener Gegenden. Lôwen aber

sahen sie dort sicber nicbt, wohl aber, wie man glauben darf, den Irbis oder Panther. Dass

man den Tiger in jenen Gegenden mit Sicberheit vermuthen darf, dafûr spricht sein Vor-

koinmeu in Stidchina und in Tibet.

Ueber sein haufiges, nach den Verwiistungskriegen, welche iiber Tibet 1254 durcb den

bald Holitai (Guignes), bald Ouieanghotai, bald Uriangcadai genannten Feldherrn des

Mongolenkaisers Mangu hereinbrachen, noch vermebrtes, Menschen und Tbiere crnstlich ge-

fahrdendes Auftreten in Tibet bericbtet schon Marco Polo [Reise, v. Biirck S. 380). Nach

Mac Carthy {Revue d. l'Orient, 1 sér. T. 2. p. 129) soll der Tiger in Tibet das von zahlreichen

Leoparden, Wolfen und Baren bewohnte Gebirge Khoten hâulig besucheii. Auch deutet der

eigenlhûmlicbe Name tagh, welcben der Tiger in Tibet fùbrt, auf seine dortige Heimath. Jb

der Tiger am nôrdlicbeu Abhange der Gebirge Tibets sich aufhalte, ist noch unbekannt, da dièse

Gegenden naturhistorisch zeither nicht untersucht sind. Der Umstand, dass er in der Chalchas-

Mongolei, in Tibet und im benachbarten bohen Turkestan sich findet, lâsst ihn auch wohl

theilweis in jenem uuerforschten Làndersaume, vielleicht aber nur in geringer Zabi, erwarlen,

da derselbe, mindestens in einer sebr belrâchtlichen Ausdehnung, eine Wiiste darzustellen scheint.

In der nach Klapproth [Rem. géogr. s. l. prov. occident, d. l. Chine N. J. Asiat. I. p. 109)

zum nôrdlichen Birnianenlande gehorigen, von Marco Polo (II. 38) beschriebenen , Provinz

Kaindu linden sich (libers, v. Bûrck S. 388) ausser Baren, Rehen, Hirschen und Antilopeu

auch Lôwen (Tiger). Ueberhaupt sprechen sowohl altère, als auch neuere Reisebeschreibungen

vom mehr oder weniger hàufigen Vorkommen des Tigers in Hinter-Indien; ja berichten sogar

(s. Ainslie, Mat. med. ind. II. p. 479, Finlaison, Journal of the Mission to Siam. Lond. 1826.

8. p. 263) von der Anwendung der hâuGg feil gebotenen Knochen und des in Oel gesotlenen

Fleisches desselbeu als Heilmitlel. Aus andern Quellen eifahren wir, dass man ihm, ebenso

wie dem Hunde in Cochinchina gôttlicbe Ehre erweise (Buchanan und Lej'den in Vaters

Sprachproben S. 212, Ritter, As. IV. 2. S. 694).

La Bissachère [Etat actuel de Tunkin à Paris, 1812. 8. I. p. 90) erzâhlt, die Tiger

wâren in Cochinchina iiberaus zahlreich und verfolgten die Menschen bis in ibre Wohnungen.

Auch Crawfurd {Journal) nennt die Tiger unler den Thieren Cochinchina's (Ritter, As. Th.

IV. 939). — Am Saigun in der cochinchinesischen Siidprovinz Cambodja sind sie so bânfig

und dreist, dass sie die Menschen sogar aus ihren Wohnungen wegschleppen (White, Voy. to

Cochmchina, bei Ritter a. a. 0. 1040).

Auf der sûdôstlich vom Meerbusen von Tonkin liegenden Insel Hainan Gnden sich Tiger

nebst Nashôrnern (Ritter, As. Th. IV. 883).

Von der Grosse der Tiger Siams, welche die des Maulesels erreichen soll, so wie von

ihren Kâmpfen mit den Elephanten berichtet bereits Tachard {Voyage de Siam à Paris, 1686.

p. 272). Von ihrer dortigen grossen Hâufigkeit geben uns Gervaise [Hisl. de Siam, à Paris
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1690. 4. p. 35) und Turpin {Hist. de Siam. I. p. 296) Kunde. Finnlaison (a. a. 0.) be-

stàtigte dieselbe im Jahre 1826. Aus den neuslen Mittheilungen von Pallegoix {Descriplion

du royaume Thai on Siam à Paris 1854. 8. I. p. 155) lernen wir den Konigstiger als nocli

gegenwartigen Bewohner aller Wâlder Siams kennen, mit der Bemerkung, dass er sowohl

Menschen, als auch noch baufiger Thiere verspeise, ja sogar selbst Biiffel aus den Wohnungen

wegschleppe.

Dass auf der malaiischen, dem tigerreichen Sumatra benachbarlen, Halbinsel (Malakka),

uamentlich im Gebiet Djobr Tiger nebst Leoparden sicb aufbalten, bericbtet Ritter [As. IV,

1. S. 8). In Tenasserim ist nach Helfer [Jonrn. of th. Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1838.

P. II., Wiegm. Arch. V. 2. S. 179) der Tiger zalilreich, kràflig und gross, erscheint aber

feiger als in Bengaleu, so dass man ibn dort weniger fûrcbtet und fast keine Beispiele kennen

soU, dass er bei Tage einen Menschen angegrilTen batte.

In Martaban wiire nach Ritter [Asien. IV. 2. S. 695, IV. 1. S. 146) der Tiger niclit

gerade sebr biiufig.

Ueber das Vorkommen desselben in Pegu und sein Menschen und Thieren gefahrbrin-

gendes Auftreten berichten bereits Balbi [Purchas Ptlgr. II. p. 1727), Turpin [Hisi. d. Siam.

I. p. 296), Hunter, Wolf et Echels. {Description du Pégu à Paris 1793. 8. p. 50), Symes

[Embassy of Pegu. III. p. 16), Carey {Jourii. from Rangoon to Martaban im Asiat. Journ. XX.

1825. p. 267— 69) und Ritler {As. IV. 1. S. 183, IV. 2. S. 695). Der Letztere bemerkt

auch (IV. 2. S. 695), dass es Tiger in Arakan gâbe. In den Waldern der nordlich von Ara-

kan gelegenen Districte Dschiltagong (oder Tschittagong) und Sylhet findet man ibn sogar

sehr haufig (Ritter, As. IV. 1. S. 393 und 420).

Im Stromyebiet des Irawaddi, namenllicb in den an Sunderbunds und an BiilTeIn reicben

Delta desselben, so wie iiberbaupl in allen weniger bevolkerten birmaniscben Dislricten kommt

der Tiier iiberall in sehr betrachtlicber Menge vor. Man sieht sicb daher dort "enothiat des

Nachts Feuer anzuziinden, uni ibn abzubalten (Symes, Relat. T. II. ch. 3. p. 31, 4. p. 40;

Ritter, IV^ 1. S. 258 u. IV. 2. S. 695). In Uebereinstimmung mit diesen Angaben nenut

ibn Crawfurd {Embass. p. 12, bei Ritter Th. V. 2. 178) als Bewohner des untern Irawaddi,

namentlich der Umgegend der Stadt Myan-ong.

In den Gebirgen osllicb von Ava (den Tong-taong-Ketten) sollen nach VVallich (Craw-

furd, Embassy p. 267 iï., bei Ritter IV. 1. S. 233) Tiger nebst Elephanten, Affen, Leopar-

den, Ebern und Hirscben vorkommen. In den siidostlich vom Bogen des Brahmaputra, west-

lich von Assam gelegenen Garrows oder Garro-Bergen wird der Tiger, wie der Hund, gottlicb

verehrt (Ritter IV. 2. S. 694). Dass es in Assam selbst nicht an Tigern fehle, erfabren wir

durch Me. Clelland {Proceed. Zool. Soc. 1839. p. 150). Das Vorkommen derselben ara Brah-

maputra, in Assam und Népal macht es mebr als wahrscbeinlich, dass sie auch in Bbutan

nicht fehlen, obgleicb Ritter (IV. 2. S. 694) das Gegentbeil anzunehmen geneigt ist.

In friibern Zeiten fanden sicb Tiger in grôsserer oder geringerer Zabi im ganzen Strom-

gebiet des Ganges. Sie waren dort iiberall, sowohl den Scbiffern, als auch besonders den
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Pilgern, die ilire Waschungen in ihm verrichteteii , sehr gefàhrlich, und wurdeu nicht selten

der Gegenstand zahlreicher Jagdeu (Forbes, Orient. Mém. II. p. 489, Ritter, As. IV. 2. 697

und besonders Williamson and Howitt, Oriental field sports. London 1808. fol.). In den

gegen tausend englische Meilen in der Lange und mehrere lausend in der Breite bctragenden,

bewachsenen Kiistenstrecken (Sunderbunds), die sich zwiscben den Ausfliissen der Hauptarme

des Ganges, vona Hugly bis zum Megna, hinzieben, also im ganzen Stromgebiet des untersten

Ganges (den Ganges- Ausfliissen) erscbeinen sie nocb sehr zahlreich und von ansebnlicher

Grosse. Sie werden dort besonders den schutzlosen, bedauernswerthen Salzsiedern (Molungi's,

Ritter, As. VI. 2. 780 u. 1 198) ungemein gefàhrlich, ja verfolgen sie nicht selten bis in ihre

àrmlichen Hiitten. Die dortige Verbreitung und Verniehrung der Tiger ist uni so nachbaltiger,

da sie ohne Bedenken und mit grosser Gewandtheit seibst uber sehr breite Strome setzen und

man ihnen wegen der dichten, oft aus theilweis verdorrten und daher braunen, iind aus der

Ferne der Fàrbung des Tigerfelles ahnlich erscheiiienden, Végétation ihres Wohngebietes nur

sehr schwer oder gar nicht beikonimen kann (Williams, a. How. a. a. 0. p. 152, 161, 196

u. 205). — Dass nordwestlich vom ostlichsten Hauptarm des Ganges, dem Megna, in der

Umgegend von Dacca und Bowal, Tigerjagden veranstaltet wurden, berichtet ebenfalls Wil-

liamson (a. a. 0. p. 251). Im District Bhaughulpore (Boglipur) am mittlern Ganges (unter

25'/,° Br. zwiscben 84— 85^ L.) stiess ein Hr. Underwood auf drei Tiger, was fiir ihre

friihere dortige Hâufigkeit spricht, da es im Jabr 1807 geschah (Williams, a. a. 0. p. 153).

Am obern Ganges sind sie an vielen Stellen durch die Cultur, uamentlich die Ausrottung der

WiiUler und dichten Gebiische, grôsstenlheils verschwunden. Es gilt dies aber keineswegs

vom ganzen obern Gangesgebiet. So erfahren wir durch Hoffmeister [Rriefe aus Indien.

Brannschweig 1847. 8. S. 199), dass sie an den obersten Zufliissen des Ganges gleichzeitig

mit Leoparden, sowie Antilope Ghoral und Thor hausen, namentlich in dem zwiscben Morada-

bad und dem Kosila-Fluss gelegenen Nainethal sehr gefûrchtet werden, indem sie dort in der

Schneeregion, wie in der Ebene als gefahrbringend auftreten.

Vom Vorkommen des Tigers im Cenlrum Nepal's berichtet uns Hodgson [Proceed. Zool.

Soc. 1833, p. 105 u. 1834, p. 96). — Nach Hamilton {Account of Népal, p. 65) wiirde, im

Widerspruch mit den neuern Beobachtungen Hoffmeister's, der Tiger an der hindostanischen

Seite Nepal's nicht in gleicher Zabi so hoch, wie die Elephanten und Nasbdrner in den Ge-

birgen aufsteigen. Royie [Ilhtstr. of Botan. of th. Ilimalay. Mount. P. I. p. 20) sagt dagegen,

mehr im Einklang mit Hoffmeister's Angaben, der Tiger steige nebst andern Katzen in den

Vorbergen des Himalaya gegen 5— 9000 Fuss auf, also (mindestens) bis zur Gegend, wo

die, der Europâischen âhnliche, Alpenflora beginnt. Kirkpatrik {Account of Népal p. 73) sah

ihn siidlich von Kathmandu um Tambeh-kan in einer Hôhe von 5— 6000 Fuss. Hoff-

meister, der {Briefe S. 152) von einem Treibjagen in der Nàhe Kathmandu's bericiitet, er-

wahnt dabei des Tigers nicht. Auf dem Riickwege von dort in der Richtung von Delhi bel

Sigaulih wohnte er aber einer Tigerjagd bei, auf welcher ein junger und ein aller Tiger erlegt

wurden; ein dritter wurde zwar verwundet, entkam aber (ebd. S. 159). — Auch Jacque-
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mont [Voy. II. p. 20) spricht von Tigern in den gegen Kallimandu sich hinziehenden Wal-

dungen. In den VVâldern der mehr westlich gelegenen Voiketten des Himalaya, namenllich

in Kemaon (Remaun, Rempn) und am heiligen Hurdwar, dem Mecca der Inder, (Cramer,

Excurs. p. 128), in Gurhwal und in Sirmore (Surmur) werden Tiger gleichzeilig mil Ele-

phanten erlegt (Rilter, As. II. 851, 913, 1037). Auch fand Moorcroft unterhalb Kemauu

in der Nâhe des Ursprungs des Kosila, eines Zuflusses des Ganges, sehr viele Tiger (Ritter ib.

Th. III. S. 1018).

Im kalten Kaschmir hat man, so viel icii weiss, den Tiger bis jetzt noch nicht naclige-

wiesen, wie dies schou Ritter [As. Bd. IV. 2. S. 694) angiebt. Indessen môclite doch fiir

jetzt wohl l<aum sclioii als ganz sicher anzunebmen sein, dass er dort ganz feiile; obgleich

Hii^el [Kaschmir und das Reich der Siek. StuUg. 1648. 8. Bd. II. S. 292) in seinera Verzeicli-

nisse der Sàugethiere Kaschmir's wohl einen weisslichen Panther, aber keinen Tiger aufaihrt,

und auch Jacquemont [Voy. III. p. 312) keinen Tiger uachweist, da der angeblich bei

Aknaal von ihm erlegte Tiger, wie ans seiner Beschreibung unverkennhar hervorgeht, offen-

bar fur einen Panther zu erkliiren ist. Vigne [Travels in Kaschmir, Ladak, Iskardo etc. sec. éd.

London 1844. 8. T. II. p. 14) fiihrt zwar unter den Sâugethieren Kaschmirs den Tiger auch

nicht auf, hait es aber fiir wahrscheinlich, dass er dort vorkomme, da er im Himalaya ein all-

gemein gekanntes Thier sei.

Frijher wenigstens jagte man den Tiger bei Lucknow*), also in Oude (Valencia, Trav.

I. p. 159). Ebenso erwahnt Williamson (a. a. 0.) des Tigers in Oude noch an mehreren

Stellen, so p. 44, 169 und 265.

Bei Agra (also in Delhi) erlegte man ebenfalls fruher Tiger (Ritter ib. IV. 2. 706). Sie

fehlen indessen jetzt in den freien, olîenen Landstrichen Delhi's oder erscheinen dort schon

seltener. Es gilt dies namentlich von den zwischen dem Ganges und Dsumna gelegenen Ge-

genden, so wie dem Siidufer des letztgenannten Elusses, bis wohin der Lôwe seine Streifziige

nach Gazellen (Nilghau's und andera Aulilopen) fortsetzt (Ritter ebd. S. 702). Nach Fraser

sind indessen die zwei Tagereisen nordlich von Rampur gelegenen Wàlder von Seram voll von

Tigern (Journay p. 348 u. Ritter Th. III. 2. 763). Jacquemont [Voy. HI. 330) sagt, dass

hinter Koutoub, an der Strasse von Delhi, nicht viel iiber eine Tagereise davon, dann im

nôrdlichsten Theile Delhi's, unweit Saharunpur, unter dem 30° Br. sich Tiger fiinden [ebd.

II. p. 9).

In fruhern Zeiten gab es in Bengalen, wie ûberhaupt in allen unangebauten, namentlich

bewachsenen*) Districten Indiens, Tiger in ganz besonderer Menge, die man vorziiglich zur

Nachtzeit fiirchtete. Ja sie griffen selbst Reiter an und drangen bis in die menschlichen Woh-

*) Von einem Kampfe gefangener Tiger mit BiilTeIn zu Lucknow, worin ersiere den kiirzern zogcn, erzàhltHoff-

meister (a. a. 0. S. 175). Uebrigens bericbtele schon Williamson (a. a. 0. S. 287), dass die Nabobs zu Zeiten solcbe

Kampfspiele anstcllen lassen.

") Die Tiger greifen nàmlich nur ausnahmsweise auf ofîenera Felde an (Williams. Orient, fîeld sports, p. 161).
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nungen (Schoutten, Voy. aux Indes or. II. p. 328; Schulten, Oslind. Reisebeschr. Amslerd.

1676. fol. p. 206). In neuerii Zeiten luit Vigne {Traveh in Kashmir, Ladak, hkardo sec. éd.

V. I. p. 24) ûber die ïigeijagden gesprochen, welche der Capitain von der bengalisclien

Armée, Outran, bei Dhurumgàm im Bbil-Disliict anstellte.

Im cnlliviiten Lande von CalcuUa keniit nian nach Jacquemont {Voyage. I. p. 251)

auf der Strasse Poeuluna (oder Purruah) die Tiger nur noch dem Nanien nach; weiter laud-

einwàrts bei Gopalpon. wo sicb bewaclisene Gegenden finden, tragen die Ochsen schon

Glocken, uni die, freiiich im Ganzeii wenig gefiirchteten , Tiger zu erschrecken [ehd. p. 270,

273). — Um Hazaroubag sah Jacquemont einen erlegten Tiger [ebd. p. 299). Um Daud-

pore, Plassey, Augahdeep (Agliadip) und besonders an den Ufern des Jellin:;hee, welclier

ostwàrts die Insel Cossimbazar umspieit, selzlen Ende des vorigen Jabrhuuderls noch zahl-

reiche Tiger bei Tage, wie bei Nacht, iiber ileu Fluss. Von Augahdeep gingen sie dann nach

der ausgedehuten Jungle Patally, welche einst durch ihre zahlreichen Tiger ganz besonders be-

riichtigt war. Williamson selhsl sah dorl binnen zwei Stunden deren vier, ein anderer Rei-

sender 1782 deren drei. Der beriUimte Tigerjager Paul (ein Deulscher), welcher in die

genannten Gegenden eine Excursion mit mehrern Elephanteu machle, erle^le, ausser mehrern

Leoparden, in einer einzigen Woche drei und zwanzig Ronigstiger (Williamson, Or. ftehl

sports, p. 198). Schon im Jahre 1 807 gehorten auf der trelîlich angebauten Flussinsel Cossim-

bazar (dem sogenannteu Garten Indiens) Tiger zu den Seltenheiten (Williams, ebd. S. 148),

obgleich sie friiher dort ein bestïmdiger Gegenstand des Schreckens waren. Der bereils er-

wahute Tigerjager Paul trug Ende des vorigen Jahrhunderts viel zu ihrer Verlilgung bei [ebd.

S. 198). Ausser der Cultur und Jagdliebhaberei hat aber namentlich die Freigebigkeit der

Regierung die dortige Ausrottung der Tiger weseutlich befordert, indem sie fiir jedes Exemplar

eine Prâmie von 10 Rupien (25 Schilling engl.) auszahlen liess, und so imVerlaufe von meh-

rern Jahren (bis 1b07), ein freiiich wohl kaum besser anzulcgendes Capital von ]30,000 Pfd.

Sterling verausgabte (Williamson ebd. p. 175, Ritter, As. Th. XII. 2. S. 697).

In den wesllich voni Gangesdelta gelegenen Waldern Gondwana's (Gundwana's), nament-

lich in den schwach von Gonds beviilkerlen Districten, die keine Feuergewehre besitzen und

die Hiilfe ihrer Gotzen gegen die Tiger anrufen, sind die let^tern dagegen eine sehr haufige

Erscheiuung (Ritter a. a. 0. S. 698). In Orissa fehlt es gieichfalls nicht an zahlreichen Tigern

(Ritter ebd. S. 538).

Aus dem cullivirten Coromaudel, das friiher zu den reichlich mit Tigern verselienen Lan-

dern gerechuet wurde [Allgem. Reis. XVIII. S. 352) soUen sie nach Ritter (a. a. 0. S. 698)

gânzlich (man môchte wohl licber sagen, fast giinzlich) verdrângt sein. Im Oriental anniial by

Daniell and Caunter p. 38 lesen wir wenigsteus von ihrer HâuGgkeit in der Umgegend von

Gingi, nordwestlich von Pondichery zwischen 12 — 13° Br. und 77 — 78° L., wo ein Einge-

borner ein statlliches Exeir.plar erlegte. Auch erhiclt noch in neuern Zeiten das Britische

Muséum durch Sykes ein Tigerfell aus Madras [List of th. Mammal of Rrit. Mus. p. 40).

In Malabar, besoiïders im siidlichen und mittlern Theile desselben, bildet der raehr oder

Mém. se. liai. T. Mil. , 22
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weniger zahlreiche Tiger eine grosse Landplage, ja sogar ein wahres Hemmniss zur Ausbrei-

tung der Bevolkerung (Delon, Voy. p. 104, Dàmsche Missionsberichte XXIX. S. 432, Ritter,

Âsien. Bd. IV. 2. 698). Nanientlich hat die von Waldpioducten sich nahrende Bevolkerung

von Travancore, so wie die des Gebirgslandes von Curg viel von ilim zu leiden (Ritter, As.

Bd. ]V. 1. 896, 2. 699). Die rolien Bergvolker iMalabars, denen die FeuerwalTen fehlen, wie

die Curubaru an der Oslgrenze von Wjnad (Ritter, As. Bd. IV. 1. 931), nebst mehrern an-

dern suchen sich, jedoeh natiirlich ohne stetigen Erfolg, durcb Feuer und Dornhecken (Ritter,

As. IV. 1. S. 932 u. IV. 2. S. 699) zu schiilzen. — In den hirschreichen untern Wàldern der

Nila-Giri (Nil-Ghen}), nanientlich unter andern im Wohngebiet der gleichfalls der Feuerge-

wehre enlbehrenden Eriligaru, welches auf der Siidostseite des genannten Gebirgszuges sich

belindet (Ritter, As. IV. 1. S. 934), ist der Tiger zahlreich. Uebrigens fabelte man nach

Buchanan (bei Ritter a. a. 0.), dass das genannte Vôlkchen den Tiger zu bezaubern ver-

stânde, so dass sogar die Weiber, wenn sie in die Wâlder gingen, ihre Kinder den Tigern an-

vertrauten. — Auf den Hoben von Utakamund soll der Tiger in geringerer Menge vorkommen

(Ritter Bd. IV. 1. 984 u. IV. 2. 698). — In den ofîenen Gegenden des nordlichen Malabar,

in der Niihe des Marattenlandes, gegen den Tunghubudra, besonders am bebauteu Theile dièses

Flusses, trelen die Tiger ebenfalls seltener auf (Ritter a. a. 0.). — Nach Buchanan [Journ.

T. I. 163, II. 1 1, 61 u. s. w.) fiuden sie sich aber in Maissoore (Mysore) und Tulava bis zum

Tunghubudra und Kistna in furchtbarster Meniie, und zwar wieder vorzugsweis in solchen

Gegenden, deren Bewohner der Feuergewehre entbehren. — Nach dem Falle Hyder-Ali's

richteten nanientlich die Tiger in der Umgegend von Seringapatuani grosse Verwustungen an

und nothigten die Bevolkerung andere, niehr gesicherte VVohnpliitze zu suchen. Aus einem

einzigen Orte, der in der Nâhe der genannten Hauptstadt sich findet (Cancahully) wurden im

Verlaufe von zwei Jahreu 80 Bewohner von den Tigern geraubt (Buchanan a, a. 0.).

Die Hirtenkaslen, welche das Hochplateau Siid-Dekans bewohnen, die sogenannten Kuh-

halter oder Goala's (Ritter, As. IV. 1. S. 896) haben sehr viel von Tigern zu leiden (Ritter

ebd. IV. 2. S. 699),

In den westlichen Ghats, so wie auch auf den ihnen benachbarten Insein ist der Tiaer

eine sehr haufige Erscheinung (Ritter IV. 2. S. 700). Auf Salsette, also sogar in der Nâhe

Bombay's, sind, oder waren sie wenigstens, zahlreich und gefâhrlich (Forbes, Orient. Mem.

T. I. p. 428, Ileber, Narrative. III. p. 97). — In den nienschenleeren Gegenden des eigent-

lichen Dekan (Hyderabad) traten sie, und thun es wohl noch, als eine wahre Geissel auf. Sie

fallen selbst auf dem Marsche befuidliche Truppen, besonders die Schildwachen und Nach-

zugler an, ja liolen sogar einzelne Reiter oder Pferde aus den Colonnen, da sie mit einem

Tatzenschlage ein Pferd zu Boden zu strecken verniogen. Man muss daher die fur die Briefpost

bestinimten Trager von Trommelschlâgern, so wie von Fackel- und Lanzentragern begleiten

lassen, ohne verhindern zu kiinnen, dass noch mancher aus diesem Convoi von ihnen entfiihrt

wùrde (Forbes, Orient. Mem. III. p. 701). — Wie hauiig die Tiger in Dekan seien, geht

daraus hervor, dass nach Sykes [Zool. proceed. 1830. p. 101) in der Provinz Khandesch in
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vier Jahren (von 1825— 29), laut ofOzielleu Berichten nicht weniger als 1032 Personen

von Tigern erwurgt wurden. Die Tiger sollen sicli indessen nach Sykes in Poonah, Ahed-

nuggar und Dharwar sclion in geringerer Zalil finden. — Ani Nerbuda treten dagegen die

Tiger sehr zahlreich auf. Man sah sogar auf eiuer kleinen, unter 22^ 14' Br. und 76^ 17' L.

gelegenen Insel (Mandata) schwaize Tiger (Ritter, As. Th. VI. 2. 594). lu Malva richteten sic

nach den Maratten- und Pindarrikriegen die furchtbarslen Verheerungen an, so dass in eiueni

der beiden Dislricte, aus denen man die jalirlichen Berichte kennt, in einem Jaln (1817) 86,

wâhrend eines andern sogar 150 Personen von Tigern erwurgt wurden (Ritter ebd. 772).

Siidlich von den obern Zufliisseu des Nerbuda-Stromes, unweit der obern nordlichen Tributàr-

flusse des Godavery, in den pflanzenreichen Gegenden bel Mahargong und PuzJar, zwischen dem

21 — 22^ Br., nordostlich von Nagpur (Nagpoor) fand Fitzclarance [Journ. of a route across

India.Lond. 1 819. 4. p. 90) gleichfalls Tiger. Unter gleicher Breite, jedoch etwas mehr siidlich,

bei Dungertaul, sah er mehrere von Tigern verzehrte Leichnanie und Tigerspuren als Zeicben

ihrer Haufigkeit. Letztere fand er auch westlich von Nagpur ])ei Kotal {ebd. S. 134). — Uni

Baroach am Golf von Cambey, und in Guzerate (Gudjerat)*) sind die Tiger eben so wie in

Marwar, besonders am Luni (Liiny) gleichfalls sehr haufig und von ansehniicher Grosse

(Forbes, Mem. II. p. 282). — In Radjasthan (s. Todd, Ann. of Radj. Lond. 1832. Vol. II.

p. 617), wo der Tiger gleichfalls nicht fehlt, bezeichnet man ihn als den schwarzen Herrn

und belrachtet ihn als die Incarnation eînes Vetters oder eines Raja. Man glaubt daher dort

irrthiimlicli, dass der blosse Ru f Mamu (Oheim!) zu seiner Verscheuchung hinreiche.

Das Indusgebiet soll nach Burnes (ÎVar.III.p. 141) gegenwàrtig eben nicht viele Tiger

besitzen. Es fragt sich aber ob dasselbe selbst frûher eben so tigerreich war als Dekan nebst

dem ôstlichen Theile Vorderindiens und Hinterindien, da dasselbe grôsstentheils von ansehn-

lichen Wiisten gebildet wird, die das Vorkommen von zahlreichen Thieren, also auch von

Tigern, keineswegs begiinstigen und in ihni die letztern die Jagdbeute mit den Lowen theilen

miissen, indem dort der ôstlichste Verbreitungsbezirk des Lowen mit dem sûdwestlichsten des

Tigers zusaramenfallt. Aui Ravi (dem Hyarotis der Alten), einem der osllichen, das Pendjab

durchstrômenden Zuflûsse des Indus**), wo bereits Alexander der Grosse von indischen Ab-

geordueten (Curt. IX. 30) gezâhmte Tiger zum Geschenk erbielt, eben so wie in andern. am

Indus gelegenen Gegenden, kommen noch Tiger, zum Theil von statllicher Grosse, vor (Ritter,

As. V. 161).

•) Ritter {As. Th. IV. 2. S. 701) theill einen merkwiirdigen Fall aus dem 11. Jahrhundeil mit, der sich in der

Nàhe Yon Guzerate ereignet habcn soll, woraus man, wenn er wahr ist, schliessen darf, dass die Angst sogar den Tiger

gewissermaassen zabmen oder wenigslens seine Mordiust ziigeln kiinne. Es soll nâmiich auf der Planke eines geschei-

terten Schiffes ein Tiger, der friiher auf demselbcn sich befand, drei Tage lang mit einem Menschen geschwommen sein,

worauf beide an dasUfer von Guzerate geworfen und gcrettet wurden.
) Dass ausser dem Tiger ehedem auch der Lowe am Ravi vorkam, mochte ich, nicht wie Ritter {As. Th. VI.

2. 707) als sichcr, wenn auch nicht gerade als unwahrscheinlich annehmen; da Alexander dort keine Lonenjagd an-

stellte. Bei Curtius, dea Ritter als Gewàhrsmann anfùhrt, beisst es namiicb (Libr. IX. c.6.): «Ira Reiche des Sophitis,

das oflenbar an den Ravi zu versetzen ist, gàbe es edie Hunde, die nicht bellen, wenn sie eines Wildes ansichtig werden,

und den Lowen sehr gefàhrlicb seien». Um Alexander einen Beweis von dieser guten Eigenschaft zu geben, wurde iu
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Da Buriies die Seikhs als gewandte Tigerjâger kennen lernte, so durfeii wir wolil an-

nehnien, dass dièses staltliche Raubtbier in ihrem Vateilande nocli jetzt ebeii keine Sellenlieit

sei, ohgleich es fieilich fiiiher dort nocli huuliger sein nioriite. Die Benierkung IIolT-

meister's {Briefe aus Indien S. 200), ruan habe ibm erzâblt, dass mau ini Penjab nichl selleii

Tigeifusstapfen im Scbnee finde, spriciit eltenfalls fiir seiiien doitigeu Aufeulbalt.

Siidlicb und westlieh voiii Peiijab, nicht blos in deii mcisteu Laudern ostlicli von der

Soliman'sclien Beigkette, die mau als die sûdwesllichste Grenze der Tigeiverbreiluog bat au-

seben wollen (Ritter, As. IV. 2. 690 u. 702), sondern in den meisten Gogenden Afgbanistan's

finden sicli nacb Elpbislou [Acconnl of l'ulnit. ï. I. p. 187 u. dentsche i'ebvrs. 1. 224) Tiger.

Aucb versicbert mein geehrler Collège Doin, der bewahrte Kenner der Sprache der Afgbaneu.

der Tiger konime in Afghanistan haufig vor. Ueberdies wurde Jacquemont [Voy. III. p. 31.3)

von alten jagdkundigen Afgbanen versicbert, es giibe in ibreni Lande aiisser Leoparden aucb

wahre Tiger.

Vorn Norden Afgiianislaiis seizt sicb dann wobl, weiiigstens ibeilweis, die Verbreitung

der Tiger, da sie ini Hinialnja bis 9000 Fuss, ja selbst bis zur Schueegrenze binaufsteigen,

ûber den stellenweis ziemlich flacbriickigen, von Alexanders Heere iibersliegenen Hindukuscb

(Paraponiisus) und den melir oder weniger, obgleieb theilweis uur inselartig, bewachsenen

Nordsaum lierais und Cborassans (s. oben S. 156) gegen das Quellengebiet des Anui-Darja

und Nordpersien (Mazanderanl hin, fort. Der Anschluss der iiidiscbeii Tiger an die bucbari-

scben und nordpersiscben erfolgt also obne Zwang, selbst wenn nacb Ritter (.4s. Tb. IV. 2.

S. 690) und A. Wagner keine Tiger in den diirren Plateaulandern Afgbanistans und Irans

nacbgewiesen werden kônnten.

Dass iibrigens der Tiger von Poltinger {Reise, dentsche Ucbers. S. 468) nebst Lowen.

Leoparden, Hyanen und Scbakalen, als Bewobner des dem Siiden des Afghanenlandes benach-

barlen Beluscbislans obne weilere Bemerkung aufgefiihrt wird, niochte ebeiifalls dafur sprecben,

dass die Soliiuanketle wobl nicht als seinp westlicbe Grenze gelten kônne. — Da zur Zeit der

Rômerherrschaft der Tiger in Arménien gefunden wurde, ja noch von Chardin und Giilden-

stiidt als Bewobner Mingreliens und Imeretiens bezeicbnel wird, also fruber weiter nacb

VVesten ging, so erstheint es gerade nicht ganz unwahrscheinlich, dass er einerseits von Nord-

Iran aus liber das obère Gebiet des Euphrat und Tigris, ohgleich er bei Ainsworth [Researcli.)

und Russegger [Reise) nicht vorkomnit, bis nacb Nordarabien, andererseits von Beluchistan

aus, durch den theilweis wasser- und daher pflanzeureichern sudlichern Tbeil Irans, nacb Siid-

arabien verbreitet sein kôunte oder verbreitet war. Die bei Ritter (Th. VIII. 3. S. 766, Th.

eineni Gehege ein Ldwe losgolassen und vicr HuiuIe auf iliii geliclzl». — Der Liiwe war aUo ein Gefangener, moglicher-

weise aucb von andcrswo hergpbrarlitor. Riller (V[, IV. 2. S. 723) nieint ubrigens aucb, dass der Tiger erst nacb dem
Erloschen des Loweugeschlechts, mit den Anfàngen einer fnibern Cullur nacb Vorderindien, zwischen dem Ganges und
Indus, eingedrungen sei, da wobl Denkmàler einer fnibern Ldwen-, aher kciner Tigerherrscbaft vorbanden seien. Es

liessen sicb aber dièse Denkmaler sehr naturlicb aucb dadurch erkliireii, dass der edlere, niajeslâtiscbe Lowe, wie es

auch in den sanskritischen Tbierfabein gescbiebt, dem unediern Tiger vorgczogen, und so dem Lbwen die Oberherrscbaft

eingeràuml wurde.
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XH. s. 212 u. s. 1013, so wie XIII. S. 446) angefiihrten Stellen, namentlich auch eine bei

Diodor (II. éd. Wessel. p. 162), wo von babyloiiischen Tigern in dem Syrien benachbarlen

Theile Arabiens gesprochen wird, deuten sogar darauf hin; falls nicht darin, wie schon Ritter

nieint, eine Verwechselung des Tigers mit dem Panther verborgen liegt, was jedoch nicbl von

der Slelle Itei Diodor gill, wo, ausser dem ïiger, aucb Pantber und Lowen genannt werden,

Neue, genaue Untersuchungen, der erwiibnten, naturbistorisch noch viel zu wenig bekannten

Lander, werden hieriiber zu entscheiden haben. Fiir jetzt liisst sich wenigstens Arabicn, so wie

selbst der Norden Mesopotamiens, nicht als sicheres, âusserstes, westlichstes Verbrtitungsgebiet

des Tigers ansehen. Was das N'orkonimen desselben in Iran anlangt, so stinimt niein Collège

Dorn dafiir, ebenso eine Stelle bei Kilter [As. Th. VIII. 3. S. 766). der zu Folge er sich

nehst Lôwen und Leoparden an den Ufero des grossen Sees Deria i Niriz (Bakbtegan der iiltern

Geographen] im ïhale von Persepolis fand*).

Bereils Pliuius [Hist. ual. VI. 22.), der nach Wendt [Die Insel Ceylon. Dorpat 1854. 8.

p. 73), ebenso wie Strabo [Geogr.XY. §. 14.) und Solinus (c. LUI) seine Mittheilungen ûber

die Insel Tarpol)ane (Ceylon) hauptsachlich wohl Onesikritos entlehnte, bericlitet, dass die

Tiger- und Elephantenjagd die angenehmste Beschàftigung ihrer Bewohuer sei. — Knox, der

[Ceylonische Reisebeschr. Leipz. 1689. 4. S. 41 u. 53) den Tiger unter den Bewohnern Cevlons

aulïiibrt, sah sogar am Hofe des dortigen Konigs einen schwarzen Tiger und berichtet uns, wie

man dort die Tiger jage oder erlege. Selbst Ziramermann [Geogr. Gesch. II. 260) machi, ob-

gleich vielleicbt schon zti seiner Zeit keine Tiger auf Ceylon mehr evistirlen, auf eine Angabe

bei Baldaeus [Ceylon }itnl Malabar S. 421) gestiitzt, dièse Insel als einen der Fundoite des

Tigers namhaft. — Scboutten [Voyage a. Iml. orient. II. p. 37) erwiihnt dagegen schon bei

Gelegenheil der Aufziihlung der Sâugethiere Ceyions, den Tiger nicht. Ebenso vermissen wir

ilm bei Ribeyro [Hisl. de Ceylon. Amsterd. 1601). Auch in den neuern Beschreibungen der

Insel von Cordiner [Description de Ceylon) und Davy [Account of the interiur of Ceylon. Lond.

1821) wird, ebenso wie in den raebrfach angefiihrten Briefen Hoffmeister's, der Tiger als

Bewohuer Ceyions nicht angefuhrt. Wir diirften also demnach mit Ritter [As. Th. VI. 2. 143

u. 698) und Wendt (a. a. 0. p. 116) anzunehmen haben, der Tiger sei in Ceylon ausgerottet,

wenn nicht etwa Montgomery Martin, der ihn aïs in Ceylon heimisch nennt (Ritter a. a. 0.

S. 143) den echten bengalischen dort sah und also keinen Leoparden dafiir ansprach. —
Jedenfalls lassen, abgesehen von jenen alten Angaben bei Plinius, die Mittheilungen von

Knox und Baldaeus, dann die grosse Niihe des tigerreichen Vorderindiens, so wie das Vor-

kommen von Elephanteo, die Insel Ceylon als, wenn auch nur selbst frùhern, Wohnplatz von

Tigern ansehen. Die zahlreichen, sciion in den altesten Zeiten begonnen, Jagdeu auf einer

isolirten, schon friih cultivirten, Insel vermochten uni so leichter eine Thierart zu vertilgen,

da dieselbe aus andern, benachbarlen Gegendea keinen Ersatz an neuen Individuen erhallen

konnte.

*) Jedenfalls darf man abcr wohl iiichl der Aiisicht bcistimmen, der Tiger sei auf Bengalen und die indochinesi-

schen Lander beschrànkt, den indopersischen aber fremd (Ritter, As. VIII. S. 211).
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Aus der Zabi der sûdlich von der hinterindischen Halbinsel gelegenen, grossen Sunda-

Inseln haben nur Sumatra und Java*), also gerade die von der ungemein tigerreicben Halb-

insel Malakka, ebenso wie von einander, nur durch schmale Meerengen getrennten, in uralter

Zeit niôglicberweise untereinander und mit ihr verbundenen, den Tiger unter ibren thierischen

Insassen aufzuweisen.

Dass der Tiger gleichzeitig mit Elephanten, Hirschen, Nashornern und Wildscbweinen

das einem grossen Temperaturwecbsel unterworfene Sumatra bewobne, berichtet scbon Schout-

ten [Voy. a. Ind. or. II. 1 49 u. 150). Von der betracblliclien Individuenzabl und den wahrhaft

entvôlkernden, ja fast unglaublichen, \ erbeerungen, wodurcb oft die Bewohner ganzer Dorfer

ausgeroltet wurden, die sicb vergeblich durch brennende, aus mit Dammaraharz gefùUten Bam-

busrohren bereitelen, Fackeln und zerstreute Feuer gegen seine Angrifïe ïu schiitzen suchten,

erzahlt Heyne [Tracts of India p. 427) und besonders Marsden [Ilisl. of Sumatra. Loml. 1784.

p. 147). Dessenungeachtet stellte man, besonders friiher, trolz der Prâmien, welche die Indi-

sche Compagnie ausseizle, den Tigern weil weniger nach als zu wiinschen war, weil ein Tbeil

der Einwobner den Glauben begt, dass in denselben die Seelen der verstorbenen Vorfahren

steckten (Millier, NacliriclUen von Sumatra, Pliilosoph. Transact. LXVIII. 171). In neuster

Zeit bat Hr. Baron v. Temminck [Coup d'oeil sur I. possessions néerlandaises. Tom. 11. p. 88),

eben so wie aucb S. Millier {Beryh. Phys. Atlas p. 167) auf das hiiufige Vorkommen der

Sunda-Bace des Tigers auf Sumatra bingewiescn.

Durch Bontius (//(.s7. ind. orient. 1658. p. 52), der liingere Zeit auf Java zubrachte, und

durch seine dort gewonnenen Beobachtungen die Naturgeschichte des Tigers zuerst niiher er-

lâuterte, lernen wir bereits miichtige Tiger als Glieder der Fauna dièses Eilandes kennen.

Schoutten [Voyage aux Ind. orietit. 11. p. 347) erzahlt, dass der Tiger sich auf demselben

gleichzeitig mit Nashornern, Hirschen, Biiffeln, Schweinen, Aiïen und Zibethkatzen linde. Von

spâtern Beobacbtern haben Baffles [Hist. of Java. 1. p. 49) und Crawford [Ind. Archip. 1.

p. 115) iiber die Hïiufigkeit des Tigers auf Java gesprochen. Dass derselbe auf dieser Insel, so

wie auf Sumatra, uicht fehle, und mit dem Bengalischen zu einer Art gehôre, bestâtigen die

maassgebenden Erfahrungen der beiden ausgezeichneten Vorsteher der grossen Leydener Samm-

luugen, die des Hrn. Baron v. Temminck [Monograph. d. Mammalog. I. p. 89) und des Con-

servators Dr. Schlegel [De Diergaarde en het Muséum te Amsterdam, p. 90 ff.). Delessert

[Voyage à Paris, 1843. p. 82) spricht gleichfalls vom Vorkommen des Tigers in Java. Durcii

Hrn. V. Temminck [Coup-d'oeil général sur les possessions Néerlandaises. T. I. p. 323) erfahren

wir uberdies, dass die Sunda-Bace des Tigers nebst dem Panther iin Jahre 1846 in den Wâl-

dern vieler Provinzen der Insel Java sich fand und ungeachtet der vermehrten Ausiodung der

Wàlder und fortschreitenden Cultur des Landes ihre Verwustungen fortsetze. In der Unter-

) Temminck (iMonogr. d. Mammal. I. p. 89) vermulhele zwar den Tiger auf Bornéo. Meines Wissens bat ihn

aber dort kcin ïUTerlassiger Beobacbter gefunden, wie dies aucli schon Ritler {As. Tb. VI. 2. S. 693 u. IV. 1. S. 915)

angiebt und Temminck spaler [Coup d'oeil s. l. poss. néerlandaises. T. II. p. 40H) selbst wiederrief. Der Letztere be-

merkt aucb {ebd. T. III. p. 111), dass es auf Celebes uberhaupt keine grossen Katzeu, also auch keine Tiger gabe.
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Residenz Grisse, Lesonders aber in den ôden Moiâsten von Siid-Bantam kommen die Tiser

selir zahlreich vor, Trotz der voni Gouvernement fur jede Tigerhaut ausgesetzten Praraie

zeigen indessen die aberglaubischen Javanesen geringe Neigung die Tigerjagd ernstlich zu be-

Ueiben, da bei ihneu der irrige Glaube berrsclit, je niehr man die Tiger verlilge, um so niehi*

steigere sich ihre Verniehrung. — Nach S. MùUer bei Bergbaus {Plujs. Allas p. 107) ûndet

sich der Tiger in Java, wie auf Sumatra, uberall vom Seestrande bis 600 Tois. Er liebt beson-

ders Vorberge mit sleilen Abhàngen und Thaleinscbnitten. Im Innern der WaUler sieht man

ihn nicht, wohl aber in Vorbolzern und in unbewohnten Gegenden, die mit niedrigem Ge-

strâuch und Alang-Alang [Imperala Konigti), ferner mit Scblingpflanzen , Saccharum glaga^

EleUeria coccinea, pininga u. s. w. diclit besetzt sind. Aus diesen Verstecken sclileicbt er zur

Zeit der Dâmmerung hervor und legt sich in einen Hinterhalt, besteigt jedoch zu diesem

Zwecke niemals Baume, wie die Leoparden.

Dr i lier Abschnilt.

i^llg^eineine FoIs:eriingeii ans den sipeciellen Angaben iiber die

\'^erbreitung' des Tigers in der Oegenwart und der
Vergangeubeit»

Die vorstehenden Untersuciiungen bezweckten eine raôglichst vollstândige Zusammeu-

stellung vicier speciellen Nachweise iiber das Vorkommen des Tigers an den verschiedensten

Puncten seines asiatischen Wohngebietes. Da indessen die Bedingungen fiir die Existenz der

Thiere keine bleibenden sind, sonderu an einzelnen oder mehreren Puncten der Erdoberdâche

durch Naturereignisse oder kiinstliche Einfliisse, wie fortscbreitende Cultur, Volkerbewegun-

gen, Jagden, Kriege u. s. w. sich periodisch veràndern; ja theilweise sogar vôUige Zerstôrun-

gen eintreten oder Ausrottungen erfolgen konnen, so muss bei der Angabe der Wohnorte der

Thiere die Gegenwart von der Vergangenheit sorgfâltig geschieden werden. Wir diirfen dies

also auch bei unsern gegenwàrtigen Untersuchungen ebenfalls nicht unterlassen.

§. 1.

Uebersichtiiche /lugaben iiber das Vorlionimen des Tigers in der

Gegenwart.

Im Allgemeinen kann man von der gegenwàrtigen Verbreitung des Tigers sagen, dass

auch sie zwar mehrfache, aber doch nicht sehr bedeutende Verânderungen erlillen habe, worin

dièse bestehen werden wir im nâchsten Paragraphen sehen, da sie der Vergangenheit ange-
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horen. Gegeiiwiirtig mochlen wir unser Hauptau;;ennierk darauf zu richten haben, aus jenem,

eben mitgeUieiUeu, umfassendeu, statistisclieu Malcriai die Haupteigebnisse zusammenzufassen,

um aus der Masse der eiiizehien Tliatsachen eiiie zweckmassige Uebersicbl iiber seine gegea-

wârtige Veibreiluug zu gcwinnen.

Wie mail eiuerseits dera Lowcu in Afrika und eineiii namhaflen Theile Westasiens die

unf'elbeille Obeiirewalt ùber aile wilden Tliiere seines VVohngebieles nicht abzustreilen vermag,

so muss man andeierseits den Tiger als ausscliliesslichen Behensclier der.Tbiere der grossern

(Sud-Ost-)I]alfle Asiens aiieikeunen. Die llenscbergeltiele der Lovven und Tiger waren und sind

indessen niciil so streiig geschieden, dass niclit auf nielireren, keiueswegs uubetracatlichen

Ràunien, uacli zoologiscb-geographiscbeu Geseizen, beide Tbierkonige zusammentriifen und

dort sich gogenseitig die Herrscbaft streitig macbten. Beluscliistan, Iran, Kurdistan (?) und das

Indusoebiet, mit Einscbluss vou Guzerate, sind namentbch die Lànderstrecken, wo nacbweis-

licb scbon iViJber, ja selbst vielleicht bauliger als jelzt, der Lowe und der Tiger die Jagdgebiete

und die Oberberrscbaft, sicher aber uicbt auf IViedlicbe VVeise mit einauder tbeilten, so dass

aiso dort das ostlicbe Veibreituugsgebiet des Lowen mit dera westlicbsten und siidwestlichsten

des Tigers zusammenfallt.

Das bis jetzt nachgewiesene iiordlichste oder boréale Wobngebiet des Tigers (seine Polar-

zone oder Pobirgrenze) beginnt ini Westen mit Talysch und Gilan, wo er biiulig auftritt, er-

weiterl sicli aber, wie es sclicint, si'idlieb bis gegen die Siidball'te des Kurdeiilandes, wo er

sellener sein mag. Oestlich von Gilan début er sicb (ebenfalls zablreicb) auf Mazanderan und

von da auf den siidliehen Tbeil der Ostkiiste des Caspisclien Meeres bis zum Balkhan-Busea

desselben aus. Danu bndeii wir ilin, so weit die Beobacbtungen reichen, sehr hâufig erst in

den Uuigebungen des Aral und an den Zufliissen desselben, dem Aniu-, Kuwaii- und Syr-

Darja, aber auch ain trockenen Bette des zwisclieu Aniu- und Kuwan-Darja liegenden fiiilieru

Jau-Darja wieder. Oesllicb vom Stromgebiet des S}r-Darja sab man ihn in der kleinen Kirgi-

senborde ain Tscbui, so wie von da weiter ostlicli in den weiten Umgegeuden des Balcliasch

und am Ili in ziemlich betracbtlicber Meuge. Siidlicb vom Ili lernte man ihn am Tarymfluss,

so namentlich bei Cbayar, keuuen. Nôrdlicber und gleicbzeilig meiir iistlich vom Ili bat man

ihn in der Gegend des Saisan-Sees bemerkt und darf ibn mit Sicherbeit an den siidliehen Ab-

hànjien des Kleinen Altai, der Sajanischen Geliirge und des Khingkan vermutben, namentlich

beobaehtele man ilui siidlieb von letztereiii am Dalai-See. Ju der ganzen Wandscliurei bis

Korea und in der Moiigolei ist er bàufig und fiudet sich auch wohl noch jetzt, wenn auch ein-

zelner, in den, aii der berubmlen Mauer gelegenen, weniger bewohnten, bergigen und waldi-

ijen Districten des eigentliclieu China, von wo er westlicb in Tibet und auch wohl in Butan,

sudlich aber nicht blos in ganz Hiuteriudien und auf dem naiien Sumatra, sondero sogar auch

auf Java aultritt, und dort iiberall noch jetzt in Scbrecken erregender Anzabl erscheint. Auf der

letzlgenaunten Insel erreicht er iiberdies seine eigentlicbe Aequatorialgrenze. Von Hinterindien

sieht man ihn in nordwestlicher Richtung iiber Assam, Népal und mit Ausnahme der vege-

tationslosen Gegenden, so wie mehrerer stark cultivirter Districte, wo man ihn, eben so wie
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auf Ceylon, ausrottete oder vei-jagie, liber ganz Vorderindien*), in grcisserer oder gerintrerer

Hàufigkeit, verbreitet. Von V^ordeiindien gebt er, wie es scheint in geringerer Zabi, uacb

Belucbistan, Afghanistan, die Bucbarei, so wie einige Theile Herats nnd lians bis gegen Ma-

zanderan, wodurch der, freilicb wegen" der dortigeu Vegetalionsverhaltnisse nur insularische,

Anscbluss an die nordpersischen Tiger erfolgt. In Chiwa, Badaivscban, Samarkand, Khokaud,

Taschkent, Kaschmir, Koschotei und der dem Nordabhange der betrâcbllicben Gebirgserhebungen

Central- Asiens zugewendeten Siidiialfte der weit ausgedebnlen, jedoch vielleicîit uicbt gerade

oasenlosen, VViisten Schascbin und Gobi, wo er nocb nicbt nacbgewiesen ist, diiifen wir ihn

wohl, wenn aucb nur hic und da insulariscb, oder aber vielleicht aucb nur einzeln, ebenfalls

erwarten.

Von seinen nordwestlicbsten Wobnorten (Talysch), streift er, seine Polargrenzen iiber-

schreitend, einzeln nordwestlich bis Arménien, IVlingrelien und Imeretien, nordiich aber bis

Lenkoran und etwas weiter (bis Baku), nach persischen Aussagen sogar bis Derbent. Vom
Aral und seinen Zufliissen gebt er nordiich bis in die Kirgisensteppeu. Vom Tschui und Sarassu

aus gelangt er zu Zeiten in die Iscbim>cbe Steppe, aus den Umgegenden des Saisan aber nach

Siidsibirien in die Gegenden von Bucblanninsk ani Irtisch und von den, noch osilicher lie:;en-

den, siidlichen Abhiingen des Allai an den Obi bis in die Nâhe von Barnaul. Die einzeln in

den Baikalgegenden erleglen Tiger slammten, wie nian wohl annebnien darf, theils aus der

Chalchas-Mongolei, theils aus der westliphen Mandschurei. Die sogar im Siiden des Jakutzker

Gouvernements wahrgenommenen Individuen kamen wohl aus der nordiichen AJandschurei.

Zieht man die Lage der bis jetzl bekannien Fundoi te in Betracht, so kann -man nicht

daran denken sich das Verbreitungsgehiet des Tigers in doppelter oder einfachcr llufeisenform,

oder in der Gestalt eines dickwandigen Ringes vorzustellen. Wohl miichten aber seine in

keinem strengen Zusammenhang befindlichen Wohnsitze einen aus Insein verschiedener Grosse

zusammengesetzien, mehr oder weniger stark bevolkerten, Archipel darstci.dU. Durch eine ein-

facbe gebogene Curve lassen sich daher die so beschaffenen Verbreilungsdistricle des ïigers

mit Genauigkeil wohl nicht angeben.

Will man die gegenwartigen Wohngebiete des Tigers durch gewisse geographische Linien

io sehr allgemeinen Umrissen begrenzen, so konnte man sagen, dass sie in ihrer grôssten Er-

streckung vom Siiden (Java) nach Norden (der Mandschurei) vom 9"^ oder 9'
,
— ' /° Siidl. Br.

an bis mindestens zum 50^, ja vermuthlich bis gegen den 54° Nordl. Br. und elwa vom 66°

L. (Talysch) bis zum 147. Langengrade, d. h. bis zur Ostkûste Korea's sich ausdehnen. Der

Tiger wûrde demnach auf einem ungeheueren Landerraume von mindestens 59'/, fwahrscbein-

licher
63'/J Breiten- und elwa 81 Langengraden sich finden**). Indessen ist eine solche An-

*) Vorderindien, das man aïs eijentliohe Heimath des Tigers liât ansehen wollen, diirfte wolil nicht dièses aus-

schliessliche Vorrccht in Anspruch nehmen konnen, da ira Nordweslen desselben aueli der Liiwe sich findel. wahrend

der in Hinterindien und andern ostlichern Gegenden als Alleinherrscher auftretende Tiger dort nichi minder haufig vor-

kommt als in Vorderindien, ja in mancben Gegenden Vorderindiens sogar hereits ausgerottet is<.

") Die 'Wohngebiele des Lowen wUrden dagegen auf etwa 71 Breiten- und 90 Langengrade sich erstrecken, und

Méra. se. nai. T. Vlll. 23
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nalmie von der Wahrheil weit entfernt. Im mittlern und osllichen China, auf Ceyion, in einem

Tlieile Indiens ist er nâmlich ausgerottet. Wegen des Auflretens oder, der Végétation und

Animalisation feindlicher Steppen (der Kirgisensteppen) liegt am Aral und in Westsibirien

das VVestende seiner Polargrenze viel siidlicher als in der Mandschurei, niinalieh schon unter

dem 49^ oder gar 48^ N. Br. Ganz besonders niuss aber dabei in Rechnung kommen, dass

seine wesllichste Heimath mit einem im Verhaltaiss nicht gerade sehr betriichtlichen Landslrich

(Iran) beginnl, wahrend im Siiden ein iiberaus grosser Theil jenes geographiscben Gebietes mit

ungeheuern Wasserfliicben (dem Arabiscben Meer, dem Indischen Océan und dem Chinesischen

Meer) bedeckt ist, so dass seine sùdliclie Heimath nur auf zwei Insein (Java und Sumatra) und

zwei (allerdings sehr betrachtlicbe) vorgeschobene Halbinseln (Vorder- und Hinterindien) sich

beschrankt, also dort nicht auf eine grosse, weit ausgedehnte Landmasse fiillt.

Bei genauerer Erwagung erscheint aber der Tiger nicht blos in horizontaler Richtung,

die wir eben naher kennen lernten, sondern auch in vertikaler verbreitet. Wir sehen dies

namentlich in den Riesengebirgen Tibets und Nepals, die er bis zur Région der Alpengewâchse

und Alpenthiere, ja bis zur Schneegrenze besteigt. An jencn Localilaten findet er also Gelegen-

heit sein Wohngebiet gleichsam zu verdoppeln. Gleichzeitig setzt er sich aber dort, auf einem

im Verhallniss kleinen Raum, von der tropischen Sonnenwiirme bis zur Eiskalte der Alpen-

oder Schiîeeregion, so verschiedenartigen klimatischen und physikalischen Wechseln aus, wie

er sie nicht einmal an seinen ôstlichslen Polargrenzen (der Mandschurei) zu ertragen braucht,

wo er jedoch keineswegs, so viel mir bekannt ist, schon mit den typischen polaren Thieren

(Eisfiichsen*', Eisbàren, Lcmmingen), wohl aber mit den weiter nach Siiden sich ziehenden

Reunthieren, die man mehr als halbpolare Thiere zu betrachten haben mochte, zusammentrifft.

(Ueber die Verbreitung des Rennthieres s. Brandt in Hofmaun's Reise nach dem nôrdl. UraL

Zoolog. Anhaiig. S. 45 ff.).

Vielfach bat man von Verbreitungscentern einzelner Thiere, z. B. des Luchses (Leop.

Schrenk, Litchsarten d. Nordens, p. 67), gesprochen. Versteht man darunter die Puncte, von

wo aus nach ihrer Schôpfung die einzelnen Thierarten ihre Urheimath weiter ausdehnten, so

eutsteht daraus eine hâkliche, wie mir scheint, in wissenschaftlicher Beziehung verfriihle Frage.

Die Thatsachen, welche die gegenwartjge Kenntniss der Fauna unseres Planeten bietet, dûrften

wenigstens wohl noch nicht die geeigneten sichern Mittel zu ihrer Lôsung abgeben kônnen.

Die Géologie, wenn sie kûnftig zu einer genauen Bestimmung der Aufeinanderfolge, in welcher

auf der gesammlen Erdoberflâche die einzelnen Gebirgsformationen und Erdschichten, in ge-

wissen Zeitrâumen hervortraten, gelangt sein wird, kônnte moglicherweise, in Verbindung mit

der Palâontologie, zur einzigen sichern HolTnung berechtigen. Wollle man aber dessenunge-

achtet eine Hypothèse iiber das Verbreitungscentrum des Tigers aufstellen, so diirften die

weil er, mit Àusnabme weniger Lander (Egypten u. s. w.), nicht blos ia ganz Afrika, sondera auch m einem ansebn-

lichen Theile Westasiens sich Gndet, eincn weit grdssern Flâchenraum einnebmen.

*) Die Eisfiicbse gehen nach Middendorf f {Reise II. 2. 73) in Sibirien nur bis zura 68-69" N. Br. nach Siiden,

die Lemmiuge Icaum so weit, nocb weniger die Eisbareo.
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Abbange des Himalayas) stems wobl sich am meisten dazu eignen, falls ninn voraussetzen darf,

dass dièses riesenhafte Gebirgssystem friiher als das Allaisysteiu u. s. w. sich erhob und durch

Thiere belebt wurde. VVàre dies iiicbt der Fall, so k(>iinte an die Môglichiieit niebrerer Ver-

breilungs-Ceutren gedacht werden, was vielleicbt das wahrscheinlicbere sein môchle.

Nicht ganz unpasseud erscbeint es hier noch einmal daran zu erinnern, dass man gegen-

wàrlig einerseits aïs siidwestiichste Grenze des Tigers das Solimangebirge ansieht, andererseits

aber geneigt ist, die Tiger Nordpersiens als losgelôste, von ihren indischen Artgenossen durch

VViisten gelrennle, Gruppen anzusehen. Da der Tiger im Himalaya bis in die Schneegrenze

aufsteigt, und Berge von 9000 Fuss Hôhe seiner Verbreitung in Indien keiue Grenzen setzen,

so wie ja iiberhaupl, wie wir namentlich aus der Verbreitung des Luchses seben, fiir Raub-

thiere die Gebirge kein Hinderniss der Verbreitung abgeben, so môchte es schon aus diesem

Grunde bedenklich sein, das Solimangebirge als sichere Schranke der Tigerverbreitung hinzu-

stellen, wenn wir nicht sogar durch Pottinger wiissten, der Tiger korame auch in Beluchistan

vor und wenn nicht Elphiston von Tigern in Afghanistan spràche.

In Bezug auf den zweiten Punct diirfte wohl daran zu erinnern sein, dass die ôden

Steppen sich keineswegs in Chorassan, Herat und Afghanistan so weit ausdehnen, um mit

Pflanzenwuchs bedeckte, von zahlreichen Antilopen bewohnte Landerraume, die auch den

Tigern geeignete Wohnpliitze gewiihren, giinzlich auszuschliessen und so nicht nur den An-

schluss, sondern selbst die natûrliche, insularische, Anniiherung der nordpersischen Tiger an

die nordindischen zu hindern.

Schliesslich sei es noch erlaubt der allgemeinen Uebersicht der Tigerverbreitung der

Jetztzeit die Bemerkung anzureihen, dass der Tiger in dem Theile seines jctzigen Wohngebietes,

wovon der Lowe ausgeschlossen ist, auch von andern echt-asiatischen Faunengliedern be-

gleilet wird, die friiher, als die mitteiasiatischen Steppen noch wilde Pferde und Kameele be-

herbergten, offenbar noch zablreicher und mannigfaltiger auftralen, wesshalb man ihn in

seinen nordlichen Verbreitungsgebieten nicht mit Unrecht mit Sewerzow als Glied einer ver-

kiiznmerten, nordlichen Fauna ansehen kann (siehe unten).

§.2.

Terbreituiig^ des Tigers iii der Terg;aiisenlieit.

Es darf als erwiesen gelten, dass nicht blos in Folge grôsserer, plôtzlicher, physikalischer

und terrestrischer Verânderungen zahllose Thiergeschlechter zu Grunde gingen, sondern dass

auch allmàhlig einerseits durch manche physikalische Einfliisse, andererseits durch den Men-

schen und seine Cultur nicht blos viele Thiere, sondern selbst Pflanzen auf kleinere Baume

zuriickgedrangt oder gânzlich vertilgt werden. Die Faunen und Floren einzeluer Liindergebiete

erleiden dadurch eine lokale Besclirânkung, die Arten eine mannigfache Verringerung oder

Unterbrechung ihres Verbreitungsgebietes. Bei fortgesetzter Einwirkung bleiben wohl gar nur

noch inselartige, grôssere oder kleinere Lànderslrecken, wo noch der urspriingliche, natiirliche
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Zustand wahrgenommen wird, l)is auch er deii weilerii iiiduslrielleii Beslrebungen unterliegt

und in den so guwonncncn Culliirgebieten die Herrsclialï der Rauhthiere auf den Mensclien

iibergeiit. Mclil abor bbjs die Raublbiere triITt die Verlilgung, sondeni auch die IMlaiizeiifresser,

deren geregelle Schonung iiachballigere und langera Jagd- und Tafelfreuden und sonsligen

Nutzen gewahrcn wiirde, werden aus zeilweiliger Gewinnsucht, aus Unbedachtsamkeit oder aus

Slutnpfsinn fur edlere Naturgeniisse verlil^'t. Da aber die forlschreilende Cullur zum Schutz der

Hauslhiere, odcr selbst wobl gar zur eigenen Sicherheit, den grôssern Raublhieren ganz bcsonders

den Krieg erkliireii niuss, den die forlgescbrilleiie Bildung mit wirksamern und mannigfachern

Ilidfsmilleln und gesicherlerera Erfolge zu fiihren vermag, so konnte ein solches Verbàltniss

auch auf den Tigcr nicht obne nanihaflen Einfluss bleiben. Auch in seine Verbreitungssphiire

hat theilweis schon seit den altesten Zeilen die CuUur einzehier Lânder inehr oder weniger

mâchlig eingegrifTen, ja in inanchen isl er ganz verschwunden. Seine Vertilgung erfoigte in-

dessen in sciiien VVolingebieten noch niclil in eineni verhaltnissmassig so hohen Grade, um

eine walirbafl insularische, deni naben ganziichen Verschwinilen vorhergeliende, Verbreitungs-

art herbeizufuiiren, wie sie jelzt der Luchs, die wihJe Katze, der Biber, der Wolf, der Biir, ja

selbst schon die Hirsche und Wildschweine in einigen Lândern Europa's zeigen.

InderVorzeit, wo iiberhaupt die Fauna des nordlichen Asiens artenreicher an grossen Vier-

fussern war, fand sich der Tiger nordwesllich in Mingrelien, also bis zum Siidabhange des Cau-

casus, der wohl damais seine nordweslliclie Grenze hildele, dann in Imerelien, Géorgien und Ar-

ménien, und dehnle sich, mil Ausnahme der seincn Aufenthalt aus tcUurischen und biologischen

Griinden auch jelzt noch ausschliessenden Oerllichkeilen, von dort nicht blos bis Indien, sondern

auch bis in das cigenlliche Chijia aus, besonders wohl che die bekannte schiilzende Mauer sich

gegen die mongolischcn Eindringlinge und indirekt zum Tbeil vielleicht gleichzeitig gegen ihn

erhob. Aus Miniirelien, wo iiin Chardin, und aus Imeretien, wo ihn Gùldensladt sah. ist

er verschwunden, ebenso aus Arménien, das die Komer als Tigerland kannten. Auch Géorgien,

als desscn Bewohner ihn noch Wakhoucht zu Anfange des vorigen Jahrhunderts aufiùhrt,

kann nicht mehr als seine Heimath betrachlet werden. In Babylonien, wo er sich einer Slelle

des Diodor zu Folge, gleicbfalls aufgehallen haben soll, wurde er von den neuern Reisenden

nicht angelroflen. Auf Ceylon, wo er frijher, was auch die Lage der Insel wahrscheinlich

machl, sich fand, weiss man jelzt nichts sicheres mehr von ihm. Selbst in Kaschmir, wo er

vielleicht schon wcgen der dort selbst im Sommer kiihlen Temperalur sich nicht rechl heimisch

fiihlen niochte, konnte er, da neuere Forscher (wie Ilijgel und Vigne) ihn dort nicht fanden,

vielleicht schon von den industriellen Bewohnern ausgerotlet worden sein. Dass er in meh-

rern Theilen Indiens, wie in Cozimbazar und vielen Dislriclen Coromandels und Bengalens,

theils ganzlich ansgerottet, iheils verlrieben wurde, ist aus den obigen Specialangaben bekannt.

Im mittlern China, so wie in den angrenzendcn Kuslenstrichen, die von einer dichten, culli-

virten Bevolkerung bewohnt werden, ist er wohl gleicbfalls verschwunden.

Aus mehreren Umsliinden diirfen wir (wie bereils oben angedeutet) schliessen, dass die

dicht behaarten, im gefrornen Boden Sibiriens gefundenen Mammoule und Nashiirner, denen.
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raeiiien bereils vor Jaliren bekannt geiuachleii Untersuchungen zu Folge, selbst Tannennadelu

als Nahrung geniigteu, die also fiir uôrdliche Kliinate geschaffen waren, eben so wie mehrere

Rinderarten {lios primigenius, Unis und moscliatus), iiebst grosse» Riesenbirscben, wilden Pferdeii

und Kameelen friiber Glieder der mitllern und nordasiatischen Fauna waren. Es kontite also,

vermôge einer weiseu Einricbtung des Weltscbopfers, auch ihr Beherrscber nicbt feblen, um

ihrer zu grossen Vermehrung Scbrauken zu setzen. Wir diirfen es daher selbst als wahr-

scheinlich ansehen, dass dieser ostasialiscbe Kônig der Thiere schon damais der Tiger war,

der nebst mehrern andern Tbierarten (dem Elen, den Edelhirschen, deni Biiren, den Rebea

u. s. w.) vermoge seines zahcrn, biegsamern, schlauern Naturels, den uns noch dunkeln, ver-

nicbtendeu Einfliisseu leichter widerstand, ja selbst etwaige erlittene Verluste vom Sijden her

leicht ersetzeu konnte*).

Vierter Abschnitt.

Blologisclie und pliysikalischo Bediiiguugeii der Tiger-
verbreîtuiig.

§. 1. Biologische.

Zum Besteben der Tbiere, deren eigentbiimliciie Organisation einen bestiindigen Wecbsel

ibrer slolllicben Bestandtbeile erbeiscbt, niusstc ein Vorralh von Materialien vorbanden sein,

der diesen Wecbsel moglicb niacble, d. b. ibre Ernabrung vermitlelte. Die Pflanzen einerseits,

die Thiere andererseits bieten, wie bekannt, eine solcbe Vermittelung. Blesse Tbiernabrung

batte sebr bald den Unlergang der gesaiumten Tbierscbijpfuug herbeigefiibrt und die Erde zu-

nâcbst zura Scbauplalz eines grossen Raubslaales von sebr kurzer Dauer gemacbt, zuletzt aber

in eine, von allen durch freien Willen sicb bewegenden Wesen verlassene, Einôde verwan-

delt. Die bobere und edlere Entwickelung des Menscbengescblecbts, olTenbar der bocbste

Zweck der Existenz unseres Plaueten, wiire unter solcben Verbàltnisseu uninôglicb gewesen.

Waren dagegen aile Tbiere auf blose Pflanzennahrung angewiesen worden, so wiirden wir

zwar vor Raubtbieren bewahrt gebliebeu sein, der scbonste Scbmuck unseres Planeten, die

') Zu den Einfliissen, welche weiiigstens nicht minder aïs die physikalischen , ja vielleicht viel slarker und nach-

haltiger auf die Fauna der mitUern und nordlicben Districlc Asiens einwirkten, wodurch mehrere Artcn von wilden

Vierfussern ganziicli verschwanden, gehoren sichcr die vielen Vôlkerschaflen, welche schon friih nach Norden zogen

und in den wildreichen Gegenden sich beweglen. Die untergegangeneu Tbiere, als die niassigern, daher weniger schnell-

fiissigen, vielleicht auch stupidern, raochlen ihuen geringen Widerstand leisten und lieferten auf einnial eine grosse

Menge schmackhaften Nahrungsstoffes. Ein Theil der Mammonte und bùschelhaarigen Nashorner scheint im Norden

zur Herbstzeit im Schlamm versunken, dann durch plbtzliche Kàlte eingefroren und mit wiederhollen Schlammlagen be-

deckt worden zu sein, ohne wieder aufthauen zu kdnnen. Solche Individuen sind es, welche die Lena und der Wilui

losspiilten und den Forscberblicken der Neuzeit zugànglicb machten.
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formenreiche Pflanzendecke wiire aber dabei, ganz abgesehen von der Verkâmmerung des

Nutzens und des Genusses, den sie dem Menschen gewahren soll, sehr ûbel berathen gewesen.

Die unbeschrankte Vermebrung reiner Phytophagen halte am Ende zur Vernichlung der Vé-

gétation gefùbrt. Den Schwàrmen der gefrassigen Wanderheuschrecken aiinlich, wàren in un-

gezugehen Schaaren die verschiedensten, in ihrer Vermebrung unbeschrânkten Thierformen, um

bei localer Âbnahme oder Vernichtung der Nahrungsquellen ihr Dasein zu frislen, iiber grosse

Râume der Erde gezogen, um seibst die letzten Reste der Végétation aufzuspiiren. Die zahlrei-

chen Leichname der gefallenen Individuen hiitten die Luft verpestet undso wiire wasdemHunger

entrann durch verheerende Seuchen zu Grunde gegangen. Aile jene merkwiirdigen, so mannig-

fachen, formellen und biologischen Erscheinungen, welche wir an den Raubtliieren wahrnehmen,

bâtten sich nicht entwickeln kônnen. Das Erdenleben wâre einfiirmig, kanipf- und reizlos ge-

wesen. Der Mensch halte keine Veranlassung gefunden, sich mil physisch màchligern Gegnern

zu messen und auf Mittel zu ihrer sichern Besiegung zu sinnen, und eben dadurch seine gei-

stigen Fiihigkeilen zu enlfalten. Er halle auf aile Vortheile und Freuden verzichlen miissen, wel-

che ihm die Fleischnabrung, neben der vegetabilischen gewahrt. Es ist daher eiue weise Ein-

richlung des Wellschopfers, dass er neben den Pflanzenfressern auch Wesen enlslehen liess, die

durch ihre mannigfachen Bildungen und Eigenschaften befàhigt sind, einerseils der zu grossen

Vermeluung der Pflanzeufresser Grenzen zu setzen, andererseils aber die nachlheiligen Wir-

kungen der Thierleichen zu beseiligen, wâlirend sie den Menschen zwangen zu ihrer Be-

schriinkung seine geisligen Anlagen zu entwickeln und ihu dadurch belâhiglen auch auf

andere Gegeustande des Lebens die so angeregle geislige Kraft zu verwenden und zu vervoll-

kommnen.

Die verschiedenen Verhâllnisse der Grosse, der Kraft und des Volums der Fleischfresser

mussten sich aber nach den von ihnen zu iiberwindenden Massen richten. Ein Marder oder

Iltis verraag keinen Hirsch, noch weniger einen Elephanlen mit Erfolg zu bekâmpfen. Wir

sehen daher auf dem Festlande des Erdbalis die Grossenverhiiltnisse der Pflanzenfresser zwi-

schen der des riesigen Elephanlen und der der kleinsten màusearligen Nager, wie z. B. der

Zwergmaus [Mus minutus); die der Fleischfresser aber von der des Lowen und Tigers bis zu

der der Zwergspitzmause {Sorex pygmaeus und etruscus) schwanken, um grôssere oder klei-

nere Thiere erbeulen zu kônnen. Nur durch eine solche Einrichlung war es môglich, dass

die mehr oder weniger massigen und stiirkeren Thiere auch von ebenbûrligen Gegnern be-

kâmpft werden kônnen, um an ihnen ihre gewallige Esslust zu befriedigen; wàhrend die

kleinern Pflanzenfresser den kleinern, weniger bedurfenden, Raubtliieren anheimfallen. Wir

sehen daher, im Einklang mit der Grosse und Zabi der Pflanzenfresser, in den verschiedenen

Erdlbeilen auch grôssere und zahlreichere Raubthiere auflreten, wie sich dies seibst in beiden

Erdhalften zeigt, von denen sogar die, in Bezug auf Masse des Fesllandes ausgezeichnete,

Asiatisch-Afrikanische auch grôssere Pflanzenfresser und Raubthiere aufzuweiscn bal. Afrika

besilzt bekannllich neben seinen Elephanlen, Nashôrnern, Girafîen, Zébras, Nilpferden, Rin-

dern, Scbweinen und arlenreichen Gazellen, Lôwen, Panlher und Hyànen. Asien ernâhrt
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ausser seinen Rindern, Eseln, Hirschen, Gazellen, Schweinen, Tapiren, Elephanten uod Nas-

hôrnern, Lôwen, Tiger und Panther. Ainerika, dessen grossie Pflaiizenfresser aus Rindern

(Bisons, Moscliusochsen) , Hirschen, wenigen Gazellen, Tapiren, Schweinen und Capybara's)

gehildet werden und an Artenzahl und Masse denen der alten Well nachstehen, besitzt auch

weniger zahlreiche grossere Raublhiere, von denen die grôssten, wie nainenllich der Jaguar

und der Puma, ini Einklang mit den kleinern Pflanzenfressern Amerikas, die ansehnlichste

Grosse und Kraft der altweltlichen Raublhiere (wie namentlich die des Lowen und Tigers) nicht

erreichen. Merkwiirdig ist es, dass in der alten Welt, wie in der neuen, geraile die beiden

grôssten Raubthiere die grossie und weitesle Verbreitung besitzen; ja dass es Liinderstrecken

giebt, wo die eine oder die andere ausschliesslich herrscht. In Afrika und einem grossen Theil

Westasiens gebietet, wie schon erwâhnt, der Lôwe. Vom Nordsaume Persiens und dem obern

Gangesgebiet und mindestens dem mittlern Dekan an bis zum Aral und den sudlichen Abhiin-

gen der grossen altaischen Gebirgsketten, welche die kleinere Nordhàlfte Asiens von der

grôssern sudlichen scheiden, ûbt, wie wir oben sahen, der Tiger die ausschliessliche Herr-

schergewalt. In Amerika dagegen kann nur von Gegenden die Rede sein, wo der Puma als

AUeinherrscher gebietet, wàhrend der Jaguar, obgleich die grossere und stârkere Form,

sich trotz seiner weit (aber minder aïs die des Puma) nach Siiden und Norden ausgedehnten

Heimath, die Nebenbuhlerschaft des letztern stets gefallen lassen muss, was vom Lowen und

Tiger nur ira westlichen Asien gilt. Die ausschliesslichen Herrschergehiete des Puma fallen

aber, merkwiirdig genug (offenbar wegen der grossen Lângenausdehiiung Amerikas) auf die

extremsten Enden seiner Verbreitung (auf Californien und Canada, und auf Patagonien), also

auf sein nôrdlichsles und siidlichstes Verbreitungsgebiet, wâhrend die Herrschergehiete des

Lôwen und Tigers, grosse, niehr oder weniger archipelagische, Gebiete bilden, wovon das eine

auf den westlichen, das andere auf den ôstlichen Theil der Erdhalbkugel sich ausdehnt. Die

Herrschergehiete des Lôwen und Tigers stehen also gewissermaassen, hinsichtlich ihrer Lage,

im umgekehrten Verhaltnisse zu denen des Puma, was oiïenbar mil der grôssern oder gerin-

gern Lângen- oder Breiten-Ausdehnung der Continente, in denen sie vorkommen, und den

davou abhângigen klimatischen und von diesen bedingten biologischen Verhaltnissen, zusam-

menhângt. Solche Erscheinungen deuteu ohne Frage auf eine Art prâstabilirter Harmonie in

der zweckmâssigen Vertheilung der Thiere, auf fiir ihr Bestehen geeignele Lânderstrecken

unseres Planelen, hin.

Was non aber den Tiger anlangl, so ist seine Verbreitung, eben so wie die der andern

Thiere an gewisse specielle, der besondern Art seiner Lebensenergie entsprechende, Bedin-

gungen geknûpft, worauf einige nâhere Blicke zu werfen sein werden.

Zur Ernâhrung so betrâchllicher Raublhiere, die sich durch ihre grosse Bewegunsfàhig-

keit auszeichnen, also auch wegen des damit in Verbindung stehenden namhaften Stollwech-

sels, einer Fiille von Nahrungsstoffen bedùrfen, wie nameutlich die Tiger, werden grosse

Massen von Nahrungsmilteln, wie sie nur grossere Thiere hieten, ein nolhwendiges Erforderniss

sein. Der Aufenthalt derselben wird desshalb von Umstiinden abhangen, die das Vorkommen
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zalilreicher grôsserer Vierfïisser môglich maclien. Da aber die Tiger ihre Schiachtopfer nieht

leicht im freieu, offeuen Felile zu erjagen veimogen, sondern sie beschleiclien niiissen, um sie

durch eiuen berechneten Sprung, nach Kalzenart, mit gesichertem Erfolge zu erbaschen, so

wâblen sie, um sicb zu veibergen, Waldrander uiid GebiJsclie, oder ûberhaupt bewaclisene

Orte, ja selbst felsige Gegenden, in Indien sogar Plantagen und Getraidefelder, zu ihrem

Aufenhaltsorte, und lieben es, wenn sie gesàUigt sind, um der Ruhe zu pflegen, sich dahin

zuruckzuziehen bis sie der Hunger zu erneuler Thiitigkeit anlreibt. Gegenden, wie sie nament-

lieh die niillelasiatischen Sleppen und die meisteu Districte Indiens u. s. w., die ihnen beson-

ders in der Niihe vou Fliissen, Seen, oder Weeresarmen, solche Verstecke verscbaffen, bedingen

daher das Vorkommen der Tiger. Die Wassernâhe gewâbrl ihnen bauptsàcblich den Vortheil den

zur Trànke herbeieilenden Pilanzenfressern IcichU-r beizukommen. Von untergeordneler Bedeu-

tun<^ erscheint es dagegen, dass der Tiger dort seinen eigenen Durst, den er ara liebslen mit Blut
'»

stillt, obne Schwierigkeil lijschen kônne*). An Orten, die von jedeni bôhern und dicbtereu

Pflanzenwuchs, der ihm als Versleck dienun konnte, enlblosst sind, besonders wenn dièse aus

nacklen Ebeneu besteben, wie eiu grosser Tiieii der asiatiscben Steppen, wird er daher seinen

Wohnort nicbt aufschlagen. Schon dadurch muss also sein Vorkommen, sogar von Nalur, ein

scheinbar erkunsteltes, insularisches Ansehn gewinnen, wie dies auch bei den Waldtbieren

der Fall isL, denen man in gewisser Hinsichl den Tiger in Bezug auf seine Aufentlialtsorte an-

reihen konnte, wiewohl er sich in der Mille dor Urwâlder nicht zu ûnden pllegt, sondern nur

in Vorbolzern und Gebiischen. In gebirgigen Gegenden, die nicht selten Tiger beherbergen,

ersetzen ihm als Verstecke und Schutz gegen VVitterungseiullusse die Felsvorsprùnge und

Felshohlen die Gebûsche und Waldrander.

§. 2. Pliysikalisclic.

Das Vorkommen sehr vieler, ja vielleicht der meisten, Thiere wird alier nicht ausschliess-

lich durch die Fiille geeigneter NabrungsstolYe und die zu ihrer Erlangung geeigneten Wohn-

plàtze bedingt. Wir seben vielmehr, dass manche Arteu nur in kalten Gegenden gedeihen,

wie die Eisbaren und Eistûchse u. s. w.; andere dagegen, wie die Pautherkalzen, die Viverren,

die Ichneumons u. s. w. nur in warmen oder heissen Erdrâumen angetroffen werden. Man

darf also wohl annehmen, dass ihre Existenz, wenigstens theilweis, von gewissen physikali-

schen oder meteorologischen, ihrer besonderen Constitution angemessenen, Bedingungen ab-

hange. Es lâsst sich dahev, wie billig, die Frage aufwerfen, in wie weit die Existenz des

Tigers an solche Bedingungen geknûpft sei?

•) Die Wassernâhe scheiiit gerade kein nolhwendiges Erforderniss zu seinera Aufenthalte zu sein, wie man wolil

gemeiut liai. Die gefangeiicu Tiger Irinken nicht gerade sehr Tiel, obgleich ein Trunli Wasser ihnen bei schmaler Kosl

als Labung crscheincn muss. Auch berichtct uns Evorsmann, dass man den Tiger selbst an solchen bewachsenen

Orten anlrifft, die nur zu Zeilen der Regen oder das Schneewasser erquickt . was nanientlich von den Sfhilfdickigten des ira

Sommer trockeuen Bettes des Jan-Darja und den Saxaulgebiischen der mittelasialischen Steppen gilt. Ein alter arabischer

Schriftsteller (Kazwini), Verfasser ciner Art Naturhislorischer Encyclopàdie, sagt sogar, dass der Tiger nur aile drei

Tage (!) Irinke.
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Im Alljiemeinen sehen wir, tJass die Katzen uicht blos eine grosse Bewei:lichkeit aller

Theile, eiii hilziges, weun auch nur zu Zeiten hervortretendes, Naturel!, dis von eiuer, wenu

aucli nur periodisch besclileuuigten, durch âussere Einûiisse, ruittelst Innervation, leicht an-

zuregeuden Blutbewegung abhangen môchte, sonderu auch eine grosse TenacitiU des Lebens

besitzen, so dass sie selbsl bedeutcnde Verlelzungen viel leichter als die meisten Sàugethiere

ertragen. So organisirte Thiere werden daher auch geeignet sein, selbst unter sehr belracht-

lichen Ïemperatur-Wechseln ihr Leben zu frislen. Wir linden auch in der That, dass aus der

Zahl der Landthiere gerade niehrere Kalzenarten wie der Luchs, der Lowe, der Puma und der

Jaguar, ja selbst unsere aus Afrika stanunende Ilauskatze, einen ausserordenllichen VVechsel

der Temperatur an den verschiedenslen Orlen ihres Vorkommens mil Leichligkeit ertragen. —
Der Luchs eischeint bekannllich in Europa und Asien von den àussersten nordlichen Grenzen

der W aider, wo nicbt selten das Quecksilber erstarrt, bis zum Himalaya und Mesopolamien, so

wie von den Pyrenaen bis zum àussersten Ostrande Sibiriens, wo sogar zuweilen das Quecksilber

wochenlaog in festem Zuslande verharrt (L. Schrenk, Luchsarten des Nordens p. 57). Der

Lôwe fand sich noch zur Zeit des Ilerodot, ja selbst des Arisloleles, in Thracien und Akar-

uanien, namentlich vora, westlich von Abdera gelegenen, Plusse Nestos in Thracien bis zum

Plusse Acheloos in Akarnanien. Er war also friiher, che ihu in Egypten und dem Peiopones

eine làncst unlereancene Cullur ausrottele, so dass vielleicht sogar der m>thische Herkules

den leizlen Peloponesischen (Nemaischen) erlegte, und dieser That einen Theil seines Ruhmes

verdankle, nachweislich voni Cap bis Thracien und Thessalien verbreitet. Der Puma geht von

Patasonien, namentlich etwa vom 53— 54° Sudl. Br. bis Californii'n uad zu deu Cauadischen

Seen, also bis zum 49— 50' N. Br., so dass er also in Nordamerika in Gegenden sich findet,

wo er gei;en 15^ Kiilte und .30^ VVarme aushalt, wiihrend in seinen tropischen Wohngebieten,

wie in Brasilien, das Thermometer nur selten unter -f- 1 l°Cent. sinkt, wohl aber bis 34-46''

sieigt, dagfgen aber auf den in der Nâlie seines sûdlichsten Wohuortes liegenden Falklands-

liiseln im Minimum 26,7^ C, im Maximum 5,6° G. zeigt. — Der vom Siidwesten der Ver-

einigten Stnalen bis zum Uragay und Parana verbreitete Jaguar bat an seinem nôrdlichsten

Wohnplatze (Siidivalifornien) zuweilen 5° FrosI, in Guyana aber als geringste VVârme h- 20^

auszuhalten. — Auch manche audere Thiere zeigen eine ahnliche weite Verbreitung, leben also

ebenfalls unter sehr verschiedenen Temperatur- Verhàltnissen. Es gilt dies namentlich, aus der

Ordnung der Raubthiere, vom Fuchs, vom Wolf, vom nordischen Landbiir {Ursus Ârctos) und

der Fischotter [Luira l'uhjaris), die von den siidlichsten Enden Europa's, dann von Persieu und

dem Fusse des Himalaya bis zur Polarregion, ja theilweis bis zum Eismeer gehen. Aus der

Zahl der gnisseru Pflanzenfresser gehort (oder gehorte vielmehr) der seiner Vertilgung nahe

altweltliche Biber {Castor Fiber) zu den Thieren, welche die ansehnlichste Verbreitung besitzen.

Sein ursprïmgliches (frùheres) Wohugebiet lâsst sich namlioh von Spanien, Frankreich, Eng-

land. Italien bis zur Mandschurei und vom obern Euphrat bis Lapplaud und den noch mit

Laubholz besetzten Nordi^n von Sibirien ausdehnen. Er gehort daher ohne Frage zu den Vier-

fùssern, welche die grossten Contraste der Temperatur aushalten. — Das wilde Schwein [Sus

Mém. se. nal. T. Vlll. 24
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scrofa) mochte hiciin so zicmlich mit dem Biber welteifern, da es zwar weit weniger nôidlich,

etwa bis zum 55°, aber dagegen noch sudlicher bis nach Nordafrika und Indien, daun bis in

die im Winter so kalte Mandscliurei, gebt. — Cervus elaphus und capreolus iiiiissen, obgieich

sie in Bezug auf Ausdehnung ilires Wohngebietes, namentlicb wegen iiirer weniger nach

Suden reiehenden Acquatorialgrenze, nicht ganz mit dem VVildschwein in die Scbranken treten

kônnen, gleichfalls den am weitesten verbreiteten Siuigetbieren zugczâhlt werden. Man trillt sie

noch, wie die beiden vorheigehenden, in Gegenden, wo das Quecksilber gefriert, so nament-

licb in Ostsibirien und in der Mandschurei; obgieich sie dort nicht hoch nach Norden gehen.

Es erscheiut daher weniger anfrallond, wenn wir auch den Tiger, wie schon seine oben

ausfiihiiich erorterte Verbreitung andeutet, in seinem vaterlândischen VVelltheil, der die extrem-

sten Winter- und Somniertemperaturen darbietet, unter den verschiedensten Klimaten, nament-

licb von den brennend heissen Gefilden Indiens bis in die Schneeregion des Himalaya und an

den siidlichen Grenzsaum Sibirions, in dessen ôsllichen Landerslrecken nicht selten das Queck-

silber mehrere Tage, ja zuweilen wochenlang, im erstarrlen Zustande bleibt, in gleicher Fùlle

seiner Lebensenergie auftreten seben; ja wenn er, in Bezug auf die Fâhigkeit die verschieden-

sten Temperaturen zu ertragen, wohl aile Verwandte ilbertrilTt; aiso wohl vermoge seines,

eine ziihc Organisation ermoglicheiiden, Baues ein Accommodationsvermôgcn hietet, wie man

es, so viel mir bekannt, bei wilden Thieren sonst nirgends fuidet. Beispiele von kUmalischen

Verhaltnissen der Gegenden, wo der Tiger lebt, oder solchen, die wenigstens in ihrer Nâhe

liegen, liefern die nahern Beweise.

Bereits Ilr. v. Humboldt {Asiecenir. HI.p. 96) bemerkt, der Tiger fande sich in Sibirien

zuweilen noch unter der Parallèle von Bcilin, Hamburg und Paris, ja noch nôrdiicher in Ge-

genden, die eine Winterkalle besitzen, welche die von Petersburg und Stockholm iiberbielet.

—

In den indischen Gebirgen, wie in den Sleppen, hait er im Winter eine selir ansehnliche

Kâlte, im Sommer aber eine sehr hohe Wârme aus. So folgt namentlicb in den Thalebenen

Tibets dem sehr kalten, schneeigen Winter ein Sommer, der selbst auf Hôhen von 8000 Fuss

noch Wein, Apricosen und andern Obstarten, ja selbst auf Hobcn von 12— 14000 Fuss noch

Cerealien zur Reife gelangen lasst. Man darf sich daher nicht wundern, wenn wir ihn in

Mittelasien unter giinsligern, aber von denen der Tropen Indiens noch immer sehr abweichen-

den Temperaturverhâltnissen antreffen. In Chiwa, wo ihn zeither zwar kein Naturforscher be-

obachtete, das aber zwischen Lânderstrecken (wie den Aralgegenden und Buchara) liegt, in

denen er nachgewiesen ist, fàllt, nach Danilewski [3anùcK. Feoip. Oôin. kh.V. cTp. 65), nur im

December und Januar Schnee, der 3— 4 Tage liegen bleibt. Die Wintertemperalur ist nieist

liber Null, zuweilen aber auch 20° unter Null. — Eine âhnliche Temperatur fand Karelin in

der Soongorei (Sewerz. fFeslnik p. 546). Der 200 Werst von Balchasch gelegene Issikul

friert nicht zu. Am Sudufer des Caspischcn Meeres fallen Regen statt Schnee und das Thermo-

meter sinkt selten unter 0. — In allen genannten mittelasiatischen Gegenden steigt aber die

Hitze im Sommer, selbst im Schaltcn bis 35° -4-. — In der vor kalten Nordwinden, wegen

geringer Hohe der Gebirge, nicht geschutzten Mandschurei, gefriert nicht selten das Queck-
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silber. Sclbsl in uiaiichen nordlicheren Theilen Indiens lierrscht im Decemjjer und Januar zu-

weileii einige Tage hindurch eine solche Kiilte, dass die Pfiitzeu sich mil eiiier Eisriiide bc-

decken (Williams. Orient, field sports p. 274).

In Tillis, also in eiiier Geyend, wo es weuigstens friiber ïigcr gab, iind bis wohin sie

auch jetzt noch slreifen, betiiigt die niitllere Teuiperalur -+- 10,2; die niittleie Tempeialur des

heissesten Monats (July) -+- 19,6, die des kallesten (des Januar) aber -t- 0,1. — Die Festun»

Nowopetrowsk am Caspischeii Meere (b. Mangischlak) bot 1852 folgende Temperaluren. Die

niiltlere Temperatur im AUgemeinen war = -»-8,44; die minière Temperatur im Winler —
1,47, im Frûbling -+- 6,87, im Sommer -t- 18,20, im llerbst -+- 9,66, im Januar — 2,7,

im Februar — 3,2, im July -t- 18,97, im August -+- 19,64. — Die am nordosilicben Ufer

des Aralsees gelegene Feslung Aralsk besilzl eine minière Temperatur von -+- 6,2; die mittlere

Temperatur des heissesten Monats ist h- 20,2 und die des kaltesten (des Januar) — 1 0,2. — In

Irkutzk, woriiber einzelne Tiger noch hinausgingen, faud man die mittlere Temperatur — 0,4,

die mittlere Temperatur des heissesten Monats -+- 14,8, die mittlere Temperatur des kiiltestea

Monats — 17^. — Zu Nertschinsk, bis wohin, freilicb selir selteu, ebenfalls Tieer selaneen.0"
und das eine hohe Lage bat, betràgl die mittlere Temperatur — 3,2, wabrend die des wàrm-

sten Monats -+- 14, die des kallesten aber — 23,3 ist. — In Peking fand man die minière

Temperatur des Jahres -i- 9,03; die des kallesten Monats (Januar) — 4,01, das Mittel der

Tagesmaxima — 0,07 und das Mittel der Minima desselben — 7,18. Der dorlige heisseste

(July) zeigte eine niiltlere Temperatur von -+- 21,41. Als Mittel der Tagesmaxima des July

ergab sich -+- 24,6, der Minima -+- 18,43. — Die Temperatur von Madras belragt im Frùh-

ling -4- 23,81, im Sommer -i- 24,37, im llerbst -+- 22,29, im Winler -t- 20,25. Den vor-

stehenden vom Hrn. Collegen Kupffer mir freuudlichst milgetheilten Beobachtungen môgen

sich noch einige aus Mahlmanns Tabellen (s. v. Humboldt, As. centrale. T. III.) anreihen.

Darjiling (in Indien) unter 27^ N. Br., 86,4 L., in einer Hôhe von 1090 T. besilzt

eine minière Temperatur des Jahres von 12,0; die minière Temperatur des Winlers ist -+- 5,4,

des Friiblings 12,5, des Sommers 16,3, des Herbsles 13,3, seines kallesten iMonats 4,4 und

seines wârmsten Monats 16,5. — In Utakamund, welches unter 11° 25 Br, 74,30 L., 1 150

T. hoch liegt, fand man nach vierjiihrigen Beobachtungen dje mittlere Temperatur des Jahres

-+- 13,9, die des Winlers -h 11,4, des Friiblings -t- 16,3, des Sommers -+- 14,1, des Herb-

sles -H 13,8, des kallesten Monats (December) -+-11,1 und des wàrmslcn (April) -t- 16,9.

—

In Mussuri, unter 30^ 27 N. Br., 75° 42 L., ergab sich nach dreijiibrigen Beobachtungen

Royle's die mittlere Temperatur des Jahres zu -t- 14, des Winters zu -t-5,5, des Friihlings

zu -+- 15,9, des Sommers zu -t- 19,8, des Herbsles zu -+- 14,8, des kaltesten Monats (Januar)

zu -4-4,8, des wârmsten (Juni) -+-21. — Zu Katbmandu, unter 27^ 42' N. Br., 85° 20' L.,

auf einer Hohe von 725 T., fand sich nach dreijiibrigen Beobachtungen Hamillous eine

mittlere Temperatur des Jahres von -i- 17,3, des Winters von -+- 8,4, des Friiblings von

-4- 18,4. des Sommers von -4-24,3, des Herbsles von -+- 18,2, des kaltesten Monats (Januar)

von -4-7,0, des wârmsten Monats (July) von -i-24,9. — In Canton (unter 23° 8' N. Br.,
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0° 56' L.) betiiigt nach dreijâlirigen Beobachlungen die mittlere Teraperatur des Jahres

H-21,4, die des Winters h- 12— 13,7, des Fruhlings -4-21,0, des Sonimers -i-27,8, des

Herbstes -4-22,5, des kiiltesteii Monats (Januar) -i- 1 l,4oder 1 3,3, deswiJimslen (Juni, July)

-+- 28,3-5. — Zu Seiin;^apatam uiid Benares zeigt der kaltesie Monat (Dec.) eine minière

Tenipeialur von 15,2, zu Funah voii 20,8, zu Ava von 18,9, zu Calcutta (Jan.) von 18,4. zu

Futti<'urli von 14,1, zu Nai^lipur von 21,9 und zu Madras von 24,1. — Der warmsle Monat

bielet da^e'^en zu Seringapatam eine mittlere Temperatur von -+-29,4, zuBenares von 33,4,

zu Punah (May) 27,9, in Ava (April) 30,1, in Calcutta (May) 29.9, zu Futtigurh (Juni) 35,0,

zu Na<'hpur(May) 35,7 und zu Madras (Juni) 31,3. — Auf Java (Batavia) betriigt die mittlere

Temperatur des kaltesten Monats (Januar) -h 25,9 und des warmsten (Juni) 27,8.

Die an"erubrten tbermiscben Verhâltnisse zeigen deutlicli, wie verschiedenartige Tempe-

raturen auf dem grossen Heimathsgebiet des Tigers lierrschen kônnen. Ibre ungeheuern Con-

traste môchten aber um so greller hervortreten, wenn wir die in Nagbpur und Futtigurh (also

in Indien) beobachteten mittleren Somniei temperaturen = -t- 35° mit der mitllereu Tempe-

ratur des beissesten Monats in Irkutzk und Nertscbinsk = -h 14, dann umgekebrt die mitt-

lern W iutertemperaturen von Naghpur -+- 21,9 oder gar von Bombay -+- 22,4 mit der von

Irkutzk = — 17 in Vergleicb slellen und dabei erwagen, dass am letzteru Orl, wie in Sibi-

rien iiberhaupt, die Sommerwarme nur kurze Zeit anbiilt.

Die lângere oder kùrzere Dauer des Winters oder Sommers, eben so wie der plotziiche

oder allmiilige durch einen liuigein oder kùrzern Friibling oder Herbst vermittelle Eiutritt des

Sommers oder VViiiters vermogen sein Vorkommen weder zu hindern nccb zu befindern. Wir

sehen vielmehr, dass er eben so gut den kurzeu Sommer als den langen VViuter Sibiriens und

der Mandschurei, so wie den kuizeu, frostlosen VVinter und langen, heisseu Sommer der siid-

lichen Gegenden zu ertragen vermag.

Die grôssere oder geringere Trockenbeit oder Feucbtigkeit der Atbmospbâre iibt, so weit

die Beobachtungen reicben, gleicbfalls keiuen Einduss auf ihn aus. In den Steppen Sibiriens

muss er trockenen, kalten Winter mit beftigen, erstarrenden, schueebringenden VViiiden (Bu-

ranen) ausbalten. Auf den boben Bergebenen und den mittelasiatiscben Steppen lebt er unter

âhnlicben Verbaltnissen. Im Himalaya sah man ihn noch an der mit 11 — 15,000 Fuss be-

ginnenden Scbneegrenze, wo die kalte Luft einen bedeutenden Grad der Verdiinnung zeigt.

Umgekebrt geileilit er in deu Kiistenstrichen und in den Fliis^en des siidlichen Indiens, na-

mentlich an den theilweis sumpfigen Fluss-Miindungcn, unter einer dichten, theilweis nebligen,

mit organischen Miasmen reich geschwangerten, Fieber und Choiera erzeugenden, feuchtwar-

men Atmosphàre, sogar ganz ausserordentlich.

Der Tiger bewobnt nach Maassgabe seines ausgedehnten Verbreitungsbezirkes sowohl

die Regionen wo fesle atmosphàrische Niederschlâge erfolgen, wie namentlich die Ilochebenen

der riesigen, ceutral-asiatischen Gebirge, die Steppen 3Iitlelasiens und den Siidsaum Sibiriens,

als auch solchc, wo die Niederscblage constant oder periodisch in fliissiger Forni stattlinden.

Er empfiudet die tropisch-winterlichen, von reicben electriscben Entladungeu begleitelen,
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Mussonc lies Siiilens, wie jeue Biirane des Nordens, ja er Iritt sogar in den ôsllichen Kûsten-

gegenden als Zeuge der zerstôrenden Typhonen auf. Es ist ihm gleicligiillig ob in Vorder-

iiidien die winterliclie, nasse Jalireszeit auf der Ostkiiste zwischeu October und Januar, auf

der VVeslkiiste aber zwischen Mai und September fiilU.

Seiu, von den liclilreicben Tropen bis an den lichtarraern Siidsauin Siinriens ausgc-

dehnles, Vorkommen liefert den deutlicben Beweis, dass auch die Quantitïit des Lichles keinen

wesentlichen Einfluss auf seine Existenz ausiibt. Nur seine Fiirbung pflcgt im licbtarniern

Norden oft auffallend heller zu sein, was auch bei andern, gleicbzeitig in sûdlichern und nord-

lichern Gegenden vorkoniniendeu, ihm verwandten Thieren, so namenllich den Panthern Per-

siens, der Fall ist.

Tellurische Temperaturverhallnisse kiinimern ihn keineswegs. Er schreitet vielmebr in

Sibirien auf dem in geringer Tiefe stets gefrorenen Boden, wie auf deni brennendheissen

Wustensande Indiens und Millelasiens in gleicher Munterkeil einber.

Der auf verschiedenen Puncten seiner ausgedeiinten Heimath so betrâchtliche Wechsel

der pbysikaliscben und meteorologischen Erscheinungen bringt den Tiger mit den mannig-

fachsten Vegetationsverbaltuissen in Beriihrung. In Indien raslet er unter Pahnen-, Zimmt-,

Nelken- und Brodfruchtbiiunien. Zucker-, KalTee-, Reis- und Indigopflanzungen, eben so wie

gewiirzhafte Scitamineen und Bambusengebûscbe verschaffen ihm dort nicht selten passeude

VVohnorte oder Verstecke. Noch in den mittlern Regionen seines Heimalhgebietes lagert er

sich unter dem Scbatten immergriiner Gewachse und edler Frucbtbaume. In der Niihe der

Polargrenze seines Vorkommens und an seiner Polargrenze selbst vertretcn ihm Baume mit

abfallendem Laube (Birken, VVeiden, EUern, Karaganen, Lonizeren und Pappeln), die im Nor-

den nicht selten dicbte Rasenflàchen beschatteu oder umgeben, nebst Nadelholzern die Slelle

der Palmen, Myrthen und Lorbeereuj Uickigte unseres gemeinen Schilfrohrs {Arundo phrag-

nnles) aber die von Schlingpflanzen durciizogenen Alang- [Imperata), Eletlerien- und Bambusen-

gebiJscbe des Siidens.

Die mannichfachen ïemperatur- und Vegetations-Verhaltnisse, mit denen wir den Tiger

in Beriihrung sehen, geslatlen es daber nicht die so verschiedenen Localilâten seines Vor-

kommens mit jenen sinureichen thermischen Curven in Verbindung zu bringen, die man zur

ûbersichtlichen Andeutung gewisser periodiscber, bestimmten Puncten der Erdoberfliiche eige-

ner, Wârmeverhàltnisse ersonnen bat. Wir linden sogar in dieser Unmiiglichkeit einen Haupt-

beweis fiir seine vielbeugige (polyklinische) Natur (s. oben)*).

') Da der Tiger im Himalaya bis zur Scbneegrenze aufsteigt, so konnte esauffallen, warum er namentlich in Sibi-

rien nicht nocU nordlicher erscbeinl. Im Himalaya kann er indessen ans der Scbnecregion balil in wàrmere, nahrungs-

roiche Gegenden gelangen, wâhrend dies im milllcrn und scibst siidlichern, gegenwàrtig eben nicht sebr wildreichen,

Sibirien, wo die kalte Temperatur anhàlt, keineswegs der Fall ist. Indessen konnte vielleicht selbst in Sibirien, als es

weniger beTolkert und entwildet war, das Polargebiet seiner Heiraatb weiter nach Norden gegangen sein.
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Fiinfler Abschnitt.

Begleiter des Tigers ans der ilbtlieiluiig der 11 irbclf liiere.

Der stalistische Abschnitt enthàlt zwar bereits einzelne gelegcnlliclie. Andeutungen von

Saugethieren, mit denen der Tiger an niancben Orten auftritt, namentlich von solclien, die er

zum Gegenstand seincr Jagden und Tai'elfreuden macbt. Fur eine genauere Kenntuiss seiner

Begleiter werden aber jene zerstreuten Andeutungen uni so weniger ausreichen konnen, da in

einer umfassenden Darstellung seiner Verbreitungsgescbichte die nioglichst-vielseitigsten Be-

ziehungen desselben zur Aussenwelt beiiicksichtigl werden niiissen. W ir wollen es daher ver-

suchen dièse Anforderungen wenigstens auf die Wirbelthiere auszudehnen.»^

Begleiter des Tigers aus der Classe der Saugetliîere.

Manche, freilich im Verhaltniss nicht sehr viele, Tiiierarlen konnen die verschiedensten

Grade der Tenaperatur, von der niehr oder weniger Iropischen Wàrme bis zura fast allwinter-

licheu Gefrieren des Quecksilbers, ertragen, ohne von gewissen therniischen Curven abhiingig

zu sein. Solche Thiere erscheinen von den ïropen oder dcn siidlichen gemâssiglen Zoncn bis zu

deu kalten Erdstrichen oder von der Polarregion bis in die siidliche gemàssigte oder heisse Zone

verbreilet. Mau kann sie als polyklinische oder vielbeugige, d. h. als solche bezeichnen, die

sich sehr verschiedenen Temperaturen anbeijuemen. Es gehoren dahin, ausser dem Tiger,

der Fuchs, der fVolf, der braune Bar, die Fùcltotter, der Luchs, das Hermelin, Hypudaeus amphi-

bius, Scinrus vulgaris, Mêles laxus, Sorex vulgaris, S. pygmaeus und fodiens u. s. w.

Andere Thiere leben in Gegenden, wo das Quccksilber nur sehr selten oder gar nicht

erstarrt, zeigen aber doch in deu mittlern Breiien sehr ausgedehnte Wohnbezirke, die sich in

der nordlichen Halbkugel mehr oder weniger nach Norden, auf der siidlichen in umgekehrler

Richtung verbreiten und sudlich gegen die Tropen ausdehnen. Solche Thiere ertragen zwar

einen ziemlichen Wechsel der Temperatur, jedoeh ist letzlere ihnen nicht gleichgûllig. Sie

kônnten heniiklinische heissen, wie z. B. Muslela foina, M. putorius, Erinacem europaeus,

Lepus tiînidtis, Canh aureiis. Mus sylvaticiis, M. agrarhts u. s. w.

Andere Thiere leben nur in gewissen heissen, gemàssigten oder kalten Gegenden, also

unter Temperalurverhaltnissen, die durch bçstimmle thermische Curven sich andeuten lassen

(Aklinische Thiere). Nur in warmen Gegenden treffen wir z. B. die Vierhdnder, die meislen

Viverren, Ichneumonen und Paradoxuren, die fruchtfressenden Fkdermâuse, die meisten Blalt-

nasen aus der Ordnung der Chiropteren, die Ameisenfresser, die Faullhicre, die eigentlichen

Gilrtelthiere, die Girajfen und die Nilpjerde.
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Nur in geniàssigten Gegendeii sehen wir Eqtius Asiims, E. hemioims, Cervus Dama, Antilope

Satga, A. subgullurosa, Lepus cuniculus, Hystrix cristata, Spalax typhlus, Myogale moschata, Ellobius

lalpimts, Hypudaeus glareola, Myodes luteus, Cricetus phacus, C. arenariiis, C. nigricans, Meriones

tneridianus, M tamaricinus, Diptis Sagilta, die Myoxus, Spermuphilus fulvus, die meisten euro-

pâischeii Fkdermduse, die Sorices der Abtheiliing Crocidura, Felis Chaus ii. s. w.

Als Thiere kalter oder kâlterer Erdstiiche siiid zu neunen: Gulo borealis, Muslela zibel-

lina, Canis lagopiis, Ursus mariniis, Cervus Tarandus, Lemmus norvégiens, obensis, torqualus,

Lepns variabilis, Ph. yrônlandica, Ph. barbata, Ph. cristata und Tricliechus Rosmarus*).

Die polykliuischen Thiere mussen, da sie auf sehr weiten Râumeii von Sud nach Nord

oder umgekelut vorkommen, auf verschiedene heniiklinische und aklinisclie stossen. Es gilt

dies nanientlicii auch vom Tiger. Es scheiut daher nicht iiberfliissig, diejenigen Sâugethiere

nàlier anzugeben, die ihn vou seiner Aequatorial- bis zu seiner Polargrenze begleilen oder an

verschiedenen Hauptpuncten seines weiten Verl)reitungsgebietes mit ihm zusamnientreffen,

raogen sie in seine biologische Sphiire eingreifen, und ihm Unterlialt'gewâhren, oder nur aïs

einfache Begleiter und Merkzeichen einer reichern oder ârmern Fauna erscheinen.

Wir beginnen dièse Uebersichl mit seinen nâchsten Gattungsverwandten den Katzen.

Auf Java erscheint der Tiger mit Felis leopardus Schreb. [pardus Temm.), F. juvanensis

Horsf., F. Diardi, F. marmorala und minxita. Auf Sumatra lebt er mit Ausnahme von F.

marmorata mit den vorigen, dann aber auch noch mit F. nebulosa [macroscelis Temm.), F. su-

matrana, planiceps, variegata und Temminckii zusammen. In Hinterindien, das naturhistorisch

weniger beiiaunt ist, hat man ihn zeilher mit F. macroscelis und minuta angelroffen. Er findet

sich dort aber wold auch mit den anderu sumatranischen Arten. In Vorderindien trelen Felis

Léo {var. as.), F. pardus, F. viverrina, F. minuta, F. rubiginosa, F. torquala, F. servalina, F.

caracal. und F. caligata nebst F. [Cynaelurus] jubata Wagl. gleichzeitig mit dem Tiger auf.

In den nôrdlicheu Bergregionen Vorderindiens, namentlich in Népal, trifft er mit Felis pardus,

F. nepalensis, F. moormensis, F. viverrina, F. himalayana, F. erylliroiis und F. Jacquemonli zu-

sammen. In Nordpersien sehen wir ihn in Gesellschaft von Felis pardus seu panthera, F.

Chaus, F. Catus férus, F. Lynx und F. caracal, und weiter ostlicb mit F. [Cynaelurus) jubata,

F. servalina, F. Chaus und F. Manul. — Am Sûdraude Sibiriens erscheint er nur mit Felis

manul. Lynx und Irbis.

Auf seinem ganzen Verbreitungsgebiele begleitet ihn also eine grossere gefleckte Katzen-

art aus der Abtheilung der Panther oder Leoparden. Auf Java ist es der Léopard [Felis leo-

pardus Schreb.), in Indien der kleiufleckigere, rostfarbene und in Persien der isabellfarbene,

kleinfleckigere Pantiier [Felis pardus), in Tibet, in der Nàhe Sibiriens, in der Mongolei

*) Die Eiiitheilung in polyklinische, hemiklinische und aklinische Thiere hait sich meist nur in Jen

miltlern Grenzeu und darf, wie dies von der Gruppirung so vieler Naturgegenslande gilt, keioeswegs als eine absolut-

scharfe angesehen wcrden. — Cervus elaphus und capreolus verbinden z. B. die hemikiinischen Thiere mit den polykli-

nischen Viverra genetta und Mustela martes einerseits, mehrere Gebirgsthiere (Antilope rupicapra. Capta llex, Aegagrus

u. s. w.) andererseits, sind Uebergange von den hemikiinischen zu den aklinischen.
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und ManJschurei iiiid Korea aber der nordisciie, Isclle, grosslleckige Panlher (iV/w irbis),

wahrend der Lowe nur im Sùdeu Persiens, in Beluchistaii, iin Gebiel des Indus und in Guzerat

das Wohngebiet mit ihra theilt. — Die kieineren Katzen nebmen dagegen von Nordindien bis

Indien an Arlenzahl dermaassen ab, dass ihm von den mitlelasiatisciien Steppen bis zu seiner

Polarj^renze nur F. manul und in Nordpersien F. Calus férus als schwacber Ersatz zugesellt

sind. Von den miltlern Breilen, ja vielleicht scbon von Nordindien an, begleilen ihn bis in die

mitlelasiatischen Steppen Fclis jubuta, servalitia und clians und in den bewaldeteu Gegendeu

Nordpersiens, ja vermutblicli sclion voni Himalaya an, aucb Felis lynx mît dem er auch am

Siidabhange des Altai und in den bewaldeten Tbeilen der Mandschurei und Mongolei zu-

sammentrillt.

Aus dem Hundegescbleclit ist auf Java und Sumatra Canis rntilans sein einziger, bis jetzt

bekannter, Gefabrte. In Siidcbina und vermullilicli auch in Hinterindien lebt er mit Canis pro-

cyonoides. In Vorderindien steigt die Zabi der ibn begleitenden Hunde betriichtlich. Als solche

sind namentlich, als eigentlicbe indische, Canis dulchunensis, C. pallipes, C. primaevus, C. aureus,

C. chrysurus, C.bengaknsis und C. knhre angegeben, wahrend als nepalische Formen auch noch

C. pahariah und C. nepaknsis aufgefùbrt werden.

In Persion und vveiter nach Osten bis in die Kirgisensleppen nimmt dagegen die Arten-

zahl der ihn begleitenden Ilunde wiedcr ab. Von den friiheren indischen Landsleuten bleibt

ihm namenllich, so viel wir bis jetzt wissen, nur noch Canis aureus. Indessen scheinen dort

auch selbst Canis corsac, C. vnipes, C. melanotus und C. lupns nicht gerade aile als neue Be-

kannte aufzutreten, sondern sich schon in Indien unter andern Namen und in andern Kleidern

ihm zugesellt zu haben'). Die vier letzlgenannten Hundearten folgen ihm bis zu seiner Polar-

grenze, in deren Niihe, mehr im Osten, vielleicht aber scbon viel fiiiher, auch Canis alpinus

(einc Art Mittelstule zwischen Fuchs und Woll) mit ihm zusamnientrint; der ihn iibrigens in

der Nordhalfte des chiiiesischen Reiches, ja vielleicht schon vom Himalaya an, wie der Irbis,

stets begleiten mag.

Auch eine Art jener Raubthiergattung, die sich in den n.eisten Beziehungen als IVlittel-

bildung zwischen Katzen und Hunden ansehen lâsst und die, wie der Lôwe, in Afrika ihren

Ilauptsitz bat, die gestrcifte Hyiine [Hyaena striala), geht mit ihm von Persieu und Vorderindien

bis in die Bucharei und Népal.

Von der Aequatorial- bis zur Polargrenze treten mit ihm theils grosscre, theils kleinere,

bàrenartige Thiere auf, denen der Lôwe theilweis nur in Asien begeguet. In Java ist dies

Arctilis Binturoiig. Von Sumatra und Malacca an erscheinen, ausser Ailurus fulgens, auch

eigentlicbe Baren. In Sumatra, wie in Hinterindien und Népal, ist es der Urstis malayanus.

In letzlerem Lande, so wie in Sylhet stôsst der ïiger auf Vrsus torqiiatus und dort, wie in

Dekan auf Llrsiis labialns. Wenn, wie es wahrscheinlich ist, Ilorsfield's Crsus isabellinus =

') Die indischen Hundearten bediirfen noch einer genauen Vergleichung mit den nordasiatiscben. Canis pallipes

ist Tielleiclit C. lupus var., C. [Vulpes) berujuhusis = C. Cursac.
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syriacuf Elirenb. nur eine belle, kurzhaarigere (sûdliche, sommerliche) Varietât des Vri^us Arctoa

darstellt, wie sie auch âhnlich im Caucasus erscheint, so kommt der Ti{;er schon in Népal und

im Himalaja mit der letztgenannten Art in Berûhrung, die an Grosse aile friiher genannten

uberbietet und sowobl in Nordpersien, als auch am ganzen Nordsaume der Verbreitungsgrenze

des Tigers bis in die Mandscburei auftritt.

In Java und Sumatra leben ans der Famille der Mustelina, Mydausmeliceps, Heltclis orien-

talis, Muslela flainqula, Muslela niidipcs. Luira kplomjx und simung, aus der der Viverrina aber

Viverra inâica, V. [Linsang] gracilh, Cynogale Bennettii, Herpesles javanicus, Paradoxurus mu-

sanga und trivirgntus, dann aber ausserdem in Sumatra allein Paradoxurus leucomyslax und

Vïverra zibelha mit ihm zusammen. — In Malakka und Hinterindien sehen wir ihn ausser mit

mehrern der bereits genannten Arten aus der Famille der Mustelina, mit Helictis personala , aus

der der Viverrina mit Viverra rasse, Herpesles malaecensis und H. exilis. — In der Fauua Vor-

derindiens und Nepals trelîen wir mit ihm aus der Famille der Mustelina: Mydaus [Arctonyx]

collaris, Helictis orientalis und nepalensis, Ralelus indicus , Mustela flavigula, M. Kalhiah, M. auri-

venter, M. subhimalhajana, M. Erminea und Mesobema cancrivora, nebst Luira nair, barang und

indica, aus der Famille der Viverrina aber: Viverra zibelha, V. rasse, V. melanura, V. civeltoides,

V. pardicolor und V. indica, Herpesles thysanurus, II. auropunclalus , H. pallidus, H. malaecensis,

H. fuscus, H. griseits und vitticoHis, Paradoxurus lencopus, Bondar, lypus, Mnsanga, binolalus,

nepalensis, hirsutus, laniger, larvalus und Hamillonii, so wie Crossarchus rubiginosiis.

Nordpersien ist in Bezug auf kleinere Raubthiere wenig bekannt. So viel wir aus der

Fauna des benachbarten Grusiens schliessen dùrfen, triITt der Tiger vermuthlich in Talysch und

Gilan mit Mustela foina, martes, piitorius, sarmatica, Erminea, indgaris. Mêles taxiis und Luira

vulgaris zusammen. Viverrenartige Thiere oder kleine bàrenartige, wie Arctitis und Ailuriis sind

von dorther nicht bekannt.

In den Steppen Mittelasiens Ireten denen Nordpersiens identische Formen von Musicien

auf, mit Ausschluss von M. maries. Die viverrenartige Thiere fehlen dort ganz entschieden.

An der Polargrenze der Tigerverbreitung, dera Altai, finden sich ausser Mustela foina, M.

putorius var. sibirica, M. Erminea, M. vulgaris, Mêles laxus und Luira vulyaris, so wie Muslela

zibellina, M. alpina, M. sibirica und Gulo borealis ein.

Im Allgemeinen begleiten also den Tiger aus der Unlerordnung der eigentlichen Raub-

thiere Katzen, Hyânen, Hunde, Viverren, Wiesel und Baren. Hyânen, wie Lôwen, sehen wir

nur auf der Nordwesthàlfte seiner Verbreitung. Mit Viverren und kleinen bârenartigen Thieren

{Arctitis, Ailurtis) trelîen wir ihn iiur von seiner Aequatorialgrenze bis Nordindien. Echte Biiren

und Hunde sind von Sumatra, Mustelinen aber bereits von Java an bis zu seiner Polargrenze

saine Gesellschafter.

In Java und Sumatra trifft der Tiger mit den merkwiirdigen Insektivorengattungen Cla-

dobates (ferrugineus, javanicus) und Hylomys [suillus) zusammen, lu Sumatra auch mit Cladobates

tana und Gymniira Rajflesii, dann mit Sorex myosurus und murinus. Iii Hinterindien stosst er

auf Gymnura Rafflesii, Cladobates Belangeri und Talpa microura. In Vorderindien wohnt er,

Méni. se. nat. T. VIll. 25
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ausser mit der letztgenannten Maulwurfs-Art mit Cladobatus Elliotii, Eriiiarem albiventris, spa-

taiigus und Grayi, Sorex coeridescens , indiens, triyosurus, Pcrrolelii, niger, himalayicus, serpen-

tarius, nemorivayus und saccatus.

Als iu Afglianistan vorkommend wird Sorex niger angegeben.

Ueber die Insecteufresser Nordpersiens ist wenig oder niclits bekauut. Sie diirften aber

vou den Grusinischen wenig abweichen. Der Tiger môchte demnach dort mit Erinaceus euro-

paeus, E. aurilus, Talpa europaea, Sorex vnigaris, kticodon und fodiens zusaramentrelTen. Die-

selben Formen, mit Ausnahme von Erinaceus europaeus uud Talpa europaea, kehien iu den

mittelasiatischen Steppen wieder, wo aber auch noch Sorex puIcheUus und Erinaceus hypomelas

auftreten. Sorex pulchellus sogar als Tjpus eiaer eigenen Abtlieiluug (Diplomesodon).

Was die den Insektcnfressern verwandten Cliiropteren anlangt, so begleiten sie den Tiger

in den mannigfacbsten Formen. Vespertilionen iu uach Norden zu abnehniender Artenzahl

kommen vou der Aequatorial- bis zur Polargrenze der Tigerverbreitung vor. Die ecliten lihino-

loplien erscbeineu, iiach Maassgabe unserer Kenntnisse, nur bis zum Norden Persiens und

Mingreliens als seine Begleiter. Von Java, Sumatra und Malakka bis Vorderindien lebt er mit

zalilreichen Arten fruchtfresseoder Fledermâuse aus den Gattungeu Pteropits, Macroglossus und

Harpyia. — Auf Java, Sumatra, Hinter- und Vorderindien erscheiut er mit den Gattungen

Megaderma, Nycteris, Taphozous, Emballanura, Chiromeks, Dysopes und Nyctirejns aus der Ab-

tbeilung der insektivoren Cliiropteren. — Auf Java und Sumatra, eben so wie in Hinterindien,

sehen wir ihn selbst mit Gakopilliecus volans. Aucb Makis kenut der Tiger; auf Java oder

Sumatra finden sicb wenigstens Stenops tardigradus. St. javanicus und Tarsius spectrum. Die

erstgenannte Art geht sogar mit ihm nacb Hinter- und Vorderindien.

Zablreicbe Affenarlen, den Gattungen Ilylobates, Semnopithecm und Inuiis angehorig, er-

scbeinen mit ihm heerdenweis in wald- und fruchtreichen Gcgenden von seiner Aequatorial-

grenze bis zum Norden Vorder- und Hinteriutiiens. Auf Sumatra begegnet er uberdies dem

ben'ibmten Oran-Utan [Simia Satyrus).

Beutelthiere bekommt er dagegen nie zu Gesicht, nicht einmal Phalangisten , da dièse auf

Java, Sumatra und in Hinterindien noch nicht beainnen.

Aus der arten- und gatlungsreicheu Ordnung der Nager trifVt er mit mannigfachen For-

men zusammen. [n den Waldeni Java's, Sumatra's, Indiens uud Nepals sind es hauptsàchlich

Sciurinen, namentlich ganz besonders zablreicbe Arten der Gattung Sciurus, haufig aber auch

Flugeichhornchen [Pteromys). In Népal kommt er sogar mit zwei Arten der Arctomyina [Arc-

tomys himalayanws und caudatus vor. — Auch an echten Mâusen [Myoides] fehlt es an seinen

aquatorialen Grenzgebieten keineswegs. In Indien begleiten sie ihn sogar in ziemlich betrâcht-

iicher Zabi. Namentlicli ist die Gattung Mus mit einigen ibrer Unterabtheilungen durch tbeil-

weis gigantische Formen, mehr oder weniger zahlreich', reprâsentirt. In Indien, nament-

lich Vorderinden, reihen sich denselben mehrere Arten Meriones {indiens, Cuvieri, olarius) uod

in Népal Hypiidaen an , woran es wohl auch im eigenllicben Indien nicht feblt. Aus der Fa-

milie der Wiihlmàuse {Spalacoides) treffen mit ihm in Malakka Rhizotnys Dekan und siuensts.
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in Népal Rhizomys badins, in Indien Rhizoïnys miiior als die einzigen vier bis jetzt bekannten

siidasiatisclien Reprasentauleu zusammen. Die Stachelscliweine werden sowolil durcb drei

kuizscbwiinzige [HyslrLi), als aucb durcb zwei langscbwànzige [Alherurus] reprasentirl. Auf

Java und Sumatra lebt mit ibm Hystrix javanica, auf Sumatra, wie es scheint, aucb Alherurun

macrourus, dann auf Malakka Atherurus fasciculatus ; in Indieu und Népal aber Hystrix hirsuli-

rostris und Hodgsoui.

Aucb Repriisentanten ans der Familie der hasenartigen Nager (Lagoides) zâblt er, selbst

in den siidlicben oder stidlicliern Breiten, zu seinen Begleilern, so in Java bis Népal Lcpits nigri-

collis, wozu in Vorderindien L. macrolus und ruficaudatus und in Népal ausser nigricollis aucii

L.tibetamis und macrolus sicb gesellen. In lelzterem Lande erscbeineo aucb als Repriisentanten

der Lagomyina (abulicli wie in Mittelasien, Sibirien und Nordaïuerika) eigene Arleu der Gal-

tung Lagomys (L. rufescens, Roylei und nepaknsts).

In Nordpersieu, desseu Nagerfauna nur wenig bekannt ist, mag er in Analogie des be-

nacbbarten Grusiens eus der Familie der Sciurinen nur mit Sciurus anomalus seu caucasius.

Se. vulyaris? und Spermophilen spec. ind. {fulvus, musicus), aus der der Myoxoiden mit Myoxus

(Jlis und dryas, aus der der Myoidcn mit 3Ius decumanus [férus?], musciilus und sylvaticus, dann

mit Stniiidius exilis, Ilypudaeus ampkibius, arvalis, Myodes sodalis, Crtcelus phaeus, nigricans und

Meriones caucasius Brdt., aus der der Wiihbnause mit Ellobius talpinus und Spalax typhhis{'!),

aus der der Casioroides mit Castor Fiber, aus der der Hystriclioides mit Hystrix hirsutiroslris und

aus der der Lagoides mit Lepus timidus auftielen.

In den centralasiatischen Steppen lebt er mit mehrern Spermophilus [fulous, musogaricus,

brevicauda, erythrogenys, rufescens, Icptodactylus) und Arctomys bobac, wiibrend, wegen des Wald-

mangels, die eigeutlicben Sciiiren, eben so wie die den Eicbborncben verwandteu Eicbhorn-

mâuse [Myoxoides] feblen. Von eigeutlicben Mâusen, aus der Abtbeilung der ecbten Mnrina,

sind Mus sijhaticus, agrarius, minulus, fVagneri, Meriones tamaricinus und meridiaitus, Rhom-

bomys opimus, Crtcelus vulgaris, phaeus und accedula, i\\ den sibiriscben Grenzgebirgen aucb

Cr. songarus und furuncuhis, von Myohyslricinen : Sminlhus exilis seine Begleiter. Aus der Ab-

tbeilung der Arvicolen kommen in Mittelasien und weiter Myodes luteus und lagurus, Arvicola

amphibius, arvalis und socialis, dann in Sibirieu oder seiiier Niibe aucb Arvicola obscurus, rufo-

ramis, schisticolor, oecononms und rulilus, dann Myodes gregalis mit ibm vor.

Aus der Familie der Spalacoiden trifft er mit Spalax typhlus und Ellobius murinus und in

der Niihe Sibiriens, so wie in Sibirien selbst, mit Myospalax Laxmanni zusammen. Ebeiuiort

stôsst er aucb wobl einzeln auf den Biber (Castor Fiber), der friiher dort bâufiger sicb fand.

Aus der Familie der Springer kennt er Dipus Sagitia, lagopus, Scirlopoda hallicus, Scir-

letes Jaculus, Aconlion und Plalycercomys plalyunis, die ibm in den mittelasiatiscben Steppen

begegnen, — Selbst mit einer Art Stacbelschwein [Hystrix hirsuiirostrls) bleibt er dort iiocli

in Beriibrung.

Von Hasen begleiten ihn Lepus timidus und Tolai. In Sibirien trifft er aucb noch mit

Lepus rariabilis zusammen, so nameutlich aucb am Stannowoi und von da wobl gleicbzeilig mit
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den Reniilhieren in der Mandschurei. In dcm weslliclien Theile der Steppen muss er mit La-

gomys pusiUus, und in den mebr ôstlichen auf L. Oyotona, zuweilen auch in den sibiiischen

Gebirgen auf Lagomys alpimis stossen.

Sogar Edentaten bckommt der Tiger in den siiiilichern Distrikten seines Verbreitungs-

gebietes zu Gesichl. Es sind dies namenllich mebrere Arten Scbuppenlliiere. In Java lindet

sich nanientlich Manis javanica, in Sumatra ausser dieser auc|j M. aspera, in Népal M. macro-

ura, in Malakka und Vorderindien M. laticaudata und in Sûdchiua M. Dalmanui mit ibm zu-

sammen.

Wenn aber die genannten, bisber angegebenen, meist kleinen, Tbierfornien fasl mebr als

zoologiscbe Staiïage im Gebiet der Tigerverbreitung erscbeinen, so giebt es dagegen andern

Abtbeilungen augeborige Tbiere, die nicbt blos dazu beitragea den Faunengebieten, denen der

Tieer aniiehort, einen maanijifacben oder bestimmten Cbarakter aufzudriicken, sondern ibm

L^leichzeili" irrosstentbeils Subsislenzmiltel verscbafl'en. Es sind dies namentUcb die massigere

Formen darbietenden rîultbiere, besonders die Wiederkauer, die Fin- und die Vielbufer.

Die Wiederkauer, welcbe den Tiger auf seinem Verbreilungsgebiet in der Hiciituiig von

Siiden nacb Norden begleiten, und als Hauptquelle seiner Nabrung anzuseben sind, zeicbnen

sicb weniger durch Reicbtbum an Gattungen, als durch Mannigfaltigkeit der Arten ans. Sie

gebôren ibeils der Familie der Cervinen, tbeils der der Cavicornien und Kameele an.

Auf Java sielil man ibn in Gesellscbaft von Moschus kancliil, Cervus russa, C. muntjak:

auf Sumatra dagegen lebt cr mit Moscims napu, aber aucb, wie auf Java, mil Cervus russa und

muntjak, daun ausserdem mit Cervus equinus, — In Népal Ireten mit ibm Moschus moschiferus,

Cervus fVallichii, Dûvocelit, dodur, muntjak, ralwa und axis auf. — In Bezug auf Ilinterindien

weiss man bis jetzt blos, dass er ausser mit Moschus moschiferus aucb mit Cervus porcinus vor-

komme. — Als seine vorderindiscben Begleiter lassen sicb Moschus memina, M. fulviventer,

Cervus Jf^dlichii, Dûvocelii, Aristolelà, Leschenoltii, aocis, porcinus, nudipalpepra, styloceros, ratwa

und albipes uennen. — lu Nordpersien findeu wir iiin nur mit Cervus elaphus und capreobis.

An den âquatorialen Grenzgebieten seiner Verbreitung, namentlicb auch in der Mandscburei,

tritlt er dann nicbt blos miK Moschus moschiferus und den beiden letztgenannten Hirscbarlen, son-

dern aucb mit dem Elen, und sogar, auffallend genug, mit dem subpolaren Renutbier zusammen.

Von Sumatra an bis zu seiner polaren Grenze wird er, selbst in den Steppen, welcbe von

den Hirscben gemieden werden, zum Ersatz derselben von Antilopen begleitet. In Sumatra

kommt er mit Antilope sumalrensis, in Népal mit Antilope llodysonii, goral, ihor, chickara, cervi-

capra und picla, in Vorderindien aber nicbt blos mit den beiden letztgenannten, sondern auch

noch mit Antilope arabica und quadricornis vor. — Die Steppen Mittelasiens bieten ibm, mebr

im Westen, Antilope subyutiurosa und Saiga, mebr im Osten aber die letzlgenannte Art nebst

Antilope gutturosa.

Da der Tiger, wie wir oben bei der Angabe seiner nabern Fundorte saheii, im Himalaja

sogar bis zur Scbneegrenze, also in das Gebiet der Alpenscbaafe und Alpenziegen, aufsleigt,

so diirfeu wir annebmen, dass er in Népal auf Capra Falconeri, jharal und markhur, so wie
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auf Ovis nahur, Vignet, burhcl und Polit Jagd maclit. — In dcn nordpersischen Gebirgea wiirde

er dagegen mit Capra caucasica, C. aegagrus, Ovis orientaHs und Ovis Bulisii mh. n. sp. zusani-

menstossen. Jedenfalls wird ihui in den mitlelasiatisclien Steppen Ovis Arliar w/i. zur Beute

fallen. Auf seiuer Polargrenze endlicli kann er im Allai Ovis Argali uni\ Capra sibirica, weiter

ostlicli aber im Slannowoi und der Mandscburei die von Middendorff (/fei'se), nach einem

Horn, fur Ovis monlana erkliirte (aucb in Kamtscbatka vorkommende) Schaafart bescbleicben.

In seinem Verbreitungsgebiet stosst er oft auf Heerden zahmer Scbaafe und Ziegen und be-

trachtet sie als willkomniene Jagdbeute.

In Java lebt er mit lios lianleg, in Népal mit Dos grunniens und gaiirm {Bos Unis?), in

Hinterindien mit Bos bnbalus und fronlalis. Die drei letztgeiiannten Arten kommen aucb nocb

in Vorderindien mit ibm vor. VVas fur eine Rinderart in der Steppe, unweil des Lopsee's, die

Gesandtschaft des Schab Rokb sab (s. S. 1 59), lasst sicb zeither nicht bestimmen. Die gezâhmten

Heerden der verscbiedenen Raçen des Bos taunis und bubahis, wie die des Yak [Bos grunniens)

liefern einen nicbt unbetràcbtlicben Beitrag zur Befriediguiig seiner Esslust. — Als er friiber

sein \^ olingebiet bis Mingrelien und Imeretien ausdebnle uiag er dort dem friiber wabrschein-

licb daselbst bauQgen Bos Unis (v. Baer, Biillcl. se. d. l'Acad. de St.- Pet. 1 sér. T. I. p. 153)

nachgestellt baben. — Da Mené triés {Calai, rais. p. 25) von einer wilden Oclisenarl spricbt,

die 60 — 80 Werst von Lenkoran, nahe bei Rescbt, vorkommen soll, und dabei an den dem

Bos Urus mindestens sehr nabem Bos gaurus erinnert, so kônnte dieselbe Bos Unis sein, wozu

aucb die nacb Nordmann nocb in Awcbasien bausenden Auerochsen, eben so wie die dort

vorkommendeu Edelbirsche, Rebe und bis nacb Indien verbreitelen Wildscbweine [Cerviis Ela-

phus capreolus und Sus scrofa) selir gut passen^^wiirden. In diesem Falle wiirde der Tiger nocb jetzt

dort den Auerocbsen jagen, jedenfalls fiillt er aber daselbst eine wilde Oebsenart an und sâttigt

sicb im Talyscber und Lenkoraner Gebiet, eben so wie auf seinen mebr wesllicben Excursio-

nen, an geziibmten Individuen des Bos tanrus und des nocii baufigern Bos biéalus. — In den

iViJbsten Zeiten muss er aucb in Sibirien auf wible, jetzt dort nicbt mebr vorkommende, Riuder

{Bos primigenius) und den vom Urus craniologiscb nicbt uiilerscbeidbaren Bos priscus, ja viel-

leicbt selbst auf Bos moschatus, gestossen sein, wie aus den dort gefundenen Knoebenresten

bervorgebt. Gegenwiirlig ricbtet er dort, wie in der Mandscburei, sein Augenmerk nur auf

zabme Individuen oder Heerden des Bos taurus und grunniens, falis nicbt in den mongoliscben

Grenzgebieten sicb nocb wilde Ocbsen fluden.

Sebr zweifelbaft ist es, ob er in der Mongolei nocb mit wilden Kameelen [C. bactrianus)

zusammeutrifft, nocb zweifelbafter ob dies in seinen siidwestlicbsteu Wobnsitzen mit wilden

Exemplaren des Camehis dromedarius der Fall sei, da die wilde Stammraçe beider ganz vertilgt

zu sein scbeint. Selbst geziibmten Exemplaren des Camelus dromedarius kann iibrigens der

Tiger nur im SiJdwesten seines Verbreitungsgebiets, namentlich von Cabul an, begegnen; da-

gegen muss er in der Talarei, Mongolei, Cliiua und Siidsibirien auf den zabnieu Camelus bac-

trianus bàufig stossen.

Aus der Zabi der Pachydermen bildeu verscbiedene Arten der ibn begleilenden Scbweine
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einen der Hauptgegenstânde seiner Jagden. Iii Java lebl er mit 5ms verrucosm und vitlalus, iu

Sumatra mit der letztgenannteu Art, in Malakka mit Sus Babtrussa und in Vorderindieu mit

Sus cristatus. Schon in Népal trifft er mil Sus scrofa ïusammen uiid tlieilt mil ihm iu Nord-

persien, in den mitlelasialischen Steppen, im Sudsaume Sibiriens und iu der IVJandschurei sein

Wohngebiet.

In Malakka und Sumatra hat er Gelegenheil Jagden auf Tapirus indicus anzuslellen.

In Java kommt er mit Rhinocéros javanus, in Sumatra, Malakka und Tenasserim mit

Rhinocéros sumatrensis, dann in Hinter- und Vorderindien, wie auch in Népal mit Rhinocéros

indicus vor. — Als sehr wahrscheinlich diirfen wir vermuthen, dass in langst vergangenen

Zeiten (s. oben S. 1 80) der ïiger in Siidsibirien auch auf Rhinocéros tichorhinus gestossen sei.

Auf Sumatra, dann in Hinter- wie in Vorderindien lebt er mit dem indischen Elephanten

{Elephas indicus). In sehr friiheu Epochen niochte er aber auch, selbst iu Sibirien, Mammonten

begegnen.

Was die lebenden wilden Einhufer anlangt, wovon der Tiger nur ungestreifte kennt,

nichl gestreifte wie der Lôwe, so lasst sich fur jetzt nur mil Sicherheit behaupten, dass er von

Afghanistan und Persien an im weiten Gcbiet der niittelasiatischen Steppen mit dem sehr ver-

breiteten Dgiggetai [Eqnus hemionus) zusammen vorkomme. Ob und wo er mil dem eigent-

lichen wilden Esel sich finde, ist ungewiss. Auf russischem Gebiet und den Steppen Miltel-

asiens scheint es nichl der Fall zu sein, obgleich dies Pallas [Zoogr.) meint. Ich habe wenig-

slens bis jetzt von dort nur Equus hemionus bringen sehen. Mil zahmen Eseln trifft er dagegen

an mehreren Punklen zusammen. Da man wilde Pferde [Eq. caballus) neuerdings weder in Nord-

persien, noch in dem bekannten Theile der asialischen Steppen nachgewieseu hat, so kommt

der ïiger von seiner Aequatorial- bis zu seiner Polargrenze jetzt wohl nur noch mil zahmen

in Beruhrung, die er bekanntlich sehr hauûg angreift.

Wie' wir'bereits wissen selzt der Tiger nichl selten selbst iiber breite Flussarme, Er findet

daher im Ganges Gelegenheil selbst Plalanista gangetica zu sehen, IrilTt also sogar zuweilen mit

einem Walthier zusammen.

Ein schliesslicher Blick auf die Jagdgegenstânde des Tigers lassen dieselben auf folgende

VVeise zusammeufassen.

Dem ïiger bieten sich zahlreiche Hirscharten, einige Kinder, nur gegen 10— 12 Arten

Gazellen, eine Schaafiut der Ebene [Ovis Arkar) und auf den Gebirgen Moschusthiere, wilde Ziegen

und Bergschaafe, daun in ebenen Gegeuden eine Art, oder hochstens zwei Arien, ungestreifter

Pferde {Eqnus hemionus und Eq.asinus?), einige Arten wilder Scliweine (am meisten 5ms scro/a),

ein ïapir, ein Eléphant, dann ein einhôrniges und zwei zweihornige Nashôrner dar. Friiher

sland ihm ia Mittelasien und Sibirien Bns primigenius und Uos urus (=pn'scMs) zu Gebote, Den

letztern mag er iu Nordpersien noch jetzt zuweilen jagen. Statt der wilden Pferde (Equus Ca-

ballus férus) und Kameele, dann des Rhinocéros tichorhinus und der Matnmonte , iiî>erhaupl statt

des friiher zahlreichen Wildes, muss er sich daher jetzt mil gezahmten Hausthieren [Bos laurus,

B. bubalus, B. grunnicns, Ovis Aries, Capra domeslica, Sus scrofa, Equus caballus und Camelus
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dromedarius) , so wie mit Menschenfleisch belielfen. Giraffen, gestreifle Pfenle, Gnu's und Nil-

pferde, die in Afiika voiu Lôwen verfoigt weiden, bekomnit er nie zu Gesiclit, eben so wie

umgekehrt der Lôwe keine Moschuslhiere uad Tapire kennt.

Begleifep des Tigers aus der Classe der T'ôgel.

Auf seinen ausgedehnten VVobngebieten begegnet der Tiger Vôgelformen der verschie-

denslen Art. — In Betraclit der Vôgelfauneu mochte die oslliche Heniisphare unseres Planeten,

oder vielleicht bezeichnender die Asiatisch-Afrikanische, sicli in biologischer Ilinsicht*) in zwei

grosse Halften (eine nôrdliche und eine siidliche) theilen lassen. Die eine davon (die siidliclie)

wiirde solclie Regionen bielen, wo die allermeisten Vcigel ibre Wohnsitze niehr oder weniger

couslaiil beibehiilten, so dass die Brutplàtze mit ihnen zusammeufallen. Es gilt dies namentlicli

vom sùdlicben uud mittlern Afrika, vielleicbt selbst vom nordlicben; daun von der Sûdliallle

Asiens mit deu ibr beuacbbarlen luseln und Inselgruppen. Die andere (die nôrdlicbe Halfte)

umfasst dagegeu Regionen, wo die grôssere Halfte der Vôgelarten nur periodisch (im Sommer)

auftritt, uni ihre Jungenpflege zu besorgen. Sie wird von Europa und etwa der grossern Nord-

bâlfte Asiens gebildet. Die erstgenannten Erdraume kônnte man als Liindergebiete mit con-

stanter, die letztgenannten als Liindergebiete mit periodiscber Vôgelfauna bezeichnen**). Beide

Gebiete gehen aber nach einem alten, bekannten Satze [natura non facit saltus) au deu Grenzen

in einander iiber.

Diejenigen Erdraume, wo die Vôgelfauna nur im Sommer ihren wabren, vollstiindigen

Charakter entfaltet, gebôren der Région der gemischten Niederschlâge an, worin die Temperatur

hâulig làngere Zeit unter NuU bleibt, oft sogar tief darunter sinkt; wo ùberbaupt die Jabres-

zeiten sehr grosse Unterscbiede in deu Temperaturverhàltnissen bieten. Solche Erdraume be-

sitzen in ibren borealen und subborealen Regionen nur wenige Standvôgel; ja sogar dièse

werden unter, eben nicbt seltenen, Umstànden, wie namentlich in Folge des Eintritts zu grosser

Ivalte. zu reichlicher Scbneefâlle, des Zufrierens aller Gewâsser und des dadurch herbeigefiihr-

ten Nahrungsraangels, sebr bâufig bestimmt, iliren eigentlichen Wobuort mit einem mebr siid-

licben zu vertauscben, mithin als Strichvôgel aufzutreten, die aber, so bald es nur die Umstânde

gestatten, in ibre alten Wohnsitze zurûckkebren. Je weiter nach Norden, um so niehr ver-

ringert sich die Menge der echten Standvôgel***). Unter der geringen Zabi der in gewissen.

) Geht man von der, wie es scbeiat, unabweislichen Idée aus, dass die verschiedenen orgauischen Kôroer, die

wir als Arien, vorzugsweis nach morphologischen Kennzcichen, aufzufassen pflegen, specielle, biologische, morphologisch

ausgesprochene Typen darslellen, so bilden offenbar die biolugischen Grundanschauungen, bei Verallgemeinerung derAn-

sichlen, das Endziel der zoologischen Untersuchuugen.

") Fur Amerika werden dièse Verhàltnisse ganz andere sein. Dort findet man nach Maassgabe'^der klimatischcii

und biologischen Erscheinungen ein miUleies Làndergebiel mit constanter und zwei Landergebiele (ein nordiiches und

ein siidliches) mit theilweis periodiscber Vôgelfauna.

") Es làssl sich wohi sogar hebaupten, dass es in dcn nôrdlichsten Gegcnden kaum reine Slandvdgel gicbt. Scbon

in den subpolaren Gegenden raogen sie sich in sehr slrengen Wintcrn fast nur auf Kràhen, Raben, Dohlen, Sperlinge,

einige Eulen, so wie auf àuer-, Birk-, Hasel- und Schneehubner beschrànken,
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natnentlich mehr oder weniger iiôrdlichen . Regioiien meist bleibenden, wenigstens nicht sehr

weit von ihren eigentlicheu Wolin- und Biutplatzeu nach Siiden zieheiiden Vogeln, giebt es

nur wenige eigenthumliche Gattungen oder kleine Gruppen. So uaraeiitlich unter deii Land-

vôgeln die Tetraoninae mit Tetrao Urogallus, T. tetrix, Tetrastes Botiasia, Lagopus albus und

L. alpinus, dann die Gattungen (oder Untergattungen) Plectrophanes [nivaHs,' lapponica), Loxia

{curvirostra, piliopsiUacus, kiicoptera), Corythus [enuckator, caucasius), Tephrocotis {arctous, Geblert)

und Bombijcilla (garrula). Die meisten Standvôgel (oder richtiger Stand-, Strichvôgel, unter

L'nistanden Strichvôgel) siud Arten solcher Gattungen, die auch in winniern Gegenden vor-

kotninen, dort aber meist in andern Arten aultreten. Zur letztgenannten [Catégorie gehôren

wohl ans der Zalil der befiederten Bcwobner fiir gewisse Liinder*) der NordUaifteEuropas

und Asiens, namenllich aus der Orduung der Rauhvôgel, Aqiiila fulva, Haliaëtos albicilla, Falco

candicans, F. laniarns, F. peregriiins, F. Aesalon, Buleo vulgaris, B. Jagopus, Milvus niger, M.

regalin, Aitlnr palmttbarius und iii'ms, Bubo maximum. Surina pygmaea, S. funerea, S. nyctea. Ulula

lapponica, U. uralemù, Nyctale Tengmalmi, Otus vulgaris und wohl noch einige andere. Aus

der Ordnung der Passerez môchten Lanius excubilor, Accentor alpinus. Passer domeslicus, P. mon-

tanus, Fringilla spiims, F. carduelis, F. linaria, F. borealis, F. montifringilla, F. nivalis, F. chloris,

Pyrrhula vulgaris, P. erythrina, Emberiza citrinella, E. miliaris. Parus major, P. coerukus, P.

cyamis, P. aler, P. palustris, P. sibiriciis, P. crislatus, P. caudalus, Silta curopaca, S. uraknsis,

Corvus Corax, C. Cornix, C. moncdula, C. frugilegus, Pica candata, Garrulus glandarius, G. in-

fausttis, Niicifraga caryocataclcs , Pyrrhocorax alpinus, Fregilus graculus. Troglodytes parvulus,

Certhia familiaris, Tichodroma mtiraria, Cinclns aqualicus, Alauda crislala, uud A. tatarica dahin

zu rechuen sein, eben so wie aus der Ordnung der Scansores: Picus marlius, P. major, P. leu-

ronotus, P. minor, P. viridis, P. canus und P. Iridaclylus, so wie endlich aus der Ordnung der

Gallinaceae: Phasianus colchicus, Perdix saxatilis und P. cinerea.

Ausser den genannten trilTt aber der Tiger im Siiden seiner polaren Verbreitungszone

auch schon auf ûberwinternde Zugvôgel nordlicher Gegenden, so auf Alauda alpestris, Slurnus

vulgaris, Molacilla alba und verniuthlich auch noch auf so manche andere.

Als ecbte periodiscbe VVandervôgel der borealen, subborealen oder gemâssigten Gegenden

sind die meisten oder aile Arten der Gattungen CaprimuJgus, Cypselus, Ilirundo, Muscicapa, Lanius,

Oriolus, Turdus, Sylvia, Molacilla, Saxicola, Anthus, Alauda, Cuculus, Merops, Coracias, Alcedo,

Colurnix, Columba, Otis, Grus, Ardea, Ciconia, Ibis, Gallinula, Fulica, Rallus', Tringa, Totanus,

Calidris, Phalaropus, Vanellus, Charadrius, Himantopus, Oedicnemus, Scolopar, Recurvirostra,

fbis und Numenius, die meisten Anas und Fuligula, dann die Gattungen Anser, Cygnus, Colym-

bus, Podiceps, Pelecanus und Carbo zu nennen.

In der Polarzone seiner Verbreilung, namenllich in den Grenzgebieten Sibiriens. lebt

daher der Tiger, den wir bereits als polyklinisches Thier kennen gelernt haben, im Winter

) Hauplsachlicb gilt dies Ton den mehr oder weniger siidlichen, wo die Zabi der Slandvôgel, wegen der giinsligern

Nahrungs- und klimalischen Verbaltnisse, zuninimt. Viele davon sind dagegen fiir den Norden scbon Slrich- oder gar

Zugvbgel.
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nur mit jenen oben bezeichneten Stand- oder Strichvôgeln zusammen. Im Sommer dagegen

umjjeben ihn dort ausserdem, wie iiberhaupt in Persien und Mittelasien diesseits des Himalaya,

eine oder mehrere Arten der oben bezeicbneten Gattungen der ecbten Wandervôgel , wiihrend

der Zeit ibrer Paarung, ibres Brutgescbiiftes und ibrer Jungenpflege bis die Brut erwachsen

ist. Mancbe Wander-, ja selbst einige Stricbvôgel, kommen von Calcutta, Benares, Dukbun

und Assam bis zur Polargrenze seiner Verbreitung, oder wenigstens nabe derselben, constant

mit ihm vor. Die bis jetzt beobachteten, vermutblicb nocb nicbt vollstandig gekannten, Vogel-

arlen dieser Kategorie lassen sicb systeinatiscb auf folgende Weise gruppiren. I. Rapaces.

Fairo subbuteo, F. linnunculus, Circactos brachydactijlus, Hah'aëtos kucorypha, Cirmx ryaneus, C.

pallkhis, C. rtifits. — II. Passerez. Lanius excubitor, Oriohts galbula, Sylvia hippolais, Molacilla

/lava, citreola, melanocephala, Phoenicura suecica, Saxicola rubicola. Passer domeslicus, Emberiza

hortulana, melanocephala, Corvus Corone, Pastor rosens, Upupa Epops. — |III. Scansores.

Yuiix Torqnilla, Cuculus catwrus. — IV. Columbinae. Columba oenas. — V. Gallinaceae.

Francoliims vulgaris, Cotiirnix dactylisonans. — VI. Grallariae. Ardea purpurea, egretla, gar-

zetla, cinerca, slellaris, Nyclicorax, Ibis faicinelhts, Totanus ochropus, glareola, hypoleucos, Tringa

pusiJla, Gallinago média, Himantopus melanopterus, Charadrius pluvialis, Oedicnemus crepitans,

Fulica atra, Porphyrio hyacintinnus , Platalea kncorodia, Phoenicoplerus ruber. — VII. Natato-

res. Anas sirepera, rutila, Qucrqucdula, Crecca, Fuligula nifina, cristala, Steriia anglica.

Ueberliaupt wird der ïiger sowobl in Europa, wie gleicbzeitig in ganz Indien, von einer

ftlenge gleicbnamiger Gattungen, die aber meist verscbiedene Arten bieten, auf liingeren oder

kiirzeren Strecken begleitet, so aus der Zabi der Raubvôgel von Vullur, Neophron, Aquila,

Fako, Accipiter, Buteo, Ci'rcus, JSoctua, Otus. Aus der Ordnung Oscines sind es Arten von

Turdtts, Oriolus, Cinclus, Lusciola, Saxicola, Sylvia, Molacilla, Hirundo, Muscicapa, Lanius,

Parus, Fringilla, Coccolhraustes, Emberiza, Alaiida, Sturnus, Pastor, Corvus, Garrulus. Aus der

Ordnung der Clamatores siebt man ibn mit Caprimnlgns, Cypselus, Upupa, Merops, Coracias, Al-

cedo; aus der der Scansores mit Cuculus und Picus; aus der der Columbinae mit Columba und

Pterocles; aus der der Gallinaceae mit Phasianus, Perdix, Francolinus, Coturnix und Hemipo-

dius; aus der der Grallae mit Otis, Grus, Ardea, Ciconia, Fbis, Himantopus, Totanus, Tringa,

Cursorius, Vanellus und Porphyreo und aus der der Natalores mit Anas, Fuligula, Anser, Sterna

und Larus.

Ausser diesen Gattungen, wovon die meisten dem Tiger tbeilweis in andern Arten folgen,

besilzl sein siidlicbstes Heimatbsgebiet (Indien) noch eine Menge anderer, ihm eigentbiimliclier,

oder tbeilweis mit Afrika gemeinsamer Gattungen, die ebenfalls als Begleiter desselben gelten

mijssen und meistens als Stand- oder Stricb-*), aber nicbt als echte Wandervôgel auflreten. Aus-

gezeicbnet sind aus der Zabi der Eulen die Untergattungen Phodilus und h'etupa als eigentbiim-

licb verauderte Bildungen von Stryx jlammea einerseits und Bubo andererseits. Als merkwiir-

*) In welcheni aunierischen Verhaltniss in Sùdasien die Sland- oder Strichvogel zu den Wandervdgoln slehen, ist

bisber, nohl der Unzulànglichkeit der Beobachlungen halber, noch nicbt ermittelt. In Siidanierika sollen die Wander-

vôgel zu den Slandvogein wie 129 : 266 sich verbalten.

Méni. se. nai. T. Vlll. 26
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(lige Form der Ziegennielker trilt iin Siideu Indiens und auf Java die Gattung Podaryus auf.

Die Familie der Sciiwalben bietet die durcii ilire essbaren, neuerdings so biiufig in der Pariser

Akadeniie besprocbenen, Nester berùhiule Gattung der Salanganen [Collocalia). Die Wiirger

Indiens und der Sunda-lusehi entbalten in deu merkwiirdigen Gattungen Grancalus, Ocyplerus,

Edolim und Irena eigentbumliche, zum ïheil sehr schôn gezeichnete Arten, eben so wie die Miisci-

capiden in den Gattungen Rhipidura, Hetnichelidon und Niltava. Unter den Slurniden erscbeinen

Calornis, Saraglossu, Gracula, Hvtaerornis, Sttirnopaslor und die durch liautige Kopfanhânge

merkwiirdige Eulabes. Als zabheiche, aussereuropâiscbe, zum Tbeil durcb Farbenpracbt aus-

gezeicbnete Gattungen der Turdiden kiinneu Eupeles, Malacopteron, Bracliypterix, Macronus, Ti-

malia, Pilla, Myiophonus , Zoothera, Garrulax, Trochalopleron, Aclinodura, Plerocyhis, Timalia,

Pomatorrhinus, Microscelis, Hypsipetes, Sibia und Phyllornis namhaft gemachl werden. Die den

Drosseln nahe verwandten, den Nacbtigallen oder Bachsteizen ahniicben Vogel zeigen als

Eigentbiimlichkeiten die tbeil weis sebr scbôn gefarbten Gattungen Prinia, Orthotomns, Chae-

tornts, Myiomela, JScmura, Grandala, Jora, Yuinna und Enivurus. — Die aucb in Afrjka ver-

tretenen, oft in den glâiizendsten Farben prangendcn, rtibrenzungigen Cynniriden, dei' Ersatz

der Kolibri"s Amerika's, haben die Gattungen Nectarinia 111. [Cinnyris Cuv.), Dicaeum und

Arachnothera aufzuweisen. Neben der Gattung Cerlhia, tritt in der Familie der Certhiaden die

Gattung Salpornis auf, eben so wie in der der Meisen (Paridae) die Gattung Sulhora. Aus der

Familie der Sperlinge sind Ploreus und Paradoxorius namlialt zu maciien, aus der der raben-

artigen Vôgel [Corvidae] die Gattungen Lophociua, hitta, Temnurus, Crypsorhina und Conostoma.

Die Ordnung der Clamalores wird in Indien durch mehrere besondere Forme i der Ampeliden,

wie Leiothrix, Plerulhius, Cochoa, Dicrunis, Chibia, Bliringa und Chaplia, der Akedinae[Ceyx), der

Eurystomen namentlich durch Eurylainms, so wie durch zaiilreiche, sonderbare Arten von Biice-

roiden repriisentirt. — Unter den Klettervôgeln seben wir mehrere, dem europàisch-asiatisciieu

Faunengebiet fehlende, Formen. In der Familie der Cuculidae sind es die Gattungen lihinortha,

Phoenicophaeus, Eudynamis, Cenlropus, in der der Piciden die Gattungen Puilopoyon, Megalo-

rhynchus und Sasia, in der der Bucconiden die der Gattungen Bucco und Trogon. — Aucb an

Papageien hat Indien keinen Mangel, namentlich an Arten der Abtheilung Palaeorms. — Die

Tauben Indiens charakterisiren sich besonders durch grûn mit gelb und roth gefarbte, so wie

aucb durch eine abweichende Schnabelform charakterisirte Arten der Gattung Vinago. — Die

Gallinaceen bieten in Indien, wie sonst nirgends, einen Reicblhuni an Formen, die griissteu-

theils die ausserordentlicbsle Farbenpracbt und nicht selten gleichzeitig den herriicbsten Metall-

glanz entfallen; Formen, die der Siidhalfte des asiatischen Continents, im Gegensatz zu Afrika

und Amerika, ein eigentbiimlicbes ornithologisches Gepriige aufdriicken. Es sind dies nament-

lich die Gattungen Pavo, Polypleclron, Tragopan, Argus, Gallus, Lophoplwrus, Purcrasia, Evplo-

comus, Crossoptilon und mehrere China wie Indien eigenthùmlicbe Easanen. — Unter den der

Nordhâlfte des europaiscb-asiatischen Continents fehlenden TFadvugebi Indiens bemerkt man

die Gattungen Parra, Anastonms, Ibidorkynchus, Rhynchaea, Bronias und besonders die Marabu-

stcirche [LeptoplUus), deren zierliche, untere Schwanzdeckfedern den berûbmten Damenschmuck
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liefern. — Sonderbar ist es, dass, so viel mir bekannt, der Tiger auf dem Festlande Indiens

keinen grosseii Laufvogel zum Begleiter liât, wiilirend als hâuliger Gefiihrte des L(iwen (1er

Strauss auftrilt; nur auf Java und Sumatra s()ll(?) mit ihm der Casuar wohnen. — Die Ord-

nung der Schwimmviigel bietet in Indien, im Gegensatz zur asiatischen Nordhâlfle, nur Rhyn-

chops, Plotus und die niedlichen JSettapus als ibm eigene Gattungen der Schwimmviigel. Es

scheint indessen in Bezug auf die gleichzeitig mil dem Tiger vorkommenden Anatklen bemer-

kenswerth, dass er in China mit der schônslen aller Enten {xinas galericulata) , die bei den

dortigen Hocbzeitsprocessioiien eine Kolle spielen soll, das Wohngebiet tbeilt.

§•3.

Begloite!* ans dt>r Cla<>ise ûcv Reptilien.

VVerfen wir einen Blick auf die Reptilien- und Amphibien-Fauna des Wohngebieles (!es

Tigers, so sehen wir ihu in der siidlicben Halfte desselben ebenfalls mit weit zaiiireiciiorn

Haupt-Gruppen, Gattungen und Arten in Beriihrung kommen, als in seiner nôrdlichen, wo

neben ihm nur wenige Arten auftreten, da die nôrdlichen Landstriche der fraglichen Thier-

classe ganz ungeeignete Wohnorte darbieteu.

Indien, wie die von ihm bewohnten beiden Sunda-Inseln (Java und Sumatra), besitzen

eine Menge Arten von Scinidliruten, ja sogar die Repràsentanten ans allen Familien, mit Aus-

schluss der amerikanischen Chelyden. Von Landschildkroten finden wir in Indien die Galtung

Testudo durch mehrere Arten, darunter die grosse Teslndo indica, und die Gattung Pyxis durch

eine Art vertreten. Friiher begleitete den Tiger auch seibst die ausgestorbeiie, rieseiihafte

Colossochelys, — Aus der Familie der Sumpfschildkroten sind aus Indien und China gegen

20 Arten bekannt, wovon die meisten (fast ^,) der Gallung Emys, die andern den Gattungen

Cistudo, Tetraonyx und Plalysleriion angehciren. Die Familie der Lippenschildkrolen begleitet

den Tiger mit ihren beiden Gattungen Gtjmnopus und Cryptopus [Triomjx], wovon die erstere

vier, die letztere eine Art zahlt, von Java an bis Indien, ja die eine oder die andere Art der-

selben kommt seibst in Nordchina vor. — An den Kiisten Indiens kann der Tiger auch Ge-

legenheit finden mit drei, ja vielleicht mehreren Arten der Gattung Cliclonia Bekanntschart zu

niachen. In Nordpersien sind Teulndo ibera, nebst Emys europaea und caspia die tinzigen Be-

gleiter: die erstere geht mit ihm bis in die Steppenlànder Mittelasiens (Samarkand).

Die Ordnung der Saurier bringt ihn in Indien mit mehreren Arten Crorodilus [biporratus,

galeatus, bengalensis, biviuatus etc.) und zwei Arten von Gavialen [G. lonyirostris und gangelicus)

in Beriihrung. Aus der Familie der Chamaeleon'n sieht er Cliamacleo bifidus. Hiissliche, obgleich

zum Theil bunte Arten, die verschiedenen Gattun<œn der Familie der Geokoncn an^ehiiren, be-

gleiten ihn von Java in giiisserer oder geriugerer Zabi bis Nordpersien und in die miHelasiati-

schen Steppeii. Seine bestàndigen Begleiter sind Arten der Gattung Gymnodaclylus (in Java

marmoratus, in Bengalen pulchellm, in den mitlelasiatischen Steppen caspius). Nur iii der Si'id-

hàlfte seines Wohnortes Ciulen wir ihn mit mehreren Arten v(»n Platydaclylus, Ptyclwzoon und
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Ikmiilaclylus. In den mittelasiatischen Steppeu Irifl't er iibrigens auch den Slenodactylus ptpiens

uud den sehr seltenen, liochst merkwùrdigen, eine Mittelstufe zwischen Scincns und Gecl;o dar-

stellenden , Geckoscincns Schrenkii nob. — In der Sûdliiilfte seiner Verbreitung lebt er mit vier

oder mehreren Arten der zur Familie der Monitoren gehorigen Galtung Varaims s. Psammo-

saurus {biviuatus, bengaknsis etc.) zusammen. Selbst in Nordpersien, namentlich am Balchan-

Busen des Caspischen Meeres, findet sich noch eine mit dem egyptischen idenlische, als Psam-

mosaurus caspius bescliriebene Form dieser Giuppe. — Aus der Familie. der leguanarligen

Baumagamen sehen wir mit ibm theils in Indien, ibeils auf Java und Sumatra die Gattungen

Istiurus, Cajoles, Lophyrus, Lyriocephahis , Sillana, Draco und Leiolepis; wovon bis jetzt Calotes

durch 8, Draco durch 5 und Lophyrus durch 4, die andern durcb je eine Art reprasentirt

werden. — Mit Emphyodonten [Erdagamen) sehen wir den Tiger von Bengalen bis zur Polar-

grenze seiner Verbreitung. Am weitesten (bis Sibirien) folgen ibm Phrynocephahis helioscopus

und caudivolvulus. Slellio caucasius, Trapelus saitqninohulns und Plirynocephalus auriius kommen

nur in Persien und den mitlelasiatiscben Steppen mit ilun vor. Im Siiden lebt er mit mehreren

echten Agamen [A. dorsalù, tuberculata, moluccana, yutturosa), dann mit Slellio reliculatns und

Uromaslix Hardwikii zusammen. Zu seinen hiiufigsten und constanten Begleilern gebôren viele

Gattungen der Familie der Lacerlae. Im Siiden sind es die Gattungen Tachydromus [T. sexli-

neatus), Tropidosaura (moniana) und Calosaura [Lescheiiaullii); von Persien an aber bis in die

Steppen Mittelasiens Ophiops ekgans, Laccrla slirpium, viridis, muralis, grammica und kucoslicla,

nebst Eremias vclox und variabilis. Die letztere uebsl Zootoca vtvipara begleitet iliii bis Sibirien,

wie jene beiden, bereits oben erwâiinten Phrynocephakn. Aus der Abtheilung der Plychopleuren

kann ich bis jetzt nur Pseudopus Pallasii, als mittelasiatischen, von Nordpersien beginnenden,

Tiger-Begleiter auffiihren. Zablreich sind dagegeu die mit ibm vergesellschafteteu Formen der

Familie Scùicoides. In China, Indien und Java kommen namentlich die Gattungen Tropido-

phorus (cochiitchmeusis), Eumeces pwiclalns, Euprepes Sebae, Erneslii, Plesliodon sinensis und

pulchrum, Lygosoma brachypoda, Dussumteri , saiicla und smaragdina, Cyclodes Boddaerlii, Cam-

psodactylus Lamarrei und Evesia Bellii mit ibm vor. In den Talyscher Gebirgen wohnt er mit

Euprepes princeps [Schneideri?) und bivhlalus; Angtus fragilis ist in Géorgien und selbst bei

Lenkoran sein hiiufiger Gefahrte. Ablepharus pannonicus geht mit ibm bis in die Steppenliinder

Mittelasiens (Samarkand).

Die von zahlreichen Schlangenformen belebte Sii(lhalfte des Verbreitungsgebietes des

Tigers bietet ReprJisentanten der verschiedensten Abtheilungen. Die Slenoslomen zeigen aus der

Gruppe der Typhlhn die Gattungen Pilidion (mit einer Art) und Typhlops mit inehreren Arten,

wiihrend zeither nur eine Art [T. vermicularis) dieser Gruppe in Géorgien und Nordpersien mit

dem Tiger angetroffen wurde. Aus der Gruppe Tortricina erscheinen Xenopellis uiiicolor und Ilisia

rufa aus der der Rhinophen: Uropeltis ceyianka als Formen des siidlichenWohngebiets des Tigers.

Die weitmundigen Schiangen [Enrystomi) sind noch zahlreicher darin vertrelen, sowohl die

Unschuldigen [Innocui), als auch die Verdâchtigen [Suspecti) und die Giftigen [Veneiwsi). Von

letztern wird er am weitesten nach Norden begleitet, da Vipera Berus und theilweis auch
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Coelopellis Dione in Sibirien die ain hôchsten nach Norden gehenden Scldangeu sind. — Aus

der grossen Abtheilung der Innocui haust er mit den riesigen Pythoneii, wie Python molurus

(bivùtatus auct.) und reliculalu^ (javanicus) in Java und Indien. Mit Eryx conicus und Ichnii

lebt er in Indien, mit E. jaailus [turciais) aber von Persien bis in die Steppcn Mittelasiens zu-

sammen. Der boaartige Enygrus carinalus ûndet sich mit ihm auf Java. Ebendaselbst wie in

Bengalen sieht man ihn mit Cyliudrophis rufa aus der Abtheilung der Torlrices. Aus der

Gruppe Acrochordini umgeben ihn auf Java Acrocbordtis javanicus und fascialus. Bereits kennt

man zablreiche Colubrini, so aus der Gattung Coluber iiber 1 2, aus der Gattung Coronella iiber

4, ans der Gattung Tropidonotus ebenfalls 4, aus der Gattung CaJamaria 5, aus der Gattung

Lycaodon 3 Arten und aus den Gattungen Ilomalosotna und Urachyorhus je eine Art, mit denen

er auf seinen beiden heimathlichen Sunda-Insehi oder auf dem Fesllande Indiens angetroffen

wird. Ueberdies begleiten ihn tnehrere Arten von Coluber [sauromates, Irabalis, Karelini) meh-

rere Tropidonotus [Trop, hydrus, natrix, persa, scutatus) nebst Coronella austriaca voni Norden

Persiens aus in die Kirgisensloppen. — Glieder der Abtheilung der Suspecti treten ebenfalls,

besonders ini Siiden, als nachbarliche Bewohner haufig mit ihm auf. In Java und Indieu sind

es die Gattungen Homalopsis, Dipsas, Psammophis, Dendrophis und Dryophis, die ihn mit meh-

reren oder wie Herpeton mit einer Art begleiten. In Nordpersien bis in die Kirgisensteppen

hinein, erscheinen auf seinem Wohngebiel Coelopeltis Dione und lacertina, Tarbophis fallax,

Tomyris oxiana und Triyonophis iberus. Die erstere trlffl er sogar noch in Sibirien wieder. —
Wahre Giftschiangen kommen mit ihm von Java bis Sibirien vor. Sie gehôren theils der

Familie Elapini, theils der der Viperini, theils endlicli der der Grubennattern (Crotalini) an.

Die Elapini sind durch mehrere Elaps, Naja (darunter die beriihmte iV. tripudians und N. larvata),

so wie durch mehrere Bungarus, die Viperini durch Vipera elegans und Echis carinata reprà-

sentirt. Die Viperini erscheinen unter der Form von Vipera Berus bis Sibirien und in Sibirien

selbst als seine nordlichsten Begleiter. Die Crotalini gehôren der Gattung Triyonocephalns an.

In Indien findet man mehrere Arten davon mit dem ïiger zusammen, dem Trigonoceplialus halys

von Nordpersien bis Sibirien folgt. — In Indien mag derselbe, besonders beim Schwimmen,

uamenllich au den Flussmundungen, zuweilen auch gifligen Wasserschlangen, Uydrini, aus den

meiir oder weniger artenreichen Gattungen Ilydrophis, Pelamys und Platyurus begegnen.

Auch zablreiche Bcgleiter aus der Ordnuug der Batrachii fehlen dem Tiger an seinen

siidlichen Wohnsiizen keineswegs. In Malabar sehen wii' ihn mit Caecilien, in Java mit Epi-

crium. Noch haufiger tritt er mit schwanzlosen Froschen [Ecaudati], namentlicli mit waliren

Frôschen [Banae), Laubfrôschen [Calamitae) und Kroten [Bufones) auf. Dass dies auch mit

zungenlosen [Aglosa) der Fall sei, liisst sich fiir jetzt iiicht behaupten. Aus der Familie der

Frôsche kann man ihn in Java oder Indien mit mehreren Arten Rana und einzelnen Arten von

Oxyglossus und Megalophrys anlrelïen. In Nordpersien dagegen mit Rana temporaria, esrulenta

und cachinnam, in Sibirien aber, so viel wir wissen, nur mit Rana temporaria, cruenla (Mid-

dendorff) und vespertina Bnden. — Die Familie der Laubfrôsehe ist in den siidlichern und.

siidlichsten Wohngebieten des Tigers durch eine oder mehrere Arten von Limnodytcs, Poly-
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pedates, Ixalus, Rhacophonis und Microhyla repràsentirt. In Nonipersien, Siidsibirien und seibst

in Daurien vertrilt, so viel bekaiint, luir Ilyla arborea ilue Stelle. — Aus der Ablheilung der

krotenartigen Datrachier [liufones) lebon in Indien oder Java L'inzelue Arten der Galtungen

Uperodon und Hylaedactylus und zabheiche echte Bnfo mit ihm zusammen. In Nordpersien

findet Dian ihn mit Bufo vidgarïs, B. Calamùa und besonders mit B. viridis. Die letztgenannte

Art begleitet ihn nachweislich bis in die Kirgisensteppen.

Bogloiter aii<>i dor Classe der Fisclie.

Zu weit wiirde es fuhren auch den Charakter des bis jetzt bekannten Theiles der Fisch-

fauna, die den Tiger von seiner Aequatorial- bis zu seiner Polargrenze begleitet, ebenfalls nâher

zu erlâutern. Es mogen daher hier nur noch in dieser Beziehung wenige Worte iiber die mil

ihm vorkommenden Siisswasserfische Platz greifen. Id den Siisswassern des Aequatorialgebietes

des Tigers treten neben wenigen Esocinen, Salmoniden, Mugiloiden, merkwiirdigen Notacanllnni,

Scomberoiden , Pediculali, Symbranchii und Percoiden, ferner mehreren Gobioiden, Clupeoiden und

Murânotdcn, zabheiche Galtungen der Labirynthici (Ophiocephahis , Polyacanthus, Trichopodus,

Osphromenus, Ilelostoma etc.), sehr zahlreiche Cyprinoiden und, wie im wârmern Amerika, un-

gemeiu viele, durch eigenthumliche Rorperbiidungen ausgezeichnete Galtungen von Siïuroiden

auf; wâhrend in den weiten Mûnduugsarmen grosserer Slrome, namentlich des Ganges, sogar

eigene Lophobranchii {Syiigtiathus) und Gymuodonlen [Tetrodon), ja selbsl liajae und Squali als

Vermilller der Meeresfauna angetroffen werden. Verkniipfen doch seibst in jenen siidlichen

Gegenden aus der Classe der Sâugethiere die Gangesdelphine, aus der der Ampbibien aber,

die Seeschiangen die Organisationen des Salzwassers mit denen des Siisswassers. In Indien

kommen seibst auf Gebirgen, wie jene merkwiirdigen Arges cyclopum und Bromes prenadilla

(Humb.) der Anden, noch eigenthumliche, mehr oder weniger zahlreiche, FFelsformen neben

Cyprinen vor, so namentlich in Népal. In manchen westlichen Gebirgsplaleau's, wie Kaschmir,

sind die im àussersten Norden Asiens und Europa's fehlenden, TVelse nur durch die eine oder

die andere Art vertreten (so z. B. durch Silurus Lamgkur). Dort herrschen dann, wie der treff-

liche Heckel nach Hûgel'schen Materialien [Fische aus Caschmir. fFien 1838) zeigte, die

Cyprinen, namentlich ausser einem Varkorrhiims {diplostomus), einem Labeobarbus , einem Bar-

bus und zwei Cobûis, ganz besonders die raerkwiirdige Galtung Schizothorax vor, welche letz-

tere von dort und den Sikimbergen an bis zum Tschui repràsentirt wird, wie ich spâler an

einem andern Orle zeigen werde. In Mitlelasien, so wie in Géorgien und Nordpersien, iiber-

wiegen, im Einklang mil dem vorwaltend europàischen Charakter der Fauna, auch unter den

Sûsswasserflschen bei weilem die Cyprinen, denen sich, uebst drei eigeuen Galtungen vou

Susswasser-Barscfeen {Perça, Acerina und Lucioperca), niehrcre Arten Acipenser, ein Ileclii, der

eine oder der andere Heering, die Quappe und eigentliche Aaale, nebsl einigen Laehsen zuge-

sellen, wàhrend die im Siiden so biiuflgen Siïuroiden nur durch Sihiris glanis repràsentirt
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werdcD, der im Aitiur und seinen Zufliissen durch Sihirua Asotus, im Pekinger Gebiet, wo
auch schoD eine Trionyx nebst Oplnocephalns erscheiut, aber auch uoch durch eine andere Art

ersetzt wird. Im Siiden Sibiriens beginiien bereits die Salmotiiden mit den, zum Theil von deo

europâischen Arteu abweicheiiden Cyprinoiden um die Herrschaft zu streiten, die sie aber erst

niehr im Norden gewiunen, wo die Siluren ganz verraisst werden, deren Stelle die echten

scharfbezabnteii und, wie viele Welse, gleichfalls mit einer Feltflosse versehenen Lachse als

echte Raubtbiere theiiweis einnehmen diirften.

^'echster Abschnitl.

Terliâltni<«<9 Acn Tigers ziir ITIeiiJiciilieit.

Dem weniger mit dem gegenseitigen Einllusse und dem Zusammeuiiange der Wissen-

schaften Vertrauten Ivônnte es auf den ersten Blick sonderbar erscheinen, wenn in einer zoolo-

gisch-geographischen Monographie die Beziehungen einer Tiiierart zum Menschen, namentlich

einer sehr gefâhrlichen, besprochen werden soUen. Er kann glauben, es sei damit abgethan, wenn

es sich z. B. um den Tiger handelt, dièses grausame Raubthier, das an allen grôssern, lebenden

Wesen seinen Hunger und Blutdurst zu slillen trachtet, niclit blos als Feind der Tliiere, der

wilden, wie der zahmen, sondern auch der Menschen zu erkliiren, und die Làndergebiete anzu-

geben, lu denen er vorzukommen pflegt. Bei ernsterer Ueberlegung wird er iudessen eine

solche Ansicht aufgeben, wenn er genauer die Verhàltnisse erwiigt, in denen dièses allgemein

gefurchtete Raubthier, vermoge seiner, nach bestimmlen Gesetzen geregelten, Verbreitung mit

den verschiedeosten Menschenstamnieu seil den friilisten Perioden ibres Bestehens in Beriih-

ruug kommen musste oder noch kommt. Er wird dann vielleiciit von selbst die Frage auf-

werfen, ob nicht gar dadurch einzelne, wenn auch noch so schwache, Lichtblicke auf die Ur-

vôiker unseres Plaueten, so wie auf ihre friiheren, so dunkelii, Culturverhaltnisse fallen kônn-

ten. Er wird zugestehen, dass durch die genauere Erforschung der, nach besliramten Gesetzen

geregelten, geographischen Verbreitung der Thiere die Mogiichkeit gegeben sei, annahernd zu

ermitteln, welche Thierarten die menschlicheu Bewohner verschiedener Erdgegenden beglei-

teten oder noch begleiten und auf ibr Treibeu, ja auf ihre Entwickelung von Einfluss waren

oder es noch sind. Er wird sich dann zur Ansicht erhebeu, dass auf diesem Wege die ein-

zelnen der urspriinglichen Culturpuncte der von Jiigern und Hirten zum Ackerbau und da-

durch, in Folge der stetigen, gemeinsamen VVobnsitze und des bestandigen Zusammenlebens,

zu hôhern geisligen Aufschwiingen geleiteten Volker, wenn auch nur zu einem geringen Theile

annahernd gestûtzt und ermittelt werden kônnten. Es scheint daher nicht iiberfliissig einige

Bemerkungen iiber die verschiedenen Volks- oder Sprachstâmme beizubringen , mit denen der
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Tiger, vermôge seiner geographischeii Verl)reitung, und iii Folge derselbeii, vermôge seines

Naturells in Berùhrung sein niusste. Es werden aber, indeni wir diesen Zweck verfolgen,

auch die Erscheinungen niclil auszuscliliesseu sein, die ihn gleiciisani kiJnstlicli einzelnen Vôl-

kern zufuhrten und sie so eine Kenntniss von seiner Existenz und seinen Eigenschaften ge-

winnen liessen.

Der geistvolle Agassiz iiat eine periodische Herrschafl der Fische, der Reptilien, der

Saugelhiere und des Mensclien auf unsereni Erdplaneten angenonimen. Wenn es nun gleich

den Ansciiein hat, dass die beiden lelztgenaiinten Epochen unserer Erdgescbiebte allniiilig in

einander iibergegangen seien, oder gar als gleicbzeitige sich herausstellen môchten, so gab es

doch wohi, wie zu veimutben stebt, eine Zeit, wo der Mensch, mit den grossen, kraftigen und

starken Raubthiereu auf Erden ura die Herrschafl kàmpfte, ein Kampf, der sich im Allge-

raeinen, wie noch jetzl, trotz der weit iiberlegenen physischen Kraft der Gegner, zu Gunsten

der intelligentern, an kiinsllichen, von Thatkraft unterstiitzten, Vertheidigungsmitteln reichern

Wesen, der Menschen, entscbied und nach einer hohern Bestimraung, die das Geistige iiber

die physische Kraft und den Stoff erhebt, entscheiden sollte und stets entscheiden wird. Die

Gefahr und der ihr entgegenzusetzende Widerstand mussten mit der ansehniichern Grosse und

Stiirke und der daniit verbundenen Verlheidigungskraft des Gegners wachsen. Die Vôlker

Europa's, Asiens und Afrika's bedurften daher zur Verlilgung oder Abwehr der belrachtlichsten

und stiirksten Raubthiere von jeher eines namhafleren Aufwandes geistiger Kriifte als die von

kleinern, schwachern Raubtliieren behclligten Urbewohner des amerikanischen Continents. Die

Volker der altenWelt waren daher auch schon friih im hôberen Grade als die Amerikaner ge-

nothigt, auf Mittel zur Verlilgung oder Abwehr ihrer gefriissigen Gegner zu sinnen. Thaten

sie es nicht, oder hielt sie ein eingewurzelter Aberglaube vom Kanipfe zuriick, wie sogar noch

jetzt einzelne Volker des Innern Dekans, Ilinterindiens und Sumalra's (s. unten), so waren sie

bestandigen Lebensgefahren oder Verlusten an ibren Heerden ausgesetzt und geborlen zur

Kategorie der Beherrschten. Sie hatten also keinen Theil am Reich des Menschen als wahrer

Beherrscher der Thiere. Wir sehen daher auch, dass gerade die Volkerschaften, welche die

Zabi der wilden Thiere, namentlieh der Raubthiere môglichst friih beschrJinkten oder in ihrem

Wohngebiete ausrotteten, wie z. B. die Griechen und Aegypter die Lôweu, auch schon in sehr

fernen Zeiten zu einer hoiiern Intelligenz sich erhoben, da sie schon friih ibre geistigen Krâfte

iiben mussten. Jedenfalls diirfen wir die Erlegung der wilden Thiere, und besonders die

schwierigere Besiegung der grossen Raubthiere, als eins der ersten, wesentliclieii Forderungs-

mittel der Weckung und weitern Entwickelung der menschlichen Intelligenz betrachten, die

selbst bei den trâgen, leider bei weitem iiberwiegenden, Naturen durch zwingende und unab-

weisliche Nothwendigkeit angeregt und vervollkommnet wurde. Der Kampf mit der rohen,

tbierischen Kraft war daher eins der ersten beachtenswertben Bildungsmittel in den Urzeiten

der Menschheit; denn wenn sie auch tbeilweis in stets fruchl- oder nabrungsreichen Gegenden

ibre Heimath batte und nicht als reines Jâgervolk aufzutreten brauchte, um ibren Hunger zu

stillen, so sah sie sich doch selbst schon in eincm solchen Zustande geniithigt. ihr Leben oder
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ihre Heerden gegen die Angrifîe der Raubthiere sicher zu stellen, worunter in den gemassig-

teo und heissen Gegenden der sogenaunten alten Welt der Lowe und der Tiger die erste Stelle

einiialimen.

So interressant und lehrreich es auch sein môchte die Einfliisse nàher ans Licht zu ziehen.

welche dièse beiden grossen Raubthierarlen auf den Menscben ausubten, so beschrànke ich

mich doch fiir diesmal aus niehrfacben Griinden nur darauf das Verhaltniss des Tigers zur

ftlenscbheit naber ins Auge zu fassen.

§.1.

Bezieliiiiigeii des Tigers zuin arischen Volksstamin iiberliaupt»

Wenn, wie nian wohl mit Sicberheit annehmen darf, die Wiege des arischen Volks-

starames in Baclrien (deni heuligen Balkh) und den benacbbarten westlicben Gebieten Irans

und Afghanistans stand, so musste derselbe scbon bei seiner ersten Entwickelung mit dem ge-

fiirchletsten Ranbtbier seines Wobngebietes (dem Tiger) in Berûhrung kommen. Der Tiger

wird also, wie seine geographiscbe Verbreitung zeigt, scbon von den Stammeltern der Celten,

Griechen, Germanen, Slaven, Iraner und des Sanskritvolkes, ja wobl selbst auch von den

Semiten als sie noch nordostlicber wohnten, zur eigenen Notbwebr, zur Vertbeidigung der

Stammgenossen, zum Scbutz der Heerden, zur Gewinnung seines zierlichen Felles oder zum

Jagdvergniigen bekanipft worden sein,

Ueber dièse Kiimpfe und Jagden unserer Urvater scbweigt aber, eben so wie ûber das

Leben und die Tbaten derselbeu, nicht allein die Geschicble, soudern sogar die Sage. Nur der

Scharfsinn und der Fleiss der Spracbforscber bat durch unwiderlegliche Nacbweise der, in den

mannigfachsten Beziebungen sich bekundenden , Spracbeinbeit den urspriinglicben Zusamnien-

hang jener Volker dargethan und die Gescbicbtskundigen zu erfolgreichen Forscbungen ange-

regt. Einzehie ibrer alten Denkmaler weisen sogar auf gewisse Wobnplâtze bin, die theilweis

nocb jetzt von Nacbkommen eines Zweiges des fruberen Stammes (den Iranern) eingenommen

werden. Die [raner verlegen, namentlicb in ibren heiligen Biicbern [Avesla], ihre Ursitze (erst-

geschaffenes Land, Airjanem Vaé'gô) nach dem àussersten Osten des iranischen Hocblandes,

dem Quellengebiet des Oxus, ferner den Westabbiingen des Beinrtag und Muslag, des heiligen

Berges Berezal {Borg'), den sie als Urquell der Gewàsser anrufen (Lassen, Incl. xilterth.l.b2G).

Auch werden im Vendidad der Avesta, Fargard n. 18: Mouru (Merw?) das hehre, heilige, und

ebd. n. 22: Bakhdi das schône, mit hohen Fahnen (das heutige Balkh) gepriesen [Avesta.Bd.l.

Vendidad, ûbers. v. Spiegel, Leipzig 1852. 8°). Die auf solcbe Weise angedeuteten Kenntniss

der Ursitze eines Stammes der Arier, aus dessen Nâhe wabrscheinlich auch die andern, mit

ihm frûber vereinlen, Sliimme auszogen, ist es nun, welche dem Naturforscher geslattet, auf

Grundlage der bereits festgestellten Gesetze iiber die Verbreitung der Tbiere, diejenigen Arten

derselbeu naber zu ermitteln, welche scbon mit dem Urvolk der Arier zusammenlebten. Zu

diesen gebôrte nun wohl auch der Tiger, da er noch jetzt sich in jeuen Gegenden Cndet, welche

Mém. 6C. nat. T. VUI. 27
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als die frûhsteu Sitze desselben gellen diirfen. Indessen blieben, inFolge der nachWesten gerich-

teten Auswanderuiigeu, nicht aile Zweige des arischen Stammes mit ihreni giausameii Erbt'eiude

(deiii Tiger) in Verbindung. Die Kunde von ihni niusste also im Laufe von Jahrlausenden

theilweis eiloscbeu, was uameutlich vou den Celten, Griechen, Germauen uud Slaven gilt, bei

denen sicb, so viel bekannt, nicbt einmal eine den einzelnen dieser Stàmme oder allen gemeiu-

sam Bezeicbnung des Tigers erhalten bat.

Bezieliuiigeii des Tigers zu den Iranerii.

Die Iraner, selbst als sie etwas mehr nach Siidwesten sich ausbreiteten , und nun aucii

noch mit den, ibnen edler dûnkenden, Lôwen in Beriibrung kamen, blieben bis auf den heu-

tigen Tag mit dem Tiger zusammen. Als Alexander der Grosse in ihre alten VVobnsitze (Nord-

persien, Biicbara, Balkli) vordrang, musste also aucb er auf den Tiger stossen, wie dies auch,

wie wir unlen sebon werden, in der That geschab. In den àlteslen, uns erbaltenen, Schriften

der Iraner, uamentlicb im Veudidad der Avesta, kommt freilich der Tiger als keuntlicb bezeicb-

nete und mit einem besondern Namen belegte Tbierart keineswegs vor, obgleich schon die alten

Griecben und Romer das Wort Tiger aus der mediscb-iraniscbeu Spracbe berleiten*). Wir

kônnen indessen, nach Maassgabe unserer Kenntnisse iiber die Fauna Mitteiasiens, vermuthen,

dass er nebst dem Paulher und Guépard unter den reissenden, die Finsteruiss liebenden, vom

todtbringendeu Agra-mainys (Ariman) goscbaffenen Tbieren gemeint sei. Es durfte desshalb

vielleicht selbst das von Spiegel {Avesta, Vendidad Farg.Y.Q. 18u. Vl.n. 103) durch Panther

wiedergegebene altiraniscbe Wort nicbt speciell auf den Panther, sondern auf grosse Katzen

des Iranenlandes uberhaupl, also auf Panther und Tiger gleichzeilig zu beziehen sein**). Der

Tiger wird iibrigeus als ein in Persien bekanntes Tbier in den verschiedensten Schriften der

Nachkommen der Iraner, der Perser, hâuGg erwâhut, wie mir mein geebrter Collège Dorn

mittbeilt. Das Bild desselben wurde von ibnen sogar zu einem Emblème der Macht erboben.

Es wird wenigstens bei Bernd [fVappenwesen I. 243) eine persiscbe Fahne erwàhnt und auf

') Das Worl Tigris (Tiger) ist ofîenbar, wie das gleichnamige und sinnverwandte des bekanaten Flusses, irani-

schen Ursprungs. Varro [De liny. lat. Lib. V. 100) leilet es aus dem armenisehen Worte tigris {sagitta) ab. Plinius

{H. N. VI. 31) sagl: uTigris Medi appellant sagiUam». Eustath. Dionys. 976. benierkt: vMfiSoi. riypiv xaXoûot rô

TdÇcufjia». — Da im Sanskrit eine Wurzel tig, scharfen, wie das nachgewiesene Composilum tig-ma (scbarf, stechend)

zeigt, als nachweisbar erscheint, wahrend tig im Neupersischea den Degen, aïs ein slecbendes Instrument bezeichnet, so

scheint der Name tigris ganz gut damit vereinbar. Trilt nàmlich zur Wurzel tig das Suffixum ra, so entstebl tigra, das

als Adjectiv scbarf oder sehnell, als Substanliv Pfeil hiesse; wie denn in der That im Neupersischen tir den Pfeil be-

zeichnet (Benfey, Ueber Monatsnameu der alten V'olker, p. 202; Botticher, Arica, p. 28; Gosche, De Ariar. Ung.

indole Berol. 1847, p. 47). Der Fluss erschiene demnach aïs sehnell, wie ein Pfeil stromendes Gewasser, der Tiger aber

als ein pfeilschnelles (d. U. pfeilscbnell auf seine Beute sich sliirzendes) Thier. Da also das Wort tigris als ein mediscb-

Iraniscbes sich herausstellt, so làsst sich wohi annehmen, dass die macedonischen Griechen den Tiger bereils in Medien

kennen lernten, nicht erst am Indus (s. unlen).

") Im BetreIT der vermulhlichen Andeutung des Tigers im Vendidad vergleiche man Avesta Ed. I. Der Vendidad

ùberselzl von Spiegel, Fargard I. n. 23 u. 24. Farg. XIII. u. 148-132.
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Taf. IX. Fig. 7. abgebildet, worauf die unter einer Halbsonne hingestreckte Katze eher den

spitzkôpfigeren Tiger als deu ruudkopfigeren Lôwen verràth. Im Allgemeinen zogen sie frei-

lich das Lowenbild dem des Tigers vor, wie das persiscbe Wappen und der Sonnenorden nebst

den zablieichen, zuni Tbeil idealisirten, Lowenfigurea auf den Trumraern von Persepolis in

Porter, Voy. T. I. u. s. w. nachweisen.

Ilozielitingeii ûes Tigers ziiin Saitskritvolk oder don iiidiselieii Ariorii.

Wie man aus den, in den Veden einerseits und der Avesta andererseits sich bekunden-

den, innigen, sprachlichen Yerwandlschaftsverbaltnissen und aus den âhnlichen, altern Gt und-

anschauungen (Verebrung des Feuers, der Sonne, der Erde und des Wassers) sebliessen darf,

trennte*) sich das Sanskritvolk viel spiiter von den Iranern als die Celten und Griecben. ja

selbst als die Germanen und Slaven. Das Sanskritvolk inusste daber nicbt blos mit dem, ilim

aus seiner, bis jetzt nacbweisliehen, Urbeimatb (Kabul und Pendschab)**' bereits bekannten

Tiger in lângerer, ja steter Beriibrung bleiben, sondern auch, besonders auf seinen weitern

Ziigen nach Vorderindien, wo es sich nach Unterjochung oder Verdràngung der nichtariscben

Urbewohner festsetzte und Cullurstaaten grundele, noch hauGger auf ihn, so wie gleicbzeilig

auf den dort jetzt die Ostgreuze seiner Verbreitung erreichenden Lowen***) stossen. Hat doch

selbst noch jetzt Vorderindien den Tiger^) theilweis in furchlbarer Zabi aufzuweisen, wahrend

auch gegenwàrtig dort Lôwen vorkommen, die friiher wohl weiter nach Osten bis in die Ursitze

des Sanskritvolkes scbweiften. Der Tiger spiclt neben dem Lôwen in der altern, wie in der

neuern Literalur des Sanskritvolkes eine unverkenubare Rolie. Er gilt ihm namentlicb als Re-

*) Die Trennung und Auswaoderung des Sanskritvolkes von den am Oxusgebiet bleibenden Iranern erfolgle viel-

leicht zum Theil als die Glaubenssatze der Avesta mit denen der Weden in Conflict geriethen (Lassen, Ind. Alt. I. 52i)

Auf solcbe Conilicte scheinen namentlicb auch zwei Stellen des Vendidad der Avesta {Farg. XII. n. 63. u. XV. n. 6.) hin-

zudeuten, wo die andersdenkenden und andersglaubigen Verwaudlen mit bosen, unreinen Schiangen vcrglichen werden.

*) Das Sanskritvolk mochle aber freilich (wohl aus Unkunde uber seine graue Vorzeit, oder weil es ein Urvolk

sein wollte) seine àltesten Wohnsilze nicht so hoch nach Nordcn verlegen, sondern als altesie Slammsitze seiuor heili-

gen Urvâter und ihrer Opfer das um die 5arasîinrt gelegene Landergebiel, das heilige Bro/aïKÎîuir^fi, betrachten (Lassen

a. a. 0. S. 526), obgleich die oben angedeutete nahe Verwandtschaft der Sprache und die gemeinsamen Grundansohau-

ungeo auf ein friiheres Zusammenleben mit den Iranern ofTenbar hindeuten.

•") Hr. Prof. Roth, der ausgezeichnete Kenner der Weden, schreibt in Folge von Anfragen, die ich durch

meinen CoUegen Bohtiingk an ihn richtete: «Der Lowe ist im Weda, auch in den altern Liedern wohl bekannt. Er

muss also in den friihsten Wohnsitzen der indischen Aricr (in Kabul und dem Pendjab) cinheimiseh gewesen sein. .Seines

erschreckenden Briillens wird ofters gedacht. Es wird mit dem Donner verglichen und die Sprache bildet aus der Wurzel

stan (drohnen, brullen) Wdrter, welche sowohi die Stirame des Lowen, als auch den Donner bezeichnen; selbst das

lateinische ton-itni geht auf dieselbe Wurzel zuriick. — Ich habe kelnen Grund zu vermulhen, dass der Lôwe mit dem

Tiger verwechselt worden wàre. — Der einzige alte Name des Lowen, der auch in der Folge der gebriiuchlichste bleibt.

ist Sinha. Er iàsst sich nach meiner Meinung am beslen ableiten von der Wurzel cinh oder çingh (beschnuppern. be-

riechen), er hiesse also der Beschnupperer. Wie wcit sich dies naturhistorisch rechtfcrligen lasse, ist mir nicht be-

kannt». — Die letztere Eigenschaft mochte sich auf sein feines Geruchsorgan beziehen, das er wohl, wie die Hunde.

zum Erspàhen oder zur Verfolgung der Fahrten seiner Beute (mitteist Beschnuppern) benutzt. Br.

f) Ueber den Tiger machte mir Hr. Prof. Roth folgende gefallige Mittlieilungen: «Der Tiger, dessen altester
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prasentant der unereziigelten, rohen Kraft und Stàrke. Iii seineu Thierfabeln (als deren Erfinder

es maaciiem galt oder noch gilt), Thierfabeln, die nach Maassgabe ihres luhaltes tlieils auf den

Norden, Westeii und Osten, theils auf den Siiden Indiens hinweisen, also nach verschiedenen

Lândergebieten Indiens zu verlegeu sind, mithin auch wohl ein sehr verscliiedenes Aller be-

kunden (s. Hàopadesa, iibersetzt von Max Millier, Leipz. 1844. 8. p. 14,45, 157, 168), tritt

er freilich ini Gegensatz zum Lôwen mehr als hinterlistiger, gefàhrlicher, grausamer, grimmi-

ger Rathgeber und Môrder auf. Zuweilen jedoch [Catap. Br. XII. 7, 1, Q. 8.*') wird er als

Kônig, jedoch nicht als Herr der Thiere hezeichuel. Den letztgenanntcn Vorzug rauniten sie

nur dem Lowen (Siolia) ein, den sie als ein hôheres, edleres Geschopf ansahen und daher fiir

den eigentlichen Beherrscher aller Thiere erklârten, die er nur, vennôge seiner eigeuen Kraft

und zwar mil einer gewissen Berechligung iiberwâltige. Es kann also nicht auffallen, wenn

selbsl bis in die spatern, ja neusten Zeiten, besondere, fiir ausgezeichnelere Herrscher beslimmte

Tilel, wie KiJnigslôwe, Mulhslolz (Madokata) u. s. w. von ihm entlehut wurden.

Der Tiger diente indcssen bei den nach Indien vorgedrungenen Ariern (dem Sanskrilvolk),

wenn auch nichl in gleichem Umfange und in so edlem Sinne, wie der Lowe, gleiclifalls als

Sinnbild der Machl und Starke. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an den oben erwiihnten

Gebrauch, welchen man vom Tigerfell zur Bedeckung des Herrschersitzes bei Gelegenheit der

Salbung der Konige niachle. Aber auch in spatern Zeiten wurde der Tiger oder einzelne Theile

(z. B. der Kopf desselben) noch als Zierrath oder Emblem benutzt. So ist nach J. Todd [Ann.

and antiquit. of Radjast'lian. Lond. 1849. 4. p. 729) bei Bernd [Wappenw. I. 25.) der Saltel-

knopf bei den kriegerischen Rajpool von Mewar mil einem'Tiger- oder Lowenkopf verziert.

Nach Moor bei Bernd (a. a. 0. S. 251) war ferner das Kennungs- oder Wappenbild des

des Sultan Tippoo ein Tiger. Man darf aber wohl vermuthen, dass dièse Beispiele die sinn-

bildlichen Darstellungen des Tigers wohl bei weitem nicht erschôpfen, was auch von einer

Arbeit, wie die vorliegende, von einem Naturforscher verfasste, wie billig, nicht gefordert

werden kann.

Naïue vjâghra ist, d.er wahrscheinlicb so viel als der Gesprenkelte heisst, von wghar besprengen, m wird gerne mit den

Praepp. TcT, îTT gebraucht, nicht so m), kommt in sehr Terscbiedenen Scbriften vor. — Unter den Vorschriften, welche

im Aitareja Brdhmana, eincm der àllereu Literatur angehorigen Bûche, fiir die Salbung eines Kdnigs gegeben werden,

befindet sich die, dass der Silz, auf welchem er die Weihe zu empfangen bat, mit einer Tigerhaut belegt sein soll, weil

der Tiger unter den wildcn Thieren dasjenige sei, was untcr den Menschen der Kriegerstand, d. h. die herrscbende,

konigliche Kaste. — Besondcrs ofl crwahncn ihn die spatern Weda-Lieder, die ans einer Zeit stammen, aïs das Volk in

die siidlichen Wobnsitze, wo er noch jetzt viel bauGger ist, bereits eingezogen war. Der Alharva-Veda cnthàlt lieschwb-

rungen des gefahrlichen Tbieres. — Unter den Indern soll sich die Sage von einer eigenlhiimlichen Freundscbafl zwi-

scben dem Tiger und dem Pfauen Qndcn, abnlicb derjenigen, welcbe Herodot (I, 60) vom Krokodil und rpo^iXo; er-

zàhlt. Ich erinnere miib in dem Bericbt eines europaiscben Nimrods, der in Indien Tiger jagte, gelesen zu baben, dass

er gesehen baben will, wie ein Pl'au einem Tiger etwas aus dem Racbcn berausholte.

•) Die angefiibrte Stelle nennt namentlich den grimmigen Tiger [manyu) den Kônig, den Lôwen aber den Herrc

(tea) der Thiere (A. Weber, Ind.Stud. 111. 334).
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Bezieliung^eii des Tigers zu deii Israeliteii.

Das erste Buch Mose's (Cap.ll. Vs. 8 — 15) schildert uns das Eden der Israeliten als ein

Land, welches von eineni Strom bewiissert wurde, der in vier Fliisse sich theilte, deni Pischon

oder Phison, der das an Gold, bedolah [Bdellium?) und sclwham (Edelsteinen) reiclie Chavila

unistrômte, dem Gihon, der das ganze Land Kiisch umfloss, dem Chiddekel, der vor Assyrien

seinen Lauf nahm und den Plirath. Wir durfen also vermuthen, da einer der genannlen Fliisse

(der Chiddekel) vor Assyrien lag, das biblisclie Eden sei ôstlich von Assyrien zu versetzen. Oest-

lich von Assyrien giebt es aber keinen Landstrich, der so viele Fliisse aufzuweisen batte, die so

nabe bei eiiiander entspringen, als gerade der, worin sicb die Quellen und obern Zufliisse des

Oxus, Indus und des Helvend iinden, also derselbe, worauf aucli die Ueberlieferungen anderer

Volker Asiens (naraentlicb die der Iraner) als aui" das Ursprungsgebiet der Fliisse und den

Mitteipunct der Welt hinweisen, woran mitbin, wie die Arier, auch die Semiten ibre selbst-

stàndigen oder den Iranern eiitlelinten Traditioneu ankniipfen mochten. Eine seiche Ansicbt

gewinnt an Wabrscheinlicbkeit, wenn wir bedenken, dass der Pischon des an Gold, Edel-

steinen und Bdelliou reichen Chavila (vielleicht das nacli griecbiscben und indischen Sagen

durch Reichthura beriihnite Darada), das in der Genesis (X. 7.) nach Saba (Sciieba) genannt

wird, sebr passend als ein Tbeil des ludusgebietes betracbtet werden kann. Mehr Schwierigkeit

macbt die Deutung des Gihon, der indessen nicht iibel zum Oxus passt. — Was den Chiddekel

anlangt, den man allgemein aïs Tigris betracbtet, eben so wie den Euphrat, so ist Renan ge-

neigt an eine von einer spiitern Rédaction herriiiirende Ausdehnung Edens nach Westen zu

denken, so dass also der Euphrat und ïigris, deren Quellengebiet nicht in jenen iranischen

Mittelpunkt der Welt failt, einen jiidischen Zusalz zu Eden bilden wiirden (s. Lassen, Ind.

Allerlh. I. 528 lî. Renan, Hisl. génér. des langues sémitiques. P. 1. à Paris 1854. p. 449 sqq.).

Fiir eine solche Deutung Edens als Ursilz der Semiten sprechen noch andere Umslande, wel-

che eine friihere Annàherung dièses Volksstammes, an die Wohnstâtten der Arier als wahr-

scheinlich voraussetzen. Es sind dies namentlich so manche den Ariern mit den Semiten un-

verkennbar gemeinsame, vielleicht gar von den erslern enllehnte, Grun'danschauungen und

wenn auch gewôhnlich oder bâuGg mehr oder weniger veriinderte Benennungen. Sowohl die

Semiten als die Iraner und spâteren Buddhisten sprechen von einer Verschlechterung der

Menschheit in Folge des Genusses gewisser Friichte, und betrachten die Schlange als Bild der

List, Bosheit und Verfiibrung. Auch hat sich nicht blos bei den Semiten, sondern auch bei

den Ariern (Iranern, Sanskritvôlkern, Griechen und Phrygiern) die Kunde von einer grossen

Fluth erhalten. — Fiir die spâter mehr nach Westen (Arménien) geriickten Wohnsilze der

Semiten ist es keineswegs gleichgullig, dass nach Mose's Angabe Noahs Arche auf dem

Ararat stehen blieb {Mos. I. C. VIII. u. X.) und dass dieser israelitische Erzvater nach seiner

Errettung gerade dort dem Herrn Dankopfer darbrachte und die Cultur des Landes, nament-

lich auch des Weinstockes begann. Eine solche Lage der oben besprochenen, muthmasslicben.
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ôstlichen Ursitze, wie der spâtern, westlichen (araratischen) Wohnsitze, womit, genau ge-

nommen, die âlteste Géographie der Semiten anhebt (Renan p. 448), musste diesen Volks-

stamm nothwendig mit dem friiher an der Araralkette und nordôstlicher heimischen Tiger in

Beriibrung bringen, Sogar scbon Kaïn, der nach seinem Brudermorde das Land Nod im Osten

Edens bewohnte und die Stadl Hanok [Gènes. IV, 16. 17.) erbaute, die nach Bohlen's [Alt.

Ind.) sehr plausibeler Annahme mit Kanyakubja oder Kanoge in Oberiudien identihcirt werden

kônnte, muss auf den Tiger geslossen sein. Es fehlt uns indessen jede Ueberlieferung, die

dariiber selbst auch nur eiue indirecte Andeutung ausspràche. Ueberhaupt lâsst sich nicht eine

einzige Stelle des Alten Testamentes, selbst keine der nachmosaischen Schriften desselben. mit

Sicberheit auf den Tiger beziehen; obgleich der Lôwe und Panlher, ira Einklange mit ibrer

noch gegenwârtigen Verbreitung, sehr oft darin erwahnt werden, wie dies namentlich die von

Wiener [Bibiisches Realtcôrterbuch , Leipzig 1847— 48. 8.) so fleissig in den Artikeln Lowe

und Parder angegebenen Citate nachweisen, wahrend von ihm dem Tiger kein Artikel ge-

widmet wurde.

Jedenfalls erhielten aber wohl auch die Israeliten direct durch ihre unter Salomo ange-

stellteu Fahrten nach dem Lande Ophir [Ersles Buch d. Konige IX. v. 27, 28 u. ebend. X. v. 22)

oder indirect durch die Phônizier, die noch weit làngere Zeit hindurch und ôfter daiiin segel-

ten, Kunde vom indischen Tiger. Ophir kann wenigstens, wie wir aus mebreren Grunden mit

Benfey und Gesenius, denen auch Lassen und Renan beistimmen, scbliessen durfen, nur

an der (malabarischen?) Kiiste Indiens gesucht und moglicherweise mit Abbira, wie Lassen

meint, identificirt werden. Fiir die Annahme, dass Ophir an der indischen, nicht an der arabi-

schen, Kûste gelegen war, sprechen mehrere, sonst nicht erklârUche, Thatsacben. Die nacb

Ophir, das [f.Buch Mos. X. 29.) neben Chavila erwahnt wird, segehiden Schiffe braucbten zur

VoUendung ibrer Fahrl drei Jabre und brachten, ausser Edelsteinen, Gold und Silber, als echte

iudische Producte Affen, Sandelholz, Pfauen und Elfenbein mit (/. Buch Kôn. X. v. 1 1 u. 22);

ja die im Urtext der Bibel gebrauchten Worte lassen sogar ihren Ursprung aus dem Sanskrit

herleiten, deuten also auf den Verkebr der Israeliten mit einem Sanskritvolke. So heisst der

Affe in der Bibel koph, im Sanskrit kapi. Das in der Bibel mit der Pluralendung algumim be-

zeichnete Sandelholz wird im Sanskrit valgu oder valgnm genannt. Die in der letztern Sprache

den Namen çikhi und çikhin in dekbaniscber Ausspràche, in malabariscber aber togei fiibrenden

Pfauen bnden wir in der Bibel als tuki-im wieder. In den zur Bezeichnung des Elfenbeins,

shcn-habbin (Zabn des Elephanten) angewendelen biblischen Worlen lâsst das letztere sich auf

das Sanskritwort ibha (Eléphant) beziehen (Lassen, Ind. AUerth. I. 538 u. 313).

§•5.

Bezic'huiigen des Tigers zu deii Phôiiiziern.

Dass auch die Phônizier, ja vermuthlich sogar besser und genauer, den Tiger gekannt

haben durften, lâsst sich aus mehrfachen bistorischen Daten scbliessen. Sie verkebrten nicht
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blos uuter Hiram, dem Beherrscher von T)^ius, dein Fieunde Salomo's, mit Opiiir und Indien

iiberhaupt, sondern besassen an der naheu arabischen Sûdkiiste Ansiedelungen, die eine solche

Handelsverbindung erleicbterlen. Ibr ausj^ebreiteter Laudverkehr brachte sie iibrigens wohl

aucb mil diesem oder jenem der Heimathlander des Tigers, z. B. Arménien, iu Verbiudung,

wo sie also ebenfalls ibn sehen oder wenigstens Kunde von ihm erhalten konnten (s. Movers

in Ersch u. Gruber's Encycl. Artikel: Phonizier),

$.2.

Bezieliuiigeii des Tigers zu deu i4ral)erii.

Der zweite HaujUzweig des semitischeu Volksstammes die Araber mussten in jener friihen

Zeit als sie noch mit den andern Semiten (den Hebràern) ara Ararat (/. B. Mos. Cap. 1 0.) wohnten,

auch aiif den friiher dort beiniiscben Tiger stossen. Die Kunde davon scbeint aber bei ihneo

erlosclien zu sein. Keine begrùndete Tbatsaclie berechtigt uns aber zu dem Schlusse, dass sie

dieselbe in Arabien wiedergewonnen batten; da dièses Land als Wohugebiet des fraglicben

Raubthieres mit Sicherbeit bisher nicht nachgewiesen werden konnte (s. oben S. 173). Aus

ihren beiden naturbistorischen Hauptwerken (dem von Kazwini und Demiri) lasst sicb gleich-

falls kein Beweis fiir das Vorkommen des Tigers in Arabien beibringen. — Kazwini (f 1238

n. Chr.) bezeicbnet in seinem Werke Adschdtb el-Machlûkdt [TVunder der Gcschopfe) den Tiger

[Beber) als einen Bewobner Indiens, der starker sei als der Lowe, welcher dem Pautber Bei-

stand leisten soU, wenn ibn der Tiger angriiïe. Ausserdem macht er noch folgende Millheilun-

gen iiber den Tiger und einzelne Theile desselben, wovon die meisten sonderbar genug klingen,

aile aber nur als Curiositiilen angefiihrt werden kônnen.- Der Tiger soll wie eiu Hund bellen,

nur aile drei Tage saufen und seine Juniien mit Eidechsen auffiittern. Alte schwacbe Tiger sollen

keine Menschen anfallen. Seine GenitaHliissigkeit soll gegen Fiber heifen und bei den Frauen

Unfrucbtbarkeit, bei Schwangern aber Fehigeburten hervorbringen, Das Fell des Tigers soll

Scblaflosigkeit bewirken. Der Schwanz des Tigers wird als ein Fiber vertreibendes Mittel be-

zeicbnet, wiihrend der Koth desselben als Mittel zur Verscheuchung der Insekten nanihaft ge-

macht wird. Eiu an einem Pferde gebundener Tigerfuss soll die Miidigkeit desselben verhin-

dern. — Wie mein Collège Dorn versicbert soll Kemal-eddin Muhammed ben Isa Demiri

(t 808 = 1405) in seinem Werke iiber das Leben der Thiere, obgleich er dasselbe aus 500

Werken und 199 Gedichtsamnilungen zusammengestellt haben will, theils dasselbe, tbeiis âhn-

liche nichtssagende oder widersinnige Dinge iiber den Tiger mittheilen. Wir k{)nnen uns daher

der Miibe uberheben auch aus ihm Proben arabischer Naturkenntnisse beizubringen, was iibri-

gens um so schwieriger sein mochte, da der Tiger vom Panther nicht immer streng geschieden

wurde. — Aus Bochart [Hierozoic. Lib. III. c. 8. p. 791, éd. Rosenra. Lib. III. p. 1 12) iàsst

sich gleichfails nichts Wesentliches entnehnien, was einige neue Lichtfunken auf die dùrftigen

Kenntnisse werfen kiinnte, welche die Araber vom Tiger besassen.
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Bezieliuiig^en de.«$ Tigers zu don Babyloiiiern und /issyrerii.

Den neuern Forschungen gemàss sind die Babylonter mit ihrer beriihmten Hauptstadt

Babel als ein zwar urspriinglich semitisches, aber durch iranische Einwanderungen, auch

spracblich afficirles Volk zu betracbten, worauf die bekannte Sprachverwirrung beim babyio-

nischen Bau und die babylonischeu Eigennanien in der Bibel und bei Berosos hinweisen.

Wenn man daber aucb die Erwàhnung babylonischer Tiger bei Diodor (II. éd. Wessel.

p. 162) fiir unsicber balten wollle, was sich jedoch wohl nichl fur âllere Zeiten behaup-

ten lâsst, so niochten doch die Babylonien auch noch auf andern Wegen Kunde von dieseni

grimmigen Raubthier erbalten haben, wenn sie dieselbe auch nicbt von ihrer Urheiniath her

bewahrten. Es konnte ihnen nânilich einerseits durch die in ihr Land eingefallenen und mil

ihnen zu eincm Volk verschmolzenen (arischen) Chaldâer (Karduchen oder Kurden in deren

Wohngehielen noch jetzt Tiger vorkonimen*'), andererseits durch unniiUelbaren oder durch

Phônizier vermittelten Verkehr mit den Induslandern (Lassen I. p. 860), der ihnen manche

Gewâchse verschafl'le, Nachrichleu iiber seine Existenz zukommen. Die bisherigen Mittheilun-

gen ûber die Verbreitung des Tigers geben indessen darùber noch keine beslàligenden Daten.

Ebenso fehlt es, wenigstens bis jelzt noch, nieines Wissens, an schriftlichen oder bildlichen,

dem Schoosse der Erdc enlnomnieuen, allen, babylonischen Ueberreslen, welche darauf be-

zogen werden kounten.

Das ihnen stammverwandte Volk der Assyrer, deren jedenfalls spiiter als Babel gegriin-

dele Hauptstadt Ninive (/. Buch Mos. Cap. 10, v. 10 u. 11), welche in der heiligen Schrift,

wie Babylon, so hâufig erwahnt wird, musste wegen der Nàhe Arméniens, das nach den

Zeugnissen der alten Borner ïiger besass (s. unten), dieselben, wenn auch nur durch Mitthei-

lungen, keonen, ja diirfte sogar schon in seinen friiheren Sitzen am Ararat die Grausamkeit

des Tigers empfunden haben. — Da oiïenbar die (wenn auch nicbt gerade vom augezweifellen

IVinus) nach Arménien, Hyrkanien, l'arthien und Bactrien unternomracnen Heereszuge der

Assyrer, eben so wie die von ihnen (angeblich unter ihrer mythischen Kônigin Semiramis)

mit den Indern gefiihrten Kiimpfe (Ktesias bei Diod. II., Lassen, Ind. Alterth. I. p. 858) als

geschichlliche Thatsacheu anzunehmen sind, weil der Name des bekriegten indischen Fursten

(Stabrobates) offenbar ein gracisirler Sanskritname ist**) und Layard auf einem Monolithen Bas-

reliefs auffand, worauf Allen, Elephanlen und Nashorner dem Kônige vorgefiihrl werden, so

miisseu durch dièse Kriege die Assyrer mehrfach mit dem Tiger in Beriihrung gekommen sein.

Directe schriftliche oder bildliche fur dièse, ans zoologisch-geographischen Verhàllnissen abge-

*) Durch die fortgesetzten Erkundigungen, welche Ur. Lerch bei den gefangenen Kurdea austellte, ergab sich,

dass der Tiger (pâlingh) in Thi'ari (dem Gebiel der tapfern Nestorianer), dana im Djudi (Ziaï-Dkydi) und am Sipan-Dagh

(Ziai-Cenj) wesllich vom Wan-See sich Gnde. Das bereils von Chardin (s. oben S. 156) behauptete Vorkonimen des

Tigers in Kurdistan erhàlt dadurch cinen neuen Stutzpunkt, wàhrend die friihere Bemerkung Lerch's (s. S. 13G) be-

seitigt «ird. Die babylonischen Tiger Diodor's treteu dadurch ebenfalls mehr in den Vordergrund.

"] Der Name lautete wohl im Sanskrit Sthaviropatis und bedeutet einen Uerra des FesUandes.
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leitete Vermuthung lasseu sich fur jetzt allerdings nicht beibringen. Namentlich deuten die bis-

her aufgefundenen, zura erossen Theil freilicb noch unbekannteQ und bei weitem noch nicht

gehôrig bearbeiteten, ja nicht einmal gedeuteten Reste assyrischer Kunst und Cultur Iteines-

wegs auf den Tiger hin, wiewohl man den Lôwea nicht selten auf ihnen dargestellt findet.

Indessen kônnten ja auch noch Darstellungen des Tigers aufgefunden werden oder aus der

Entzill'erung schriftlicher Ueberreste die von den Assyrern besessene Kenntniss des Tigers sich

ergeben.

Bezicliung;eii des Tig^ers zii don Urbewoliiiern Indiens»

Die vom Sanskritvolke zuriickgedrângten oder unterjochten, nur theilweis oder gar nicht

von der Cultur ihrer Verdrânger influenzirten, scliwiirzern Vrbewohner (Aeihiopen) Vorder-

indiens, deren Sprachen durch ein anderes Lautsystem, durch andere Worte und einen ab-

weicheiiden Bau vom Sanskrit weseutlich sich unterscheiden (Lassen, Ind. Altcrth. I. S. 362)

mijssen in ihreni Heimathiande stets von Tigeru geplagt worden sein. Konnten doeh erst in

neuern Zeilen dieselben durch die FeuerwalTen der Europaer in einzelnen dicht bevolkerten

Distrikten Vorderindiens zum Weichen gebracht oder verlilgt werden. Dass man ohne Schiess-

gewebre, selbst wenn man, wie dies in Indien gewohnlich geschieht, Feuer oder mit Harz ge-

fûUte Barabusrohre (Fackelu) anziindet und die Wohnungen mit Dornhecken umziiunt, der

Raublust der Tiger keinen Eintrag zu Ihun vermôge, beweisen mehrere Tbatsaclien. Die klei-

nen, schwach bevolkerten Ortschaften der Gouds flehen als Rettungsmittel gegen ihren grim-

migsten Gegner die Hûlfe ihrer Gôtzen an (Ritter,.4s. Th. VI. Bd.IV. 2. 698). Die von ihren

Mâunern verlassenen Miitter mancher Bewohner Dekans bringen sogar aus Verzweifelung ihre

Kinder in die Wiilder, weil sie dadurch wenigstens sich selbst vor den Angrifîen der Tiger

sicher zu stellen meinen. Die Yogis oder Biissenden erwarten ihre Rettung von der Heiligkeit

derWallfahrtsorte. — Sonderbar genug bat man in Indien den Tiger selbst mit gewissen reli-

giôsen Vorstellungen in Verbindung gebracht. Manche Bevv^obner des wesllichen Rajasthau

glauben niimlich, dass der Tiger, den sie als Herren der schwarzen Felsen bezeichuen, ibr

Vetter oder die Incarnation eines Raja sei. Sie bilden sich daher sogar ein, obgleich nur zu

oft ibr Aberglaube zu Schanden wird, ihn durch den Ruf Mamu (Oheim, ich dein Kind) ver-

scheuchen zu kônnen (Ritter a. a. 0.). Bei den noch uncultivirten Bewohnern Sumatra's

herrscht ein àhnlicher, gleichfalls von der Idée der Metempsychose getragener Glaube, zu Folge

dessen in den Tigern die Seelen der gestorbenen Vorfahren sich aufhalten sollen; ein Irrthum,

der, zum grossen Nachtbeile der Bevôlkerung, die Erlegung derselben dort sehr beschriinkt (s.

oben S. 174). In Cochinchina und den Garro- Bergen (westlich von Assam) wird sogar der

Tiger, wie der Hund, gôlllich verehrt. — Die Bewohner Hinferindiens, welche den Tiger

ûberhaupt sehr zu fiirchlen haben, halten iibrigens, in ihrer heilkiinstlerischen Beschriuikung

und Verblendung, seine Knochen, so wie das in Oel gesoltene Fleisch desselben, fiir ein Mittel

gegen Scbwindsuclit. Sie legen also selbst den todlen Theilen des gewaltigen Raubthieres eine
Méni. se. nai. T. VIII. 28
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ganz besondere, stârkende Krafl bei. In Indien werden ubrigens die Haare des Tigers in Ver-

bindunT mit Liiwen- und Wolfshaaren zui Bereitunj; der Surd, bei dem liàja-sûya iind der

Sautrdmanî gebrauchl (A. W eber, Ind. Slud. 111. 334. Annik.;, wahrend die Bartbûrsten als

giftig gelten.

Der Tiger erscbeint daber manchen Vôlkern Indiens nicht blos als grausame Geissel, als

eine ihrer Gottheilen oder als Incarnation aligeschiedener Seeien, sondern auch als kiâftiges

Heilraittel; ja sogar als giftiges Thier.

$.9.

Beziehungfou des Tig^ers zu den Chinesen.

Da, wie man aus âlteren, oben angcfubrten, Augaben schliessen darf, fiiibei selbst im

mauerumscblossenen, eigentlicben Cbiua Tiger sicb fanden, und es deren dort, in den weniger

bebauten Gegenden, wolil noch jetzt giebt, so mussen olTenbar die Chinesen denjenigen Vôl-

kern zugezablt werden. die mit ibnen stets ibr eigenes Wohngebiet tbeilten und sicb darin

gegen ibre Angrilîe sicber stellen mussten. Man darf sicb daber nicbt wundern, wenn dièses

gefurcbtete Raubtbier nicbt blos unter ibren Scbmucksacben und Emblerneu haufig vorkonuul,

sonderu sogar scLon unter ibren âlteslen Worlzeiciieu sicb bebndet und nocb jetzt als Scblus-

sel dient ( /-^. s. Endlicber, Chines. Gramm. S. 48), aber aucb in ilirer Zeitrecbnung

und bei den Darstellungen ibrer Golzen eine nandiafte Uolle spiell. Sie bezeichnen namentiicb,

wie andere Vôlker Ostasiens, eius der Jalire (das drilte) des von ibnen gebraucbten, nacb

Ideler aus Westasien stammenden, I2jabrigen Cycius mil dem Nanien des Tigerjabres (Ide-

1er, Zeilrechny. d. Chines. Abh. d. *?<'}/. Akad.
f.

1831, S. 4 u. 79), und bringen das fraglicbe

Raubtbier nebst einigen andern Wirbeltbiereu (Scbwein, Ocbse, Hase, Habu, Elen u. s. w.)

auf den illustrirlen Exeniplaren des erwabnten Cycius an; wie dies zwei im hiesigen cbinesi-

schen Kabinet aufbewabrte colorirte Darstellungen desselben ziigen. Aucb eine ibrer Doppel-

stuuden ist uacli dem Tiger benaant. Den Kopf des Tigers, oder wenigstens eine demselben

ikbulicbe, oiïenbar ihm entlebnte, Pbysiognomie bemerkt man niclit blos beim Draclien ilires

Reicbswappens, sondern aucb in der Gesicbtsbildung mehrerer ibrer Gôtzen. Auf einem ge-

stickten Kriinungsanzuge eines bocbgestellten Mandarinen, der sicb gleicbfalls im biesigen

cbinesischen Kabinet befiudel, eben so aucb auf dort aufbewaiirten gestickteii Pnradekochern

sind Tigerkopfe angebracbt. Die Mandarinen drilter und vierler Classe tragen auf dem Riickeu,

wie auf der Brusl, einen seideneii, buntgeslickten, viereckigen Scbild {Guastza), in desseu

Mittelfelde sicb eine Tigerligur bebndet. — Meist mebr oder weniger pbantaslisclie, steinerne,

aus Ilolz gescbnitzle oder gemalte Tigerûguren finden sicl» mebrere im ciiiiiesiscben Muséum

der biesigen Akademie. Zwei ebendort auf einer alten Tiommel angebraclite Darstellungen

erinnern sogar scbon etwas an den cbinesiscben Draclien, dessen Prototjp, nacii nieiiur An-

sicbl, entsiellte und symbolisirte TigerUguren zu sein scbeiiien. Die Felle der erlegten 1 iger

werden in Cbiua (wie aucb auderwàrts) ibeils als Tropbiien aufbewahrt, tbeils zur Anfertigung
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von Kleidungsstiicken oder anderen Gegenslanden (z. B. Falinen) oJer als sonstiger Zierraht be-

nulzt. Lehende Tigcr hait man dort in Kiiiigen oder in Thiergarten, was zura Tlieil geschielu,

uni auf sie Treibjagden anzustellen, wie sie auf zwei im rhinesischen Rabinet der Akademie

beiindlichen, in Ciiiua angefertigteu, Gemalden dargestellt sind. — Die friihern Mongolenkaiser

besassen iibrigens zahme, zur Jagd abgerichtete Tiger, die sie auf ihren grossen Hetzjagden (s.

oben S. 163) in Kaligen mit sich fiibrten. — Eiue der Alilheilungen der chinesischen Fuss-

krieger, die sogenannten Kriegsliger, fiihren auf ihren Schildern das Bild eines geoffneten Tiger-

rachens (Bernd, Jf'nppenw. I. 2781 und erinnern sogar Jurch ilire erbsengelben, schwarz

gestreiften Oberkieider (Rlemm, hitlturyeschiclile. VI. S. 300) an die Fiirbung des grausamen

Raubthieres, vermuthlich um dadurch dem Feinde einen jirosseren Scluecken einzuflosseo. —
Auf welche Weise die Chinesen in ihren Werken den Tiger besprechen, geht aus den nach-

steheiiden gefàlligen Mittheilungen des benibniten Siuologen, Hrn. Stanislas Julien, hervor,

• die ich durch giitige Vermittelung meines Collegen Schiefner von ihm erbielt.

SUR LE TIGRE (EI\ CHIINOIS IIOU J^)'
(Extrait de l'Encyclopédie Khe-tchi-king-youen, livr. 82. fol. 7.)

Pau

STANISLAS JIXIEW de riastitut de France.

Les renseignements que donne, sur leïigre, lEncyrlopédie précitée se composent d'un

grand nombre de citations tirées de divers ouvrages. Le traducteur a eu soin d'en rapporter

les titres. Il les numérote pour qu'on ne confonde pas les sources, et les traduit littéralement

comme il les a entendues, primo visu; cependant il croit pouvoir garantir, en général, l'exac-

titude de sa traduction.

1. Fong-sou-thony: Le tigre est le roi des quadrupèdes.

2. Dict. Clioue-wen: Le tigre est le roi des quadrupèdes des montagnes.

3. Li~ki, chap. Youéi-ling: Dans le second mois de l'hiver le tigre commence à s'accoupler.

4. Khe-wou-yao-hm: ... on dit que la femelle ne fait qu'un petit et que le tigre ne s'ac-

couple pas deux fois . . Quand il meurt, il s'appuye contre un arbre ou un rocher et ne

tombe jamais à terre (sic).

5. Hodi-nan-tseu (le philosophe): Qu*''»»! le tigre a un petit qui ne peut s'élancer sur sa

proie, il le tue, parce qu'il le regarde comme sans courage et dégénéré.

6. Le philosoph Chi-tseu: Le tigre et le léopard, avant les taches de leur peau se soient for-

mées (c.-à-d. dès les premières années) ont déjà l'envie de dévorer les boeufs.

7. Rhe-wou-lsong-lun: Le tigre ressemble à un chat; il est gros (ou grand) comme un boeuf

jaune (sic): il a des taches noires, des angles crochus, des dents en scie, la langue plus

grande que la main. Il a des poils de barbe rebroussés et piquants, durs, effilés et brillants.

[Observ. du Traducteur. En traduisant, précédemment ce même passage, j'avais
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commis une erreur provenant de ce que le texte était tronqué et incorrect. Ce

passage, au contraire, est net et d'une parfaite clarté. Je ferai observer seule-

ment que suivant Morrison, Dict. chin. angl. (part. 2, no. 8991) le mot Siu

j^ que j'ai rendu par foils de barbe, s'applique à la barbe et particulièrement

à celle du menton nThe beard, particularly thaï on ihe chinn.)

{Suite de la citation.) Entre les deux côtes et à l'extrémité de la queue, il a un os qui a la forme

du mot T., et qui est long d'un ou deux pouces. C'est en cela que réside sa majesté

imposante (sic). Si l'on enlève la chair et qu'on le prenne, il peut faire que l'homme ail

une apparence imposante. Il est bon de le porter lorsqu'on remplit des fonctions de ma-

gistrat. Si quelqu'un le porte n'étant pas magistrat, (cet os) fait nécessairement que les

autres hommes le craignent (sic). Il marche d'un pas violent et la queue immobile. Quand

il en est colère, il rugit; sa voix est comme le tonnerre. Tous les animaux tremblent d'ef-

froi et h vent nail après lui (sic).

8. Koueï-sin-tsa-lclii: Les os (sic) du tigre sont très extraordinaires. Les plantes mêmes

d'un pied et de six pouces (de hauteur) peuvent cacher son corps et ne pas le laisser à

découvert (ou bien: dans des plantes hautes seulement d'un pied et même de six pouces,

il peut cacher son corps et ne pas le laisser à découvert). Mais quand il a rugi et fait eu-

tendre sa voix, apparaît dans toute sa grandeur et sa majesté.

9. Lieou-chi-hong-chou: Le tigre est naturellement courageux et intrépide. Lors même qu'il

rencontre des chasseurs qui le poursuivent, il va et vient et marche en regardant autour

de lui. Mais s'il est blessé grièvement, il pousse des rugissements et s'en fuit. Selon le

nombre grand ou petit de ses rugissements que l'on entend, on juge qu'il est loin ou près.

En général, si l'on n'entend qu'un seul rugissement, il est à une distance d'un li (10'' de

de lieue). Quand il attaque un animal, il ne va pas au delà de trois bonds (sauts); s'il le

manque, il le laisse.

10. Kouéi-sin-tsa-tchi: Le tigre ne marche pas dans les chemins tortus. Si celui qui l'a ren-

contré peut l'amener dans un chemin tortu, il lui sera aisé d'échapper ou de l'éviter.

1 1. Le philosophe Pao-pou-tseu dit: Le tigre vit mille ans (sic); à l'âge de 500 ans ses poils

deviennent blancs (sic).

12. Thsien - khio - loui - chou : Le tigre jaune est celui qui vole aux hommes le plus grand

nombre de moutons (ou chèvres) et de boeufs. II les guette et les prend. Le tigre noir

prend tout ce qu'il voit. Le tigre blanc (sic) n'en prend beaucoup. Après avoir tué un

animal, il le mange tranquillement (litt. sedens comedit) et voilà tout. Or, le tigre jaune

est jeune et faible; le noir est dans toute sa force; le blanc est vieux. Un auteur dit:

«Le tigre blanc est d'un naturel humain»; mais en réalité, c'est qu'il est vieux.

13. Lout-youen-tsiançj-tchou: Quand le tigre prend (veut prendre) un daim ou un lièvre, il

commence par lâcher son urine tout autour d'eux. Dès que ces animaux en ont senti

l'odeur, ils n'osent sortir (sic). Alors, il saisit tranquillement sa proie. -
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14. Koueï-sm-tsa-lchi: Quand un tigre a mangé un chien, il est comme ivre; le chien est le

vin du tigre (c.-à-d. enivre le tigre comme le vin enivre l'homme), (sic.)

15. Lieou-tsing-ji-tcha: Quand le tigre a mangé des fruits du Yatig-meï (Arhutus), il de-

vient ivre.

16. Tchin-khi-jou-hou-hoeï: Après qu'un tigre a mangé un homme, il devient pareillement

ivre (littéralement carne ebrius). Les hommes du pays épient son ivresse, le moment de

son ivresse et le tuent.

17. Lon'i-youen: Le tigre mange l'homme comme le chat mange les souris. Depuis le l"jour

du mois jusqu'au 15% il mange le haut du corps (sic); depuis le 16" jour jusqu'à la fin

du mois, il mange le bas du corps (sic).

IS. Koueï-sin-tsa-tcln: Le tigre ne maige pas les petits enfants. Les enfants ont l'esprit borné;

ils ne savent pas que le tigre est à craindre. C'est pourquoi il ne peut les manger (sic).

{Observ. du Traducteur: il semble au contraire qu'il serait très aisé au tigre de man-

ger un enfant, qui ne le sachant pas à craindre, ne songe pas à le fuir et

éviter. La meilleure raison est, je crois, que les petits enfants restent à la

maison et ne se trouvent point comme les voyageurs et les chasseurs sur la

route du tigre.)

Même ouvrage: Le tigre ne mange pas un homme ivre. 11 reste couché près de lui et attend

qu'il soit sorti de l'ivresse. Ibid. Il n'attend pas qu'il soit sorti de l'ivresse; il attend

qu'il soit glacé de crainte. Toutes les fois que le tigre mange un homme, il commence

par manger ses parties naturelles [ejm gemtalia) (sic); si c'est une femme qu'il veut

manger, il commence par ses mamelles; mais il ne mange pas \e pudendum muliebre.

19. Koue-chi-pou: Vulgairement on appelle Thien-hou ('^' /^)' ^W^ ^" ^^^^^ un tigre

(dont les pattes) ont 4 doigts, et Jin-hou
( /\^ JW ), Tigre-homme, un tigre (dont les

pattes) ont 5 doigts. Littéralement: 4-doigts — qui — ciel-tigre, 5-doigts — qui —
homme-tigre —

20. Ou-tsa-lsou: Quand on veut tirer une flèche sur un tigre, il faut que ce soit à contre poil;

si l'on tire dans le sens des pils, la flèche n'entre pas.

21. Pi-ya: Quand le tigre mange de la boue verte, "^ V^ (sic), il amortit (littéralement:

délie) le poison des flèches (sic).

22. l-youen: Fan-tchi, roi de Fou-nan, nourrissait un tigre. Lorsqu'un homme était traduit

en justice et qu'on ne savait pas s'il était coupable ou innocent, on l'amenait au tigre. Si

le tigre ne le mordait pas, il était considéré comme innocent. Là dessus les barbares re-

gardèrent le tigre comme un Esprit ou un Dieu et lui offrirent des sacrifices.

23. In-ya/i-ching-lan: Dans le royaume de Pang-ko-la (Bengal), il y a des gens qui attachent

un tigre avec une chaîne, le conduisent dans les marchés et tians les maisons des habi-
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tauts; alors, ils détachent la chaîne, et placent le tigre au milieu du vestibule. L'homme

ôte ses vêtements et saisit le tigre. Le tigre entre en colère et le saisit à sou tour.

L'homme lutte et renverse le tigre à plusieurs reprises Quelquefois, il enfonce sa main

dans le gosier du tigre et le tigre ne lui fait point de mal. Quand ce jeu est fini, il at-

tache de nouveau le tigre. Alors on donne de la viande au tigre, et l'on recompense

l'homme 'par quelques pièces de monnaie. Cet homme gagne ainsi (sa vie) l'argent en

jouant avec le tigre.

24. Ho-thou: Si l'on suspend au dessus de sa porte le nez d'un tigre, les fils et les petits-fils

porteront un jour la ceinture de magistrat et le ruban qui soutient le cachet officiel (c-

à-d. ils deviendront magistrats) (sic). Si on suspend le nez d'un tigre, qu'au bout de

on le prenne, qu'on le réduise en poudre et qu'on en donne à sa femme l'année dans un

breuvage, elle mettra au monde un enfant qui deviendra illustre. Il ne faut pas que les

autres hommes le sachent: s'ils le savaient, l'eiïet serait manqué; il ne faut pas non plus

que la femme voye cela (sic)!

25. Si-yang-tna-tsou: Le tigre voit clair la nuit. L'un de ses yeux répond de la lumière;

avec l'autre oeil, il regarde sa proie. Les chasseurs l'épient et lui lancent une flèche. Si

l'oeil lumineux est atteint, il tombe, s'enfonce en terre et se change en un pierre blanche

(on dit ailleurs en ambre). On l'emploie en médecine pour dissiper les terreurs nocturnes

des enfants (sic).

26. Chou-i-ki: 11 y eut un jour un tigre à qui il vint des cornes. Un Tao-sse dit: Quand le

tigre a 100 ans, ses dents tombent, et il lui vient des cornes (sic).

27. He-khe-hoen-si: Chaque fois qu'un tigre a mangé un homme, il se fait (naturellement)

une entaille à ses oreilles. Sur une montagne située à l'ouest de Ting-tcheou, il y avait

un tigre qui avait exercé sa fureur pendant dix ans; des chasseurs l'ayant tué, ils trou-

vèrent ses oreilles découpés comme une scie.

28. Tchong-king-lching-tming: L'animal que, dans ces derniers temps, on appelait un tigre

blanc [Pe-hou) était rayé sur le dos et avait des taches comme un tigre.

29. Chi-sou: L'animal (fabuleux) qu'on appelle Tseoii - yu.^Jfy: /!&-» est le Tigre blanc,

[Pe-hou X3 J"^ ). 11 a des marques noires et la queue |)lus grande que son corps, il

ne mange point d'animaux vivants et ne marchej point sur des herbes vivantes. Quand

un roi a de la vertu, il paraît. C'est la vertu qui le fait venir dans le monde (sic).

30. On lit dans le Chan-hat-king (livre plein de fables): Dans le royaume de Lin-chi, il y a

un animal précieux. Il est grand comme le tigre et sa peau est ornée de 5 couleurs. Sa

queue est plus grand que son corps. On l'appelle Tseou W^ J-i . Je l'ai pris pour monture

et j'ai fait mille li (100 lieues) en un jour! (sic).

31. Eul-ya-tchou: Du temps de l'empereur Piouen-ti de la dynastie de Han (73-48 avant
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J.-Clir.) dans le district de Nan-kian, on prit un ligre blanc. On offrit à l'empereur sa

peau, ses os, ses griffes et ses dents.

32. Lou'i-youen-lsiang-tchou: Dans le royaume de Pon-la-lda, on trouve sur les montagnes

des tigres appelés Sing-hou (^ ])1^ ou tigres étoiles. Leur corps est comme celui des

tigres de la Chine; mais ils sont un peu plus grands (oU plus gros). Leur poil est différent.

Il est rouge, dune nuance sombre; le peau présente des marques fleuries (sic, c.-à-d.

élégantes) et des raies jaunes.

33. Lkou-chi-hony-chou: Au milieu des forets qui couvrent les montagnes du royaume de

Ya-lott, on trouve une sorte de Tigre volant qui est gros comme un chat. Tout son corps

est couvert de poils de couleur de cendre (gris); il a des ailes charnues comme celle de

la chauve-souris. Ses pieds antérieurs naissent dans les ailes charnues (c.-à-d. y adhèrent); -

ils tiennent auv (c.-à-d. ne sont pas détachés des) pieds postérieurs. Cet animal vole à

une petite distance des hommes.' Ceux que l'on prend ue peuvent être apprivoisés. Si on

les garde à la maison et qu'on veuille leur donner à manger, ils ne tardent pas à mourir.

§10.

Beziehungen des Tigers zii den ITIongoIoné

Das constante, sehr haulige Vorkommen des Tigers in der Mandschurei und Mongoloi,

so wie in den ostlichen Kirgisensteppen, setzle auch die Mnngolen in den Stand an ihm ihren

Muth zu erproben. Daher gilt er auch ihnen als Sinnbild der Kraft, des Muthes und der Ue-

berlegenheit. Aehnlich wie bei den Chinesen ist auch von den mongolischen Ostkirgisen sein

Name zur Bezeichnung des dritten Jahres, des zwôlfjahrigen Jahres-Cyclus angewendet. .Bei

den eigentlichen Mongolen, die nicht alleiii fiir den Tiger iiberhaupt, sondern sogar fiir die

Mànnchen, Weibchen und jfingern Individuen besondere Namen haben*), linden wir schon •

seit den alteslen Zeilen sein î>ild als besonderes Abzeichen, als Vcrzierung der Waffen oder als

Schmuck fiir sich selbst, oder ihrer Rosse. Im Muséum der Kaiserlirheit Akademie dei Wis-

senschaften werden namenllich goldene, angeblich ans sibirischiMi (wohl ostsibirisehen. mongo-

lischen) Grabern erhaltene, in Gruppen angebrachte Tigerfiguren aufbewahrt. die theilweis als

Pferdeschmuck gedient haben môgen. Eine dieser Gruppen, die in drei Exemplaren vorhanden

ist, stellt den Kampf eines Tigers mit einem Eber, zwei den Kanipf desselben mit eineni Adier,

und noch zwei andere den Kampf desselben Raubthieres mit einem idealisirten Eber dar. In

noch zweien andern findet man den Tiger von Adlern oder Greifen altaquirl. in einer Figiir

endlich sieht man einen idealisirten Tiger einen Dgiggetai erlegen**). Uebrigens erinnern auch

die Gesichtsziige mancher ihrer Gôtzen an die des Tigers.

*) Den 'l'iger iiberhaupt bezeichnen sic mil taslia, rlie Mànnchen mil mwvhnri. die Weibchen mil biren und die

dreijatirigen Jungeii mil siinjan.

•) Uebrigens wurde auch der Irbis-Kopl' als Ver/ierung angebrachl, wie eiu im .Aiiiir/.cabinel der Akiidemie anf-

bewabrler golduer Kopf- oder Ual^schmuck zeigl.
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§11.

Bezieliuiigen des Tigers zn deii finnischcii Tolkeru.

Wenn frûher wenigstens ein Theil der finnischeu Vôlker als sogenannte Tschuden am

Allai wohnle, so kann dieseni der Tiger nicht fremd gewesen sein. Indessen bat keiner der

linnischen Zweige, wie mich Hr. Collège Schiefner versichert, ein eigenlhûmliches Wort zur

Bezeichnuug des Tigers aufzuweisen, so dass also auch bei ibnen die Kunde davon im Laufe

der Jabilaiisende vôilig erloscb. Die jetzigen Finnen bezeicbnen ibn daher in ibren Scbriften,

wie die Vôlker des slawiscben, germanischen und celtiscben Stammes nacb dem Vorgange der

Griecheu mit dem allgemein angenommenen mediscb-iranischem Worte.

Bezioliungeii des Tigers zu den alten.6ri>ieclien uiid Romerii.

Die entschwundene Kunde vom Tiger und seinen Verbeerungen, die einige der frûh nacb

Weslen ausgewanderten arischen Stiimme in ibrer Urbeimalb besitzen mocblen, wurde aber

nacb vielen Jahrbunderten einigermaassen dadurch erganzt, dass gefangene Exemplare dièses

stattlicben Raubtbieres lebend nacbEuropa gelangten, und von arischen Abkômmlingen (Griecben

und Rômern) in Augenscbein geuommen werden konnten. Indessen scheint man es damais bei

dem keineswegs boben Standpuncte der Naturgescbicbte fiir uberfliissig gebalten zu haben aucb

selbsl nur eine mittelniassige Beschreibung des so merkwiirdigen Tbieres zu geben. Wenig-

stens ist weder eine solcbe auf uns gekommen, noeb als vorbanden von einem der zablreicben

griecbischen oder rômischen uns bekannten Classiker erwiihnt wordcn.

§g t. Bczlehnngcn des Tl{;ers zu den Grleclien.

Erst durcb die iN'achricbten iiber die ErobcrungsziJge Alexanders, und kurz nacb denselben

eibielt maii im Abendlande, und zwar zuniicbst ausschliesslicb in Griecbenland, die erste Kunde

vom Tiger, und einem sehr kleinen Tbeile seiner Wohnsitze im Stromgebiete des Indus, und

vermutblicb auch Nordpersiens (Uyrkaniens) und Sogdiana's.

Auflallen muss es demjenigen Naturforscber, dem die beutige Thier-Fauna des alten Hyr-

kaniens (Gilans und Mazanderans), Sogdianas (Bocbaras) und Baclriens ([Balkbs] also die der L'r-

silze des arischen Volksstammus) wohin Alexander, ebe er nacb Indien ging, seine Eroberungs-

ziige ausdebute, nicht uuhekannt ist, dass in den freilicb fast nur indirect und unvollstândig

auf uns gekommeneu, gerade in naturwissenscbaftlicher Beziehung sehr diirfligen Bericbten

iiber die Scbauplatze der Grossthaten Alexanders des gefàbrlicbsten und gefiirchtetesten aller

dortigen katzenartigen Raubthiere, das in Indien sogar zuweilen Soldaten aus den Colonnen

wegschleppt, nirgends Erwahnung geschiebt. Es darf mit Recbt bei ibm eine Stelle desCurtius

(VIII. 2) einiges Bedenken erregen, der zu Folge Alexander, auf einer in der Niibe von Ba-

zaira (nacb Ritter der spiiter als Bykund beriibmten Stadt, nacb anderu Bochara) in einem
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bauiu- uud wasserreichen, betràchtlitheii Tliiergarten*) angestellteu grossen Treibjagd, die eine

Ausbeute von vier tausend Tbiereo lieferle**), mit eigener Hand eineu Lôwen erlegt haben

soll, wabrend in jenen Gegenden wobl noch Tiger, aber keine Lowen vorkoinmeu und selbst

auch das fiiihere dortige Vorkommen der Leiztern auf keine geniigende Weise nacbgewiesen

werdei) kaun. Die i^iacedonier konnteu ja den Tiger als sie zuersl auf ibu stiessen, wie

viel spiiter selbst noch der wackere Marco Polo, fur eineu gestreiften Lowen erkliiren und

geradezu ohne Absicht, aus blesser Unkunde, scblecblbin als Lôwen bezeichnen. Den Schiueich-

lern Alexanders musste es aber oflenbar willkommen sein ihrem bohen Gonuer eineu Loweu,

niclil élu den Griecben daiuals unbekauntes und daber moglicberweise ihrer Eiusicbt weniger

zugiingliches und deshalb weniger aulTalliges Thier (einen Tiger) erlegen zu lassen, damit seine

Tbat als eine Herkulische, also viel glânzendere, ja gôltliche, gepriesen werden konnte. Eine

solcbi- AulVassuiig niiicbte um so plausibeler erscheinen, da damais bekanntlich Alexander schon

den Tempel des Jupiter Ammon, nach dcm angeblichen Beispiele der Semiramis besucht, und in

Folge eiues ihni dort gewordenen Orakelspruches fiir einen Gott angesehen sein wollle. Will man

aber auch an keine absicbtliche oder zufâllige Verwechselung mit dem Tiger glauben, so kônule

man den von Alexander erlegten Lôwen, jedenfalls nur fur einen in den genannten Tbiergarten

verpflanzten, aus der Ferne gebrachten anseben, wozu aber wieder die Mittbeilung des Cur-

tius nicht recbt passen will, es ware ini erwabnten Parke seit vier Meuscbenaitern nichl gejagt

worden. da man dann jedenfalls den eilegleu Lôwen fiir einen sebr al'en erklàreu miisste, was

seine zoologiscben Bedenken baben niôcbte. Dass indessen Alexander wenigslens ani obern

Indus ecbte Tiger sah erfabren wir aus ciner audern Stelle des Curtius (IX. 30). Als er uaiii-

lich am Hydraotis (dem jetzigen Ravi) einem der obern, ôsllicbeu Zufliisse des Indus, also in

einer noch jetzt von Tigern bewobnten Gegend, verweilte, erhiell er vou indischen Gesaudien.

ausser andern, reichen Geschenken, die auf ein Culturvolk (;ilso ein Sanskritvolk) deuten, auch

zahme Liiwen von slattlicber Grosse nebsl ebenfalls gezabuiteu Tigern. Da bei dieser Gelegen-

lieit die letztern nicht mit ein^lu andern Namen, so etwa mit dem Sanskritworte vjdijhra oder

einer verwandten Benennung bezeichnet wurden, so diirfen wir wohl annehmen, dass sie den

Griecben von friiher (Medien oder Hyrkanien) her als Tiger bekaunt waren (s. S. 210 Anmk.)

Alexanders Admirai Nearcb, scheint aber dièse Tiger, wolil weil er damais bei der Indus-Flotte

•) Bemerkenswerlh hleibl es, dass sclioo zu AlcxaiiilOi s Zeiton im heuligen Bochara ein grossarti^'er, von Miiuern

und Thurnicn umschlosseuer, Tbiergarten cxistirtc, \Yorin man seit vier Menschenaltern nicht gejagt batte. Die Lieb-

haberei fur solclie Tbiergarten bestand aucb noch in viel spàtern Jsbrbunderten dort fort, wie wir aus einem persischen

Werke iiber Bochara erfabren, woraus Rurnes {Travels in lo Bochara, sec. éd. Lond. 1839. 8. Vol. II. p. 300) eine Slit-

tbeilung iiber den mit Wblfen, Fùcbsen. Schweinen, Hirschen, Nilghaus und andern Tbieren bevdlkerten und mit Lust-

hausern besetzten Tbiergarten eines dortigen Konigs, Sbumsooden, macbte. — Dass iibrigens am fruher breitern,

wasserrcicbern OxuszuQusse, dem Sarafschan, Gebiiscb und Baume (Jimiperits, Crataegiis, Vlmiis, Popitlus, Loiiicera,

Amyijdaltis uud Berberis) vorkommen, berichtet Lebmann. TIeise p. 113 (v. Baer, Beitr. Bd. XVII.).

") Uiodorus Siculus muss im XVII.Bucbe seincr Gescliiclitliclien Bihliothek an einer der verloren gegangenen

Stellen dièse Jagd ebenfalls besprochen haben, wie aus der noch vorbandenen Inbaltsanzeigc des genannten Bucbes ber-

Torgeht, worin als Gegenstand eines der feblenden Abschnitte die Worte: «riepi toû fv BaoîoToiî y.\ttr,yt:c\) xa.: tou

icXt)5(Juç tûv £v auTÙ âTipiwv» stehen.

Mém. se. nat. T. VIU. 29
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verweille, nicht gesehen zu haben, (la er soust nach einer bei Arrian {Hist. ind. Cap. 15) er-

faaltenen Mittheiluiijî nicht sagen kônnte, es sei ilim nur das Fell eines Tigers zu Gesicht ge-

kommen. Seinein Berichte zu Folge theilten ihiu iibiigeiis die liider mit, der Tiger sei von

der Grosse eines stattlichen Pferdes und iibertreire aile Thiere an Kraft und Starke, selbst den

Elephanten, den er mit Leichtigkeit erwiirge, indeni er ilim auf den Kopf springe.

Kurz nach Alexanders Tode erfuhr nian durch Megasthenes, der (etwa uin 312 v. Chr.)

vom Seleucus als Gésandler nach Palibothra geschickt wurde, dass ini Gangesiande der Pra-

sier ausserordentlich starke Tiger seien, welche die doppelte Grosse der Lôwen hesâssen (siehe

Megasthenes bei Slrabo Geogr. Lib. XV § 36 und 37).

Ein von Seleucus den Athenern gesclienktes Exemplar scheint nachweislicii der erste

Tiger gewesen zu sein, den inan in Griechenland und vielleicht in Europa ûberhaupt sah.

(Siehe ein Fragment des Philemon bei Athenaeus Deipnosoph. Lib. XIII. c. 57 éd. Schweigh.

T. V. p. 133; Meineke Fragm. Comic. I. p. 829). Indessen lieferte, wie bereits angedeutet,

keiner der damais lebenden Griechen, selbst nicht einnial Aristoteles, eine uns erhaltene

Beschreibung des Tigers. Aristoteles [llist. an. VIII, 27, 8 éd. Schn.) berichlet nur, dass

der Tiger mit dem Ilunde indische Hunde erzeugen solle. Das beklagenswerthe oppositionelle

Verhàltniss, in welches der Neffe des Aristoteles, der Philosoph Kallisthenes, der von sei-

nem Onkel dem Alexander als gelehrter Begleiter empfoblen war, zu seinem Kônige trat, scheint

letztere oiïenbar veranlasst zu haben sich auch weniger freundlich als sonst gegen seinen Lehrer

zu zeigen. Desshalb sandte er ihm mijglicherweise aus Mittclasien und den Indus-Làndern keine

seltene Thiere niehr; deren Transport iibrigens von dort aus sich auch wohl sehr schwer hiitte

bewerkstelligen lassen. Ein entschiedener Bruch scheint indessen zwischen Alexander und

Aristoteles nicht gerade eingetreten zu sein, da der letztere gleich nach dem Tode des gros-

sen Eroherers, als Anhiinger der macedonischen Partliei, Athen verlassen musste. also auch

den von Seleucus dahin gesandten Tiger weder sehen noch beschreiben konnte*).

Sein ausgezeichneter Schiller Theophrast, der Vater der Botanik, konnte aber wohl in

Athen den von Seleucus geschenkten Tiger in Augenschein nehmen, ja mag ihn vielleicht

gar in seinen verlornen zoologischen Schriften erwiihnt, oder, weun auch nur kurz, beschrieben

haben. Es liesse sich dies vielleicht aus dem Umstande folgern, dass er [Hist. Plant. L.V. c. 6.)

die Tigerhaut erwahnt, indem er sagt, auf der in der Niihe Arabiens liegenden Insel Tylos,

gâbe es einen Baum, woraus man sehr dauerhafte SchitTe baue, wàhrend die davon herriih-

rendfin, schweren Stabe schone Fleeken, wie die Tigerhaut hesâssen. Dass er daniit môglicher-

weise das Holz einer Palme meine, da die quere, besonders schrâge Schnittilâche von Palmen-

stammen allerdings ein getigertes Ansehn zeigt, lasst sich nicht gerade âblâugnen, obgleich die

Schwere des fraglichen Holzes dagegen spricht. Ob daher, wie Sprengel will, der fragliche

Baum Calamus Scipionum sei, miJchte sich desshalb kaum beWeiseu lassen. Nàher wûrden wir

*) Ueber die Lebensverhallnisse des Aristoteles vergl. Pauly, Real-Encyclop. d. dass. Âlterthumswissensck.

Art. Aristoteles.
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der Bestimmung desselben kommen, wenn wir genau wiisslen, was unter Tylos fiir eine Insel

gemeiut sei, und ob fins ihrer Gewiichse eiu mit deu fraglichen Eigeuschaften versehenes Holz

liefere. — Pliiiius der Hist. anim. X. c, XLI. 12) uacb Tbeopbrast das fiaglicbe geligerte

Holz ebenfalls erwiàhnt, spiicht auch von getigerlen Tischen aus Cedernholz. — Arrianus

im Periplus Maris Erytiiraei [Geogr. vet. min, éd. Oxoniensis 8. p. 29) erzâblt iu der Dachina-

bades genaiinten, sûdlich von Barygaza gelegenen Gegend kâmen allerlei wilde Tbiere, na-

menlbch Pantber, Tiger und Elephanten vor. — Durch Diodorus Sicul. [Bibliotk. Hist. II. éd.

Wessl. p. 162 lin. 60) erfabren wir, es giibe in dem Syrien benacbbarten Tbeile Arabiens

Lowen, Pantber, Strausse und sogenannte babyloniscbe Tiger. — Plolemaeus [Geogr. Lib.

VII. cap. 2. § 21) berichtet in seinem Capitel iiber Indien jenseits des Ganges (Hiuterindien),

dass binter dem Plusse Doana (wobl der Irawaddi?) eine bergige Gegend liège, die Tiger und

Elepbanten besilze — Da Oppian, wie aus mebrcre Stellen der Kyiiegelica (s. Lib. 1. v. 321,

III. V. 98 u. 340, so wie Lib. IV. 355) bervorgebt, die Tiger nicbt blos als windscbnelle

und grausaine, um ibre Jungen sebr besorgte Tbiere, schildert, sondern ibre pracbtige Far-

bung, nanientlicb den scbon gebânderten Riicken, nocb besonders bervorbebt, so kann kein

Zweifel dariiber sein, dass er den ecbten Tiger meine. — Aelian [Hist. anim. VIII. 1) wieder-

bolt nur die Miltheilung des Aristoteles, fiigt jedocb (XV. c. 14) hinzu, die Inder bracbten

ihrem Konig zabnie Tiger. — Pbilostrat [Vil. Apoll. IL c. 14) erzahlt von den Tigern des

Indusgeltiets, dass sie sicb vom Erylbriiiscben Meere an die Scbiffe begeben um die ibnen ge-

raublen Jungen zuriick zu bekommen, und wenn dies ibnen nicbt gelingt, ara Ufer briillen und

bisweilen sogar sterben. — An einer zweitL-n Stelle (ebd. c. 28) lesen wir, dass die Inder

zwar ganze Lôwen, vom Tiger aber nur die Ilinlerfiisse verzebren, weil die letztgeuannlen

Tbiere nacb ibrem Glaubeu bei der Geburt die Vorderfiisse gegen Morgen ricbteten.

In den plutarehischen und pseudoplutarcbiscben Scbriften kommen ebenfalls mebrere

Stellen iiber den Tiger vor. In ciner (Plularch de Sokrtia anim. éd. Diibn. IL 1192) wird

berichtet, dass ein bungriger, in einem Kàfige befindlicber Tiger ein zu ibm gebracbtes Lamm

verschont und zu seinem Gesellschafter gemacbt babe. — An zwei andern Stellen (Plutarch

Conjug. Praec. éd. Diibner, p. 171 und De Superst. p. 198) heisst es, dass die Tiger durch

Tympanenlone in solcbe VVutb versetzt werden sollen, dass sie sicb selbst zerreissen.

Beim Pseudoplutarcb de Fluviis éd. Diibn. T. V. p. 99. 14 wird die Fabel mitge-

tbeilt, dass Jupiter dem Bachus einen Tiger gesandt babe, um iiber den Tigris zu setzen, der

davon seinen Namen trage. Nach einer andern Sage soll Baccbus sicb aus Liebe zur Nymphe,

Alpbesibaea in einen Tiger verwandelt, und sie so iiber dem von diesem Ereigniss Tigris be-

nannten Fluss getragen baben. — Auch heisst es dort (ebd. S. 83) man solle die Tiger dadurch

todten, dass man in ibre Scblupfwinkel den Saft einer am Ganges wachsenden Pdanze ausgosse.

Die letztgenannle Sage, obgleich sie ebenfalls als Fabel erscbeint, mag auf eiiier unvollstàn-

digen Mittbeilung beruhen. Man soll namlicb in einzelnen Gegenden Indiens, um sicb die

Tigerjagd zu erleicblern, die dem Tigerlager benachbarten Stellen mit Blaftern bestreuen, die

mit einem klebrigen PûanzenstolTe bestricben siud. Tritt nun dur Tiger auf solcbe Blalter, so
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kleben sie seinen Fiissen an, und hindern ilin am fieieu Gebrauche derselben, vou welchem

Umstande die in der Nàhe postirten Jiiger Niitzen zielien und ilui lei( hter eilegen.

Der unbekaunle coustanlinopolilauisclie Yerfasser eiuer kurzeu Naturgeschichte mehrerer

Thiere, der zur Zeit des Kaisers Constantinus Monomacbus lebte (siehe meine Beitràye zur nà-

liern Kenntmss der Saugelhiere Piusslands Mém. de l'Acad. d. se. d. St. Pétersb. Se. nul. T. VII.

p. 364), spricht (xeç. t.) nur von einigcn Eigeiischaflen des Tigers. Aus vorstehenden Mit-

ibeilungen môchte zur Gniige erhellen, dass dit; europaiscbeii Griecben durcii die Feldziige

Alexanders den Tiger keunen leruteu uud auch selbst zur Zeil ibier Kaiser nocb Kunde von

ihm besassen.

§g t. Bczieliiinscn des Tigers zii ilcn Koniern.

In Italien schcint nian ersl im zweiten, besonders aber im crslen Jahrhundert vor Christus

Kenntuiss vom Tiger und seiuer Heimath (llyrkanien, Parlhien und Indien) erbalten zu baben.

Es geschali dies in jener Epocbe als die Romer mil Griecbenland und seiuer Literalur, ibeilweis

in Folge der niacedonisclien Kriege, naher bekanut vvurdeu, besonders aber wobl als sie ihre

Herrschaft auf Kleinasien ausdehnten und mit Mitbridates und den Parthern kiimpften. Der

àltesle der auf uns gekomraenen rumischen Prosaiker, welcber den Tiger als «qui est, ut leo,

varius, qui vivus capi adbuc non poluit» erwiihnt und seine Benenuung aus der Sprache der

Armeuier, worin nacb ibm agn's einenPfeil bedeuten soU, ableiten will, isl der bekannteGram-

matiker Varro [Unçiita lat. L. V. 100). Seine Kuude vom Tiger scbeiut aber nur nucb vom

Hôrensagen herzuriibren, da Dio Cassius [UiU. liom. Lib.IV. Caes. August. éd. Heimarus

fol. Vol. II. p. 739) bericbtet, dass unter den Gescbenken, welche die iudischen Gesandleu

dem August wahrend seines Aufenthaites auf der Insel Sanios brachten, aucb Tiger sich

fanden, welche die Rômer, uud wie er fàlschlich glaubte auch die Griecben (er batte sagen

sollen die Samier und viele audere Griecben) damais zuerst sahen. Eiuer dieser Tiger war es

wobl wovon Plinius [lliM. ml. L. VIII. éd. Ilard. Cap. CXXV. 5) bericbtet August babe

(743 p u. c.) den ersten zahmen Tiger iii Rom in einem Kàlige und zwar wie Suetouius

(August c. XLIll) ergànzend sagt, auf der Scbaubûbue, sehen lassen. Durcb Plinius (a. a.

Or.) erfabren wir auch, dass der Kaiser Claudius sogar vier Tiger auf einmal producirte.

Derselbe rômische Classiker (ib. c. XXIII), macht uns ferner die Mitlbeilung, die Panther und

Tiger wàreu fast die eiuzigen verscbieden gelleckten Thiere. Wir diirfen also gar uicht daran

zweifeln, dass nichl allein er seiLsl uud seiue Zeitgenossen, durcb die unter Claudius in Rom

gezeigten Individuen, sondern auch seine zur Zeit des August lebenden Vorvater, durcb das

oben erwàhnte dem eben genannten Kaiser gehôrige Exeniplar den echten Tiger genauer kanu-

ten und vom hauUger uach Rom gebrachten Panther zu unterscbeiden wussleu. Als Heimath

des Tigers bezeichnet er llyrkanien und Indien, indem er [Hhl. nat. L. VI. c. XXIll) bemerki,

dass die von mebrern Rergvolkern (Cesern, Centribonen, Megallern, Cbryseern, Parasiingen

und Asangen) bewohnten Gegeuden zwiscben dem Indus und Jomanes (dem heuligen Jobares,

Dschumna, Dsumna oder Junina) sebr ligerreich seien. Pomponius Mêla (III. c. V. 7) er-

ïàhlt, als Bestàtigung zu eiuer der Augaben des Plinius, es kàmen in den hyrkanischen
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VVâldern grausame uiid gefâhrliche Thiere vor, wie dies ja dort nocli lieut zii Tage der Fall

isl. — Wie gross das Aufsehen war, welches die in Rom von Aiigust gezeigten Tiger

machten, gelit daraus hervor, dass Virgilius*) und Horatius**), die als seine Gûnstliuge die-

selben sicher lebend salien, sie niclit nur in mehreren Gedichten besingen, sondern auch dabei

gleichïeitig ihrem Kaiser auf mebrfache Wcise schmeicheln. Ovid***), der ebenfalls, vor

seiner Verbannung aiis Rom, den Tiger Augusts gesehen haben konnte, erwiihnt seiner zwar

aucb in melireren Gedichten, ohne freilich, wie natiirlich, dem Urheber seiner Verbannung

elwas schmeichelhafles zu sagen. Ans zwei Epigraniraen des Martialis [Spect. Epiyr. I.
18.''''

und Epiyr. Lib. VIII. 26. '''') ersehen wir, dass unter Titus und Domitian ebenfalls Tiger in

Rom gezeigt wurdeu. Antoninus Pius stellte ausser andern seltenen , iiim geschenkten,

Thieren (Elephanten, Hyânen, Crocodilen, Strepsiceroten und 100 Lowen) auch Tiger zur

Schau (Jul. Capitolinus cap 10). — Aurelianus zog bei Gelegenheit des Triumphzuges der

Zenobia, ausser mit mehreren andern seltenen Thieren (einer Giralïe, einem Elenthier u. s. w.)

mit vier Tigern nach dem Capitol (Vopiscus cap. 33). Severus iiess nach Dio Cassius

[Hist. liom. Libr. LXXVI. Severus XXI. éd. Reimarus Vol. II. p. 1277, 19.) in den Kampf-

spielen zehn Tiger erstechen. — Gordianus* zeigte in Rom mit einem Maie zehn Tiger nebst

dreissig Leoparden (Jul. Capitol, cap. 33). — Unter Caracalla (Dio Cass. 1. 1. II. p. 1292,

80) wurde von Gladialoren, ausser einem Elephanten, einem Nashorn und einer Giralïe, auch

ein Tiger erlegt. — Lampridius (Anton. Hclegab. 28 ) sagt vom Heliogabalus: «Junxil

et tigres Liberum se se vocans». — Bei Solinus [Polijlmt. cap. WU.) lesen wir, das waldige,

wildreiche Hyrkanien sei voll von Tigern, so wie von Pardern und Pantliern {F. jiibala und

pardus?). Die Tiger wàren braun, mit schwarzen, gewellten Streifen, die Panther besiissen da-

gegen Augenflecken. Die Tiger seien ûbrigens iiberaus schnell und beharrlich und zeigten zu

ihren Jungen eine grosse miitterliche Ziirtlichkeit, namentlich sehe man sie, wenn ihnen die-

) Virgilius erwalitit den Tiyer an mehreren Slellen seiner vcrsitiiedenen Werke. In (1er Ectog. V. 29. sleheii

die Worte: «Daphnis et Armenias curru subjungere tigres instituit». lu den Georg. II. loi. uennt er die Tiger rabidae.

Ebendaselbst III. 248. wird der Tiger mit dem Beiwort pessima und ib. IV. 407. als atra liezeichnel. — In der -l«i. IV.

.367. lieisst es: «Hyreanaeque admorunt ubera tigres», in der Aen. VI. 803.: «Nec, qui pampineis Victor juga Ueclil ha-

benis. Liber, agens celso Nysae de vertice tigris». In der Aen. IX. v. 730. steht: «Immanem veluti inter inertia pecora

ligrim» und ib. X. v. 166.: «Massicus aerata princeps secat aequora Tigriu. Endlich sagl er [Aen. XI. o77.j: oTigridis

exuviae per dorsum a Tertice pendent".

") lîei Horatius kommt der Tiger gleichfalls fast in allcn uns bekanntcn Werken vor. In Carm. I. 23, 9. er-

scbeint er als aspera. Ebendaselbst III. 3. v. 13. beisst es: «Uac le raerentera. Bâche paler, luae vexere ligies iudocili

jugum collo Irahentesu. Eine Slelle in den Epist. 16, 31. lautel: «Tigres subsidere cervis» und eine andere der A. Pnel.

13.: «Serpentes avibus gerainentur tigribusque agni».

"") Der Tiger spieit in mehreren Gedichten des Ovidius eine Rolle. So heissl es lUetarn. VII. 32.: «Hoc ego s.

patiar, tum me de tigride natam etc. fatebor«; dann ib. VIII. 120.: «>on genetrix Europa tibi, sed inhospita Syrles, Ar-

meniaeve tigres» und Ileroic. X. 86.: «Qui scil an haec saevas tigrides insula habet?» Auch erwàbnt er ib. II. 80., so

wie Ainat. I. >. iS u. o39. den Tiger.

j-) Die angelûbrle Stelle bei Martialis lautet: «Larabere securi dextram consuela magi'stri Tigris ab Hyriana

gloria rara jugo».

ff) Martialis a. a. 0. sagl 7.um Domitian: «Non toi in Eois limuit gangeticus arvis, Raptor, in Ujrcano, qui

fugil albus equo. Quoi tua Roma novas vidit, Germanice tigres».
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selben geraubl wûrden, wutliend umheriiren. Aminianus Marcellinus (Julianus XXIll. 6.

50 sqq.) bericlitel, bei den Hyrkaueru finde man Tausende von Tigera, die, wenu sie der

Hunger plagt, iiber den 0\us und Maxera setzten und die benaclibarten Gegenden verwiisteten.

Man siebt ans diesen Angaben hauptsiichlich, dass, ausser Augustus und Claudius, auch

noch melirere spâlere Kaiser den Rôiuern echte (gestreil'te) Tiger zur Belustigung vorfuhrten.

Es wurden dieselben daher ausser von Marlialis (a. a. 0.) auch von andern Dichtern, die sie

nieist wohl in Rom lebend geseheu hatteu, wenigstens, wie ans obigen Daten erhellt, gesehen

haben kônnen, in ihren Werken erw.ïhnt. Namentlich geschah dies von Lucanus*), Silius

Italiens**), Manilius***), Statius****), Seneca'''), Claudianus''^) und Sidonius Apolli-

narius^^). Schliesslich verdieut iiier nun noch Erwàbuung, dass, obgleicb viele Dichler den

Bachuswagen durch Tiger ziehen lassen, der Tiger auf den bis jelzl entdeckteu Vasengemâlden

nicht gefundeu wurde. Man sieht darauf die genannte Gottheit von Centauren (Bôltiger,

Vasenyem. III. p. 139, Millin, Gai. myth. T. LUI. 235), von eineni Bocke (Gerhard, Vaseng.

T. LIV.) oder Dromedaren {Ann. dell. Inst. arch. V. p. 99) und sogar nur selten von Lôwen

gezogen. Die Verfertiger der Vasen niochten viellcichl bei ihren Darstellungen die gewiihn-

lichen, ibnen bekannten, Bachusziige, nicht ab'er die Tigergespanne der Dichter, im Auge

liaben, ja lelztere vielleicht nicht einmal kennen. — Man sieht indessen vier scliône Tiger auf

eineni, vor mehreren Jahren zu Rom nahe dem Triuniphbogen des Gallus gefundenen, Mosaik-

geniàlde dargestelU, deren jeder seine Beute verschlingt, und bal die Vermuihung ausgespro-

cheu, dass dasselbe zur Zeit des Kaisers Claudius angcfertigt sci (Cuvier, Rech. sur I. oss. foss.

éd. 4. 8. T. Ml. p. 377); eine Veruiuthung, die durch die spiiler zu verschiedenen Zeiten von

andern Kaisern in Rom gezeigten Tiger, die man dabei nicht in Rechnung brachte, an \A'ahr-

scheinlichkeit verliert.

Da, wie oben bemerkt, man zur Zeit des Augustus und Plinius den figer bereits ganz

gut vom ebenfalls nur auders gefleckleu Panther unterschied, mehrere gleichzeitige, wie spiitere.

') Bei Lucanus [Phars.] geschieht des Tigers zweimal Erwahnung, namentlich heissl es (I, 327.): nUtque ferae

tigres nunquam posuere furorem, Quas nemorc Hyrcano matrum dum lustra sequuntur, AUus caesorum pavit cruor ar-

mentoruin» und (V. 405.) nOcior et coeli flaramis et tigride fêta».

") Im Silius Ital. [Punie. V. 148.) lescii wir: «Caucasiam instratus Tirgato corpore tigrimu. Auch spricht er {ib.

XV. 80. u. XVII. (Ml.) von Tigern, die deq Bachuswagen ziehen.

") Wanilius {Astronom. V. 707.) sagt: nlUe tigrini rabie solvel».

"") Statius (r/iefc.IX. 15.) singt: «\onne Hyreanis bellare putalis ligribus?»; dann (VI.722.): «Tune genitus Talao

ïictori tigrim inanem irejubetu und (IX. 685.) «Equus, quem discolor ambit Tigris et auratis adverberat unguibusarmos».

•f] Die vermeiiitliclien Tragcidien Seneca's bieten mehrere Stellen, die sich auf den Tiger beziehen. Im Oct. 86.

wird er als triix, im Uipi). 63. als varia und v. 344. als virgata, dann in Thyest. 707. als jejima bezeichiict. Im Uer-

ciiles Oetaeiis (Act. I. v. 143.; sagt er: "Te praeruptus Athos, te fera Caspia. quae virgata tibi praebuit ubera.» — Der

wahre Seueca erwàhnt ijbrigens den Tiger auch an zvvei Stellea seiner moralischen Bricfe. Im Lib. XII. ep. 3. §. 8,

heisst es: «Tigres leonesque numquam feritatem exuunt, aliquando submittunt, et cum minime exspeclBTeris exaspera-

tur torvilas mitigata». Ebendas. §. 41. liest man: «Osculatur tigrim suus custos».

•J-j-]
Claudianus [Rapt.Pros.Hl.) bemerkt: «Quem Parthica velat Tigris et auratos in nodum colligit ungues».

•|-f-J-) Bei Sidonius Apollinaris 'Carm. XX II. 21.) leseu wir: «Euan populatus Erythras Vite capislratas cogebat

iii esseda tigres.
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rôniische Scliriftsteller aber nicht blos das Vaterland desselben richtig- angeben, sondern ihm,

wieSilius, eiii corpus vir^galum, oder, wie der Pseudo-Seneca, ?/èera rîVja^a zuschreiben, so

darf nian wohl daraus schliessen, dass die Roruer, wie ja auch schon die Griechen, den ecblen

Tiger ohne Zweifel vor sich hatten. Man kann daher dem trefflicben Ritter nicbt beistimmen,

wenn er {As. Rd. IV. 2. Th. VI. 4. S. 697) die Meinung ausspricht, die von Lucan, Virgil,

Horaz, Ovid, Seiieca u. A. erwabnten Raubthiere môchten wohl nur selten den eigentlichen

Tiger angehen, sondern muss viebnehr mit Cuvier [Rech. a. a. 0.) auch in Rezug avif die rô-

mischen Schril'tsteller das Gegentheil behaupten.

$ 13.

Blicko auf deii Staiidpiiiikt der Tigerkennfnii^s vom Verfall uiid

dem Untergaiig^ des rômisclien ^l'estreiclis bis aiif die

neusten Zeiteii.

Die Nachrichlen uber den Tiger enden bei den romiscben Scbriftstellern der Kaiserzeit

mit den Mitlheilungen von Lanipridius, Ammianus iind Sidonius.

Schon in den letzten Jahrhunderten des Restehens des romiscben Kaisserreiches eaben

die andringenden germauischen \ ôllîerschaften (Allemannen, Golhen, Franken, Snchsen) im

Westen, und die Perser im Osten, eben so wie die Verbreitung des Christenthums und die da-

mit verbundenen Kâmpfe und innern Rewegungen dem Treiben der Ronier eine andere Rich-

lung, die auch auf die obnehiu sehr schwach cultivirte Thierkunde einwirken musste. Die

Thierkiimpfe, welche viele Kaiser der frûheren Jahrhunderle anstellen liessen, eben so wie das

Geprânge, welches sie mit fremden Thieren machten, lialten ibr Ende erreiclit; wenigstens

schweigt dariiber die Geschichle. Die Theilung des romiscben Reiehes in ein Abend- und

Morgeulândisches bob die niibere und directe Verbindung der westlichen Lander mit den ost-

lichen mehr oder weniger auf, oder beschrânkte sie wenigstens. Namentlich konnten die asia-

tiscben Tbiere weniger leicht nach Italien und die westlichen Lander gelangen. Als nun gar

das romische Westreich abwecbselnd mehrern fremden Angriffen, namentlich denen derWesl-

gotheii und der Vandalen, dann denen der Heruler und Rugier unter Odoaker und bald darauf

den Ostgothen unter Theodorich unterlag, wurden sogar die letzten Rlûtheu der romiscben

Literatur vernicbtet.

Noch weniger als die Rômer dachten die kriegerischen, bis Frankreich und Spanien vor-

gedrungenen, im Osten von Slawen gefolgten, germanischen Volkerschaften, oder gar die

Ilunnen an die Fôrderung naturgescbichtlicber Keniilnisse, sondern suchlen nur Reiche zu

eroberii und zu verwiisten, ura nach eigener Willkiir neue an ibre Stelle zu setzen. — Die durch

Justinians Fildherrn bewerkstelligte Eroberung Itahens und Nordafrika's und die Vereinigung

dieser Lander mit dem griechischen Raiserthum war von zu kurzer Dauer um im tief gesun-

kenen Italien eiuen neuen nachhaltigen wissenschaftlichen Aufschwung hervorzubringen. Ober-

ilalien unterlag sogar bald darauf den Longobarden.
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Das von religiosen Fragen vielfacli in Anspruch genommene, griechische Kaiserthum

wurde tlieils durcli die an seinen Grenzen vorbeizieliendeii oder sie selbst als Erobeier iibei-

schreitenden gerinaaischen VolUerscbaften, tbeils spaler durch die voni fanatischen Religions-

eifer gestacheltea Araber fast fortwàbreud beschâfligt bis es endlich den Angriffen der Tiirken

unterla";. Dass man indesseu wiihiend der letzlen Jahrhunderte seines Bestehens in ibm dessen-

ungeacbtet noch Kenntnisse vom Tiger besass und sogar iiber ibn verbreitete, geht aus dem

oben (S. 228) genannten, unbekannten Verfasser einer kurzen Naturgescbicbte niehierer Thiere,

der unter Constanlinus Mouomacbus (1042— 54) lebte, so wie aus einer Mittbeilung von

Tzetzes (1150), die aile Tiger fiir Miinnchen erklârte (Gesner, H. aitim. p. 937), deutlicli

hervor. Die weniger bearbcitete, und zum Theil unedirte byzantiniscbe Literatur mag auch

noch andcre einzelne Bemerkungen ûber den Tiger enthalten, die aber, wie die bereits be-

kannten, wohl nur unbedeutend sein diirften.

Die Eroberungen der Araber in Weslasien beschrankten iibrigens nicht nur das Gebiet

des griechiscben Kaiserreicbs, sondern sclinilten dasselbe vom Verkelir mit Siidwestasien (also

aucli von den Tigerlandern) ab. Die Araber selbst, obgleich sicb bei ihueu in mancben Wissens-

zweigeu eiu reges Leben enlfaltete, drangen, aus iMangel der nolbwendigen Metbodik, in die

Naturgeschichte keiueswegs tiefer ein, sondern nahmen sich hierbei die Griechen und sehr

baufig nicbt einmal die bessern zum Muster. ibre naturgeschicbtlicben Mittbeilungen bestehen

daller keiueswegs aus braurbbaren Tbierbescbreibungen, sondern bescbriuiken sicb auF Curio-

sitiilen, Fabelu und sonstige sparsame Bemerkungen. Selbst von den letztern erscbeiuen nur

wenige einigermaassen beacbtenswerth, wie dies namentlicb aus meinen speciellen, auf die

naturwissenschafllicbeu Mittheilungen der arabischen Schriftsteller eingehenden Uutersuciiungen

liber die Kenntnisse, welcbe sie vom Biber besassen (s. Mém. de l'Ac. d. se. Sl.-Pet. Se. nat.

T. Vil. p. 345) zur Geniige bervortrilt. Dass auch in Bezug auf den Tiger ibr V> issen nur

eine geringe Beachtung venliene, wurde bereits oben (S. 215), aui' Grundlage ibrer beiden

naturbislorischen Hauplwerke, angedeutct.

Als das Christenthum sicb in Frankreich, Deutschland und einigen Nacbbarlandern ein-

bùrgerte und gleicbzeitig aucb das Mônchsthum auflrat, entwickelte sich allerdings eine Art

scheiubarer Gelehrsamkeit. Dieselbc bezog sich aber ganz besonders auf das religiose Gebiet,

war also, eben so wie die wachsende Macbt der Piipste, nach Maassgabe ibrer damaligen Ten-

denz, keiueswegs geeignet den Sinn fur Naturgeschichte zu wecken und freie Forscbuugen zu

begiinsligen.

Selbst die Kre'jzziige, die so manches andere geistige l'reiben machlig anregten oder

vorbercitelen, ûbten keinen directen Einlluss auf die Naturgeschichte als Beobachtuugwissen-

schaft ans.

ludessen tralen dnch uach jener Zeit einzelne Mànner, wie namentlicb Albertus Magnus

(1250), Isidorus Hispalensis, Arnoldus de Villanovo, Cardanus, Caelius und Ani-

! rosins, auf, die neben vielem Bekannten, den Griechen und Romern oder andern Quellen,



Zoologie. UnTERSCCUINGEN CBER DIE VeRBEEITCNG DES TlGERS (89) 233

t. B. den Arabern, entlehnten Bemerkungen, auch schon einzelnes neue Naturhistorische mil-

theilten uod unter audern auch den Tiger beriicksichtigten, ohne jedoch seine Kenntoiss gerade

wesentlich zu fordern.

Proben ihrer Mittheilungen finden wir bei Gesner {Hist. animal. Lib. II. De quadrup. De

Tigride p. 936 sqq.). Es gebt daraus hervor, dass Albertus Magnus den Solinus (s. oben)

in Bezug auf die Zeichnung des Tigers missverstand, so dass er sie uurichtig angiel)t, wàhreud

er sonst nur noch erwàhnt, derselbe gebâre mehrere Junge; und man werfe deo Weibclien,

denen ihre Jungen geraubt seien, Glaskugeln bin, um sie durch Spiegelbilder zu tauschen.

Ans Arnoldus de Villanova (geb. 1250) fiihrt Gesner an: der Tiger sei von der Grosse

eines Windhundes oder noch grôsser. Cardanus (geb. 1501) zweifelt noch, ob die Tiger, die

er fiir die entschiedensten Raubthiere erklàrt, zu den Katzen zu rechnen seien. Nach eioer Be-

merkung bei Caelius kâmen die Lôwen und Tiger nur in den ôstlichen und siidlichen Gegen-

den vor, weil sie eine grossere Wârme liebten. Wundern muss man sich iiber die gleiclifalls

von Gesner mitgetheilte, fur jene Zeit sehr feine Bemerkuug des Ambrosius, dass die Tiger,

wie die Lôwen und Baren, einen kurzen Hais besâssen, weil sie keiue PUanzeufresser, sondern

Raubthiere seien. Eben so sagt er auch sehr passend, dass der Tiger nur grossere Thiere, wie

namentlich Ochsen, Hirsche und Schaafe angreife.

Einen ûberaus niàchtigen, unverkennbaren Einfluss auf die Tigerkenntniss ûbten die im

13. Jahrhundert beginnenden Reisen nach freruden Lândern, wovon in naturgeschichtlicher

Hinsicht die des Venetianers Marco Polo (1250 — 1272) nicht blos die Reihe der Ent-

deckungsreisen erôffnen, sondera sogar in jenen Zeiten den ersten Rang einnehmen. Sie sind

es namentlich, die das Verbreitungsgebiet des Tigers zuerst auf die chinesischen Lânder aus-

dehnten (s. S. 164).

Die von 1475 an in die thier- und pflanzenreichen Tropen fortgesetzten Fahrien der

Portugiesen unter Vasco de Gama, der unter andern 1498 in Kalekut laudete (bei welcher

Gelegenheit wohl der Tiger wahrgenommen wurde), und die wenige Jahrzehnte vorher aus

Constantinopel gefluchteten Griecheîi gaben den wissenschaftlichen Beschâfligungen einen neuen,

mâchtigen Anstoss, der sich auch, ganz unverkennbar, in der Naturgeschichte bekundt'te.

Namentlich traten in den ersten Jahren der zweiten Hâlfte des 1 6. Jahrliunderts in Frank-

reich Belon, der sogar selbst eine Reise nach dem Orient unternomnien hat, dann in Deutsch-

land Gesner, in England Wotton, in Italien Rondelet und Salviani und zwar zum Theil

schon als selbststândige Beobachter auf, denen sich dann spâler (1598) Aldrovand anschloss.

Gesner lieferte, in einem bereits erwjihnten, besondern Artikel, eine Zusammenstellung der

vorhandenen Mittheilungen ijber den Tiger, die Aldrovand vervoUstiuidigte und Jonston ex-

cerpirte. Auch bei Bartholomaus Anglicus (De gemtinis rerutn coelest. et terreslr. proprietal.

Francofurt.MDCl. 8.) findet man p. 1 1 19 ein kurzes Capitel (Cap. Cil.) iiber den Tiger, wozu

nur Plinius und Isidor benutzt wurden.

Die seit 1595 bis in die neuste Zeit von den HoUàndern, den Franzosen nnd besonders

Mém. se. nal. T. VllI.
^"
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den Englândern nach Indien uud den ihni benachbarten Insein, so wie nach China fortgesetzten,

im stalistischeu Abschnitt erwabnten Reisen und Lânderbeschreibungen, lelirten nicht nur das

weit ausgedehnte Vateiland des Tigers niiher kennen, sondern verschafften aiich denSammlungen

Europa's Felle und Skelete, ja selbst (und zwar nach Schlegel zuerst zur Zeit Ludwig XIV.

und XV.*') lebende Exemplare, die spjiter besonders durch die Engliinder zahheich nach Europa

gelangten**). Durch solche Materialien konnte eine vollslandigere Kenntniss des Tigers nicht

allein von den Naturforscheru, soudern auch selbst von den Laieu gewqnneu werden. Die

erste bessere Schilderung des Tigers, die bereits im 15. Jahrhundert auf Java entworfen wurde,

ist die von Boutius.

Ausser jenen Reisen und naturhistorischen Untersuchungen Indiens, trugen besonders die

in China im 17. Jahrhundert thiitigen, bereits im statistischen Abschnitt der Tigerbesphreibung

melirfach genannten, gelehrten Jesuiten-Missiouiire zur Keunlniss des Tigers bei, ja sie zer-

gliederten ihn sogar bereits (s. Du H aide a. a. 0.). — Nicht aber blos die oben genanulen

westeuropaischen Volker, sondern aucii die Russen, ja sogar die Deutschen (A. v. Humboldt,

Rilter, Ehrenberg, HolTnieister) und einzelne Scliweden (Osbeck) iieferten Beitràge zur

nâhern Kenntniss des Tigers, namentlich hinsichtiich seiner Verbreitung. In Bezug auf die

Russen erinnern vvir an die oben (S. 154 11.) mitgetheiileu Bemerkungen von Rytschkow,

Gûldenstedt, Georgi, Pallas, Gebler, Eversmann, Karelin, Middendorl'f, L. Schrenk,

Sewerzow u. s. w., dann au die oben angefiihrten Reisen von Isbrand Ides.

Die erste vollslandigere ueuere Beschreibung und Geschichte des Tigers, so wie einiger

Theile seines dort abgebildeten Skeletes, erschien 1761 im T. IX. p. 129 — 150 der Ilist. natu-

relle von Buffon und Daubenton. Von spiitern Beschreibungen des Tigers sind als die be-

langreichern anzufùhren: die von Schreber [Sàugelli. III. S. 381, tab. 98 u. 98 A.) mit einer

viel spiitern Erganzung von A. Wagner {Suppl. II. 469), die von Geoffroy et Fr. Cuvier

[Hist. liât. d. Mammif. Livr. 19), die von Geoffroy et G. Cuvier [Ménagerie du Muséum), die

von Temminck [Monogr. d. Manimal. I. p. 88), die von Schlegel (De Diergaarde en kei Mu-

séum van het Genootshap Natura ariis Magùlra, Amsterdam. 1842. p. 89 mit Abbild.), die von

Giebel [Die Sdugelhiere. Leipz. 1855. 8. p. 867) uud von Sewerzow a. a. 0.

In Betrefï der Osteologie des Tigers miissen besonders Cuvier [Recherch. s. l. oss. foss.

éd. 4. T. Vil. p. 438) und Blainvilie [Ostéogr. genre Felis) genannl werden. — Die altéra

Angaben iiber die Eingeweide desselben bei Blasius [Anat. Animal. Amstelod. 1681. 4. p. 120.

Tab. XXXI.) kônnen nur auf den Leoparden bezogen werden, wie die von ihm beigefûgle Ab-

bildung des zergiiederten Thieres zeigt***). — Sicher ist dagegen, was in Cuvier's Leçons iiber

•) Gegen dièse Ansicht streilet, dass Schwenkfeld (Terintroph. [1603] p. 130) sagl: «alilur cum céleris bestiis

Pragae in Âula Imperatoris Romani».

*) Die grossie Zabi lehender Tiger (neun!) raôchte sich wohi in der kiirzlicb in Pelersburg gi'zeiglen Ménagerie

eines Herrn Bernabo jetzl in Europa zusaramenfinden, eine Zabi, welcbe dennocb aber einige roniiscbe Kaiser bereits

Tor vielen Jabrhunderlen uberbolen.

") Auch Seba's sogenannle Cejlanische Tiger [Thesaur. I. p. b2. Tab. XXXVH. u. 7. u. 8.) sind ohne Frage

Leoparden.
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die iunern Organe desselben gesagt wird. — Eine fast vollstàndige Splanchnologie lieferte in-

dessen erst Rynier Joues [Proceed. Zool. Soc. 1834. p. 54). — Oweu untersuclUe die Ein-

geweidewùrmer desselben (ib. 1836. p. 123). Sogar die Blutliorperchen des ïigeis wurden von

G. Gulliver (ib. 1841. p. 44) einer mikrosliopischen Analyse unterworfen. — Dessenungeachtet

besitzen wir uoch keine vollstiiudige Kennlniss iibcr aile Organe des fraglichen Raubthieres,

noch weuiger eine gruudliche Monograpbie desselben, ja selbst nicht einnial eine solche Be-

schreibung, worin bereits aile bekannten Tliatsachen mit kritischer Schiirfe und logischer Con-

sequenï iibersicbllicb zusamiuengeslelll wiiren. Die Erreicbung dièses Zielpunktes wird also

die Aufgabe kiinfliger Forschungen sein. Wir scbliessen daher unsere gegenwartigen Mit-

theilungen mit deru VVunsche, dass sie wenigstens einen Beitrag zur Liisung der angedeuteten

Aufgabe bilden mocbten.

Die Hauptresultate der vorstehenden Untersuchungen lassen sich auf folgende Weise zu-

sammenfassen:

1) Die Verbreitungsgeschicbte des Tigers war bereits der Gegenstand raehrfacber Forschun-

gen, die jedoch haupsacblich sich auf den statislischen Theil derselben bezogen, ohne

ihn zu erschopfen.

2) In Bezug auf die Slatistik der Tigerverbreitung zeigen die oben niitgetheilten Unter-

suchungen, dass derselbe mehr oder weniger insularisch, nach Maassgabe der Localitàten,

die ihna Nahrung und Verstecke gewâhren (namentlich mit Ausschluss der vegetations-

losenWiisten), urspriinglich in einem sehr betrachtlichen Landergebiete vorkam, das sich

vom Siiden uacb Norden mindestens von Beluchistan, Vorderindien, Hinterindien, Suma-

tra, Java und Siidchina an niirdlich bis zum Caucasus, den Siid- und Sudostsaum (Ost-

saum?) des Caspiscben Meeres, den Aralgegenden, den Siidabhângen des Altai, den Saja-

nischen, Daurischen und Apfelgebirgen, vom Westen nach Osten aber von Kurdestan,

Arménien, Géorgien, Imeretien und Mingrelien bis zur Ostkiiste der Mandschurei, Korea's

und Chinas ausdehnt. lo mehreren Landern (Mingrelien, Imeretien, Arménien, Géorgien,

dann in manchen Dislrikten Indiens und den ostlichen Provinzen China's, so wie auf

Ceylon) ist er vertilgt. Man fand ihn indessen noch aïs vereinzelten Streifling in Géorgien,

Arménien, dann in den Kirgiseusteppen, so wie in West- und Ostsibirien, ja selbst im

Sùden des Jakutzker Gouvernements.

3) Vermôge seiner so ausgedehnten horizontalen, dann aber auch in den Gebirgen Indiens

sehr ansehniichen vertikalen, bis zur Schneegrenze sich erstreckenden Verbreitung môchte

der Tiger dasjenige Thier sein, welches die grôssten Wechsel der Temperatur aushàlt, da

er in den indischen Tropen bei einer mittleren Wintertemperatur von -+- 35°, im Osten

Sibiriens aber bei einer mittlern Wintertemperatur von — 17° vorkommt. Wir finden ihn

daher sowohl in Gegenden, die sich einer tropischcn Végétation und Fauna erfreuen, als
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aucb in den warnien und kaltern gemàssigten Zonen, also mit sehr mannigfachen , oft

wechseluden, orgauischeii Begleiteru.

4) lu der Nordhiilfte seines Wolingebietes bat er iibrigens schon mauche seiner friihern Be-

gleiler (so die echteii wildeu Pferde, zwei oder drei Rinder, die wildeu Kameele, die

Mammoute nnd die Nashôruer) eingebûsst,

5) Der Tiger inuss, vermôge seiner geographischen Verbreitung, sowobl dem Urvolk des

arischen (indogermanischen) Stammes, als auch dem Stamme der Semiten (den Hebrâern,

Arabern, Phoiiizieru) und ihren Miscblingsvolkern (den Assyrern und Babyloniern) be-

kannt gewesen sein. Auf das Treiben der Iraner ùbte er einen geringen, auf das Sanskrit-

vnlk, wegen seiner grôssern Hâuflgkeit in Indien, einen namhaftern Einfluss. Noch ent-

schiedener grilT er aber in die Lebensverhaltuisse und Anschauungen der Urbewohner

Indiens, danu in die Cullurverhiiltnisse der Mougolen, ganz besonders aber in die der

geistig eutwickellern Cbiueseu ein, welche von allen asiatischen Vôlkern die umfassend-

steu Keunluisse vom Tiger bekunden, namentlich auch iiber seine Verbreitung in ihrem

eigeneu Reiche.

6) Die Griecheu erueuerten mit ihm die verlorene Bekanntscbaft wâhrend der Heeresziige

Alexauders des Grossen, die Rômer unter August.

7) Die nach dem Untergange der Romerherrschai't ueu entstandenen Cullurvoiker Europa's

wurden durch Marco Polo, dann durcb die Entdeckuugsreisen und Schilderungen der

Porlugiesen, Franzosen, Englânder und HoUànder, so wie durch die Berichte der Jesuiten-

Missionâre mit ihm bekannt. Die umfassendere Erôterung seiner Naturgeschichte begann

aber erst mit Gesner und Bontius, denen spater Buffon, Daubenton und mehrere

andere ueuere folgteu. Dessenuugeachtet besitzeu wir bis jetzt keine voilstândige Mono-

graphie desselben.
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1 n h a n ^.

Kurze naturhistorische und geographische Notizen

liber

den Tiger iiacli cliluesisclieii <[|u<î11<:h

vom

Fn.f. Wassiljew*'.

krijdnzungen zn S. W3 und 2l8
ff.

Yuen-ktan-lm-han: «Der Tiger ist der Fûrst derGebiigsthiere; er hat das Ausseheu einer

Katze und die Grosse einer Kuh. Die Grundfarbe seines Haares ist gelblich mit schwarjen

Streifeu; seine Zâhne sind wie eine Feile, seine Klauen wie Haken, die Barthaare iiart und

scharf, die Zunj^e, von der Grosse der Hand, ist von der Geburtan scbarf, die Nase kurz. Wenn
er in der Nacbt sieht, so glânzt das eine Auge und mit dem andern blickt er um sich; sein Ge-

briill ist wie der Donner und setzt aile Thiere ia Schrecken; er begattet sich im Winter und

zwar nur einiual; nach 7 Monaten wird das Junge geboren. Wenn er sich auf etwas wirft

und seinen Gegenstand nicbt nach drei Sâtzen erreicht, so giebt er ihn auf. Hat er eiuen Hund

verzehrt, so wird er trunken. Er flieht voi' dem Gestank verbrannter Widderhorner; er kann,

wie der Hirsch und Haase, 1000 Jahre leben; nach 500 Jahre wird er weiss. Der Tiger hat

nicht in allen Gegenden China 's denselben Namen ku, in der Provinz Ho-nan, zwischen Tscheu

und Wei heisst er li-fu, im Siiden von der Provinz Kiang und Hoai U-eul oder u-tu, bel dem

Passe Tung-kuang, westlich und ôstlich, heisst er po-tu [eul heisst Ohr, H ist ein Eigenname].

Nach der Tradition ist einer aus der Familie Li in einen Tiger verwandelt worden, wesshalb

man auch dièses Thier li-fu zu nennen anting, d. h. Vater Li; ausserdem lasst der Tiger, weun

er ein Thier frisst, die Ohren nach, woher er li-eul geuannt wird. Uebrigens giebt es in den

chinesischen Wôrterbiichern noch viele gelehrte Namen; es werdeu genannt: der Tiger mit

kurzen Haareu, der weisse, der schwarze, der (ïiufklauige, eiu Tliier, das wie der Tiger aus-

sieht, aber kein echter Tiger ist**).

') Die Bogen, woriu Uber die Verl)reilung des Tigers in China, so wie von den Beziehuagen desselben zu den

Chinesen die Rede ist, waren bereits abgedruckt, als ich dureh die Vermittelung mêmes CoUegen Scbiefner vorstehende

beachtenswerthe Bemerknngen des Hrn. Wassiljew, Professer an der hiesigen orientalischeu FacuUàt, erhielt.

") In Yiin-nan nennt man es auch po-lo and die Nicht-Chinesen bezeichnen es daselbsl mit lo-to.
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Es giebt eine ausserordentliche Meuge von Fabeln und Aberglauben in Betreff des Tigers.

Man sagt, dass, wenn man das Auge, welches gliinzt, trifft und es zur Erde fallt, es sich in

einen weissen Stein verwandele, mit deiu man das Weinen der Kinder bescbwichtigen kann.

Tigerborsten heilen Zahnweb. Der Tiger verzehrt weder Kinder, noch Truukene u. s. w.

Geographisebe Notizen.

Wir besitzen in chinesiscber Sprache eine grosse Sammlung geograpbjscher Beschreibun-

gen fiir jede Provinz. In jeder dieser Bescbreibungen ist ein Capitel oder mebrere derselben

den Producten gewidmet, die merkwiirdigsten davon werden dort genau beschrieben; der

Tiger aber als ein allen bekanntes Tbier wird fast nur mit seinem Namen genaunt. Folgendes

haben wir gefunden:

Ki-fu-lung-tschi (Beschreibung der Provinz Tschi-li). Nach dem Schan-hai-ktng giebt es

in den Bergen der Provinz Tschi-li Urtiger. In Tu-schu-pian heisst es: in Kie-scln (dem nord-

lichen Gebirge der Provinz Tschi-li) haltcn sich Tiger auf und verstecken sich in den boben

Bergen, die in unuuterbrocbener Kette westlich ziehen, in den tiefen Thalern und den weiten

Gebirgsausliiufen. In der Géographie der Provinz Schan-tung kommt der Name des Tigers nicht

vor; in Ngan-hoei c. LXIV kommt der Tiger unler den Producten vor. In der Beschreibung

der Provinz Tsche-kiang wird er nicht genannt.

In Fu-kien-tung-tschi c. X sleht: der Tiger lebt in Menge in den Bergen (dort heisst er be-

sonders pao)*^; in Kiang wird er nicht genannt.

In Kuang-tiing-tschi c. CIX liest man: noch in Tai-ping-yui-han werden in der Provinz

Kanton sehr viele Tiger erwahnt, welche sogar bei helUicbtem Tage erschienen ; sie verstecken

sich sogar in den Stadtgrabeu. Aucb in der Beschreibung von Kuei-tscheu c. XV kommt der

Tiger vor.

In Yûn-nan c. XXIII wird er als ein der ganzen Provinz gemeinsames Thier aufgefiihrt.

In Sse-ischuen c. LXXV kommt er in dem Département Lung-ngan-fu vor.

In Schen-si c. XLV ist er als im Alterthum vorkommend vermerkt und wird auch da-

selbst im Schi-king genannt.

In der Géographie der Mandschurei, Schen-king -tung-tschi c. CVII. 1 3. wird die Erwah-

nung in die Zeiten der Dynastie fVei binaufgeriickt. Noch jelzt kommt er dort in allen Gebirgen

vor, bisweilen sogar weisse Tiger mit schwarzen Streifen; dièse sind die schlimmslen. Aus den

Tigerknochen bereitet man einen in der Heilkunst gebràuciilichen Leim (Pflaster?).

Des Vorkommens des Tigers in dem Bezirk Tsch'ang-të-fu, der die Provinz Tschi-li mit

der Mandschurei verbindet, wird gleichfalls in allen Zeiten unter der Dynastie Liao und Yuan

Erwâhnung gethan.

•) In dem District Ten-p'ing-fu in FU-kien werden Tiger-Felle unter den Produkten angefiihrt, s. Schott, Skizze

su einer Topographie der Produkte des Chinesischen Reiches in den Abhandl. der Berl. Aliad. 1842. S. 313 f.
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In der Géographie Tsch'ang-t'é-fu-tscki c. XXIX stelit: es giebt deren jetzt sehr viele nicht

nur \a Jagdbezirken sondern auch in allen Bergen bis Je-hol; viele der hiesigen Berge lieissen

bartu von bars Tiger, weil es auf ihneu Tiger giebt.

U e h e r s i c 11 t.

Aus den obigeu Notizen ersiebt man, dass der Tiger in der Mandschurei und der siid-

liclien Mongolei vorkonjint und von dort uacb der Provinz Tschi-li zieht. Wir haben keine

Géographie der Provinz Ho-nan: aber weiter siidlieh konimt der Tiger in der Provinz Ngan-hoei

(eineiu Theil des alten Kiang-nan) vor, dann weiter siidlich in Menge in der Provinz Fu-kien

und Kuang-lung. Wesllich von hier ist er wahrscheinlieh in Kuang-si, welches die Provinz

Kuang-tung von Kuei-tftcheu und Yïtnnan trennt, wo der Tiger als allgemein verbreiteles Thier

genannt wird*). Weiter nach Norden gelit er in die Provinz Sse-tschuen ûber, die an Schen-si

grenzt. Ueber das Vorkomiuen des Tigers in dieser letztern Provinz kennen wir jiltere Zeugnisse

als liber aile andern Gegenden. Wir haben zwar keine Géographie fur die Provinz Schan-si,

aber es ist begreiflich, dass, da sie die Mitte zwischen den Provinzen Schen~si und Tschi-li

bildet und eine Gebirgsgegend ist, sie ebenfalls Tiger besitzen muss. Folglich sind fast aile

Grenzen Chinas fast in ununterbrochener Kette von diesem Thier bewohnt. Obwohl wir die

Géographie der im Innern helegenen Prov'wz Hu-ktmng nicbt durchsehen konnten, so brauchen

wir doch nicht ui)er das Vorkommen des Tigers in dieser beri;igen und an Sse-tsclnien und

Kuei-lscheu grenzenden Gegend nachzuforschcn , da der Tiger sogar in der entfernten Provinz

Ngan-hoei vorkommt.

') Von hier stelit er wahrscheinlicli mit deu iudischen Tigerii iii Zusaminenhang.
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Prolegolueiia.

Supellex ellinologica crauioium. quae exstat apud Acadeniiam Imp. Petro|jolitanani,

ad receoliores hujus generis collectioues pertinet. Initium enim cepit anno 1830 donis ex

navigalione ciica orbem terraruru Illustrissinii Navarchi F. Liitke, studiorum aaturae fautoris,

Academiae datis. Nuoc vero jaiu idonea videtur ad augendas notiones de generis humani

varietalibus. Quomodo iucreverint prima illa rudimenta peregrinatorum doctoruni fervore,

viroruiu illuslrium benignilate et Maecenalum faveutium generosilate, fusius expositum est

relatione speciali in diario linlklin de la Classe phys. mathém. T. XVII, N 12— 14 publici

juris facta. Superlluum ergo videtur iiicrementum apparatus bujus anthropologici denuo hic

exponere. Altamen sileulio Iraiisire non possuraus coUectionem divitem et nitidissimam cra-

niorum gentium Arcbipelagi Iiidici, in urbe Batavia opéra et studio medici liujus loci primarii,

Dris M. Peilsch congestam, post niortem ejiis vero ab Illustrissimo regni Japoniae illustratore,

Pbilippo Francisco de Siebold, amico et successore defuncli ejusque consilia peragente,

Academiae nostrae olilalam. Doui hujus menlionem facere oportet, non tantum ut gratias

publiée agamus, sed quia crania nonnulla ex eo hic picta et descripta invenies et rem litigiosam

ad auctorilatem collectionis dictae primo jam capite dijudirare couamur. Denominationes gen-

tium euim ab ipso Clarissimo Peitsch crauiis inscriptae sunt, quibus, cum certiores praeterea

facti simus, virum illum summo fervore <[uidem anlhropologiae deditum fuisse, sed caute

egisse circa veritatem, non possumus fidem non praebere. Jam ipsa praeparatio craniorum

docet, medicum primarium auclorilate, qua pollebat, usum esse ut bona et vera speci-

mina sibi compararet. Jure ergo nobis sunt — uli dicunt — documenta, quibus magna

fides inhaeret.

Haec sufliciant de divitiis elhuologico-anthropologicis, quas ad manus habemus. Ex iis

taies formas tantum describere nuuc suscepimus, quae pluribus speciminibus — ad minimum

tribus — adsunt. In animo enim est ipsis mensuris experiri, quantnm singula capita cujusdam

populi a forma média aberreut, ita ut exempi» Ulustrissimi Retzii aliorumque médias men-

suras ex pluribus dériverons, tum vero singulas cum mediis comparemus. Tali metbodo diju-

dicari posse, quodnam cranium in colleclione qualibet vel iu pluribus inter se comparalis.
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formam mediam populi, ad quem perlinet. nielius exprimat, jam per se eluret ; sed spero etiam

fore ut, ea ulentes, coguoscaïuus quaenam gentes niagis mixtae sint sanguine alieno, quae-

nam minus. Praeterea, si adesl effectus gravis, vel saltem distiuetus, agentium sic dictorum

pliysicoruui, v. c. frigoris, humidilatis, nutrimentorum in transforraanduni cranium, hoc modo,

ni fallor, tantum probari potest. De qua re et de melhodo mensuras agendi, vel potius de

dimensionibus observandis alio loco fusius agere in animo est. Sed hic, jam dicere oportet,

quales sint dimensiones in observationibus sequenlibus indicatae.

Norma mensoria Anglica usus sum, quia pollices et lineae Anglicae, propter decimalem

divisionem, eandem facililatem computalori praebent ac norma mensoria Gallica recentior,

simpliciores vero numéros in meliendis craniis praebet, facile jam primo adspectu inter se

comparandos.

1) Longitudinem calvariae, columnae primae inscriptam metiti sumus, uti lieri solet,

a glabella ad maxime distantem partem occipitis, neglecta tameu ipsa emitienlia occipitali. si

bene excréta est.

2) Altiludo calvariae nobis distanlia est inter planum foraminis magni (vel lineam

a medio niargine anleriore ad angulum posteriorem foraminis dicti) et punctum maxime

dislans verticis.

3) Latitudo calvariae, columnae terliae inscripta, est summa latitudo. ubicunque

inveniatur, neglectis tamcn ipso processu mastoideo et crista, quae ab arcu zygomatico per os

temporuni excurrit. si partes hae prominent. Latitudo maxinia in aliis craniis propius ad basin

observatur, in aliis pro|)ius ad verticem, quo dilïerentia principalis in tota formalione cranii

indicatur. (Juae cum ita sint, locum summae latitudinis calvariae breviter indicare conali

sumus in columna ultima. Lineam ad perpendiculum ex centro pori arustici ad cervicem

duximus et numeris fractis (!, ^, .^
, J) e\pressimus cui parti liujus lineae correspondeat

latitudo maxima. Si jam diniidiam partem Icnel, certiores esse possumus tubera parietalia bene

prominere et totam calvariam a parte posteriori inspeclam, superue lalam videri. IVunquam vidi

latiludinem sunimam ^ parles lineae dictae excedere. Praeterea indicare conati sumus, num

punctum maximae latitudinis supra, an post, an, quod rarius lit, ante lineam verticalem

dictam observclur, in posilione horizonlali fi. e. si linea a poro acustico ad fundum nasi ad

horizontem adaplalur).

4) Latitudinem fronlis primitus iiielitus sum eo loco ubi anguslissima est, scilicet ubi

lineae semicirculares proxime sibi accedunl. Tuni vero jam summam latitudinem in osse frontali

observandam adjeci. Inde biiii numeii in columna quatta.

5) Latitudo parielalis distantia nobis est a medio tuberis parietalis alterius ad médium

allerius. Mensura haec valde ambigua est, et re vera nil valet ubi protuberanliae dictae non bene

excultae sunt. Lbi vero bene prominenl mullnin conferl ad dijudicandam tolam formam cranii,

comparatione cum summa lalitudine calvariae facla.

6) Latitudo zygomalica, qune etiam esl lalitudo tolius faciei, indicatur distanlia inter

maxime prominentia puncta arcuum zygomaticorum.
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7) Circumferenliam vel ambitum liorizontalem, uli vulgo lit, per glabellani et maxime

prominenlem partem occipitis duximus.

8) Arcum verticalem (vel ambitum arcuum verlobrarum calvariae) a sutuia nasali per

médium os frontis, suturam sagiltalem et sic porro usque ad foramen magnum extensum, ï nu-

nifiis expressimus, quorum primus longitudinem frontis, secundus arcum a sutura nasaii ad

apicem ossis occipilis, tertium ad protuberantiam occipitalem, vel ubi valde exculta est, ad

ejus basin. quarta vero lolum arcum usque ad foramen magnum indicat.

9) Longitudinem corporum vertebrarum, ex quibus calvaria constituitur, non inelius

expriinere poluinius. quam metbodo 111. Vircbovii. Est ergo potius distantia inter radicem

nasi et marginem auteriorem foraminis magni, quae distantia manifeste major est, quam ipsa

rhacbis calvariae.

10 et 11) Circumferenliam transversam calvariae, ubi transit in occiput, binis numeris

exprimere conati sumus, scilicet arcu (10) et linea recta (11). Utrinque elegimus in altitudine

ceotri pori acustici puncta sibi respondenlia et intcr se maxime distantia. Arcum inter haec

puncta per curvaturam maximam calvariae ductum columna 10'"" exbibet, et lineam rectam

inlerjacentem columna 11"".

12) (Juanlum cenirum pori acustici distet a média glabella et a maxime opposila parte

occipitis, binis numeris iu penultima columna exprimitur. Ratio inter bos numéros indicat

evolutionem occipitis.

13) De ullinia columna vide supra sub N" 3. Propter angustias loci abbreviala scribendi

melhodo saepe usi sumus. Numerus fractus indicat in quamnam partem lineae perpendicu-

laris ex cenlro mealus auditorii ad planum cervicis ductae, incidat summa latitudo calvariae.

Tum vero abbreviationibus supr.
,

p., pp., mp., ant. indicatur locum bnnc adesse supra, vel

post, et quidem parum posl, vel nnillnm posi, vel aiite aperturam meatus auditorii.

Lineas semicirculares occipitis superiores brevius criaiam transversam occipilis nominare

veniam petimus, cuni jam aliae lineae semicirculares adsint, temporales scilicet, et re vera ex

illis lineis in animalilius crisia lit, qua planum poslerius occipitis a superiori separatur. Cristam

banc iu plurimis bominibus in binos arcus sub angulo manifesto inter se conjunctos dividi

patet, attamen in animalibus mullis crista transversa occipitis etiam binis arcubus constituitur,

et in homine angulus médius non raro fere evanescit, et quidem ubi pars inferior ossis occipitis

magnam babet evolutionem, pars superior vero parvam.

Squama superior ea pars occipitis nobis audit, quae a sutura lambdoidea ad cristam

transversam occipilis et eminentiam occipitalem extenditur, squama inferior vero reliqua sectio

partis sic dictae squamosae ossis occipitis iude a crista transversa usque ad foramen magnum.



246 (6) C. E. B A E R. Zoologie.

CAP. I.

Crania Papuanim.

§ 1. Craiiiorum iiumeriiM et orîg:o.

Pro cimeliis collectionis nostrae crania Iria habemus gentis vulgo «Papun vel melius

uPapuan dictae. Pertinent ad donum egregium Peilschio-Sieboldianum, quod in prooemio

laiidibus meritis efferre conati sumus, et originem habent, secundum indicem, ex Nova Guinée.

§ 2. Cranionini doscriptio.

Crania dicta primo adspectu inter se satis diilerre videntur, sed fusius examinala siuiili-

tudinem gencralcni manifeste exhibent. Sunt enim ambilu parva, calvariani babenl elongatam,

coarctalam, snperliciebus temporalibus applanatis, occipite ultra foramen niaguum satis pro-

ducto, sed non conoideo, protuberantia occipitali et crisla transversa occipitis vix conspicuis,

ad inferiora versis, prominenle parte suprema vel média squaniae superioris. Faciem habent

angustam, prominentem, nasum depressum latum, mandibulam parvam, corpore anguste arcuato

et raniis oblique adscendentibus. Dentés vero, non obstanle parvilate maxillarnni praegrandes

sunt. Dillereuliae quae adsunt, ex parte ah aetate et sexu peudere videntur, ex paile ad varia-

tiones pertinent, quae inter singulos iiomines ejusdeni gentis plus minusve semper adsunt.

In primo et tertio cranio utrinque adest os supernumerarium inter ossa bregmalis, iVonlis,

temporum et alam majoreni oss. spheuoid. Re vera nil aliud est nisi alae majoris pars suprema

separata. Separatio talis deest cranio secundo.

Cranium primum parvilate et levitate insigne est, licet dentés satis detrili aetalem pro-

vectiorem probeut. Ex fronlis conl'orinatione globosa, quae arcubus superciliaribus penitus

caret et limbi aiveolaris ligura feminam in hoc cranio conjicio, quod probari videtur deutibus

usu cupediorum uBetel» dictorum paium tinclis. Attanien tota faciès valde prominet, potissi-

nium vero maxiliae cum deutibus, quo lit ut faciès, a lalere visa, rostri Simùic Satyri junioris

speciem prae se ferat. Dentés ipsi magni sunt et inclinati anteriora versus, non tantum inci-

sores, sed etiam maxillares. Mandibula parva, depressa, ramis brevibus et angulo obtuso ad-

scendentibus, niento a margine inferioris mandibulae vix prominulo, minime vero usque ad

marginem alveolarem. Tota faciès parva et angusla est, tuberibus nialaribus anteriora versus

promiuentibus, minime vero ad latera, quo lit ut arcus zygomalici inde a tuberibus dictis magis

magisque ad latera curventur. Nasus manifeste depressus est. ita ut apex nasi ossei lineam

rectani a margine anteriore maxiliae superioris ad fronlem ductam non attingal, sed manifeste
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ab ea distel. Dorsum vero nasi ossei medio suo, ubi ossa conjunguntur, non planum est, sed

anguluni obtusum constituit, quo dilïert a naso Aethiopico. Apeitura pyriformis solito latior et

brevior est; orbitae parvae rolundatae. Frons angusta omniinodo rotundata. Calvaria elongata,

sed minus compressa quam in specimine secundo virili. Protuberantia quae dicilur occipilalis

vix conspicua ad faciem iuferiorem potius versa est. Eminet enim posleriora versus, si craniuiii

in situ naturali ponitur, squainae superioris pars superior. — Foramen magnum in medio teie

baseos cranii positum, uti et in secundo et tertio cranio, parum adscendit, linea enim a niargine

posteriore per margioem anteriorem ducta in partem inferiorem vomeris incidit.

Cranium hoc depingi curavimus magnitudine naturali a latere (tab. 1) et superficie supe-

riori (tab. 2), qua formam eiongato-ovalem exhibet. Minime vero formationem normalem nos

hic dédisse putamus, sed potius aberrationem memorabilem ex constitulione quadam niurbosa.

Cranium secundum est viri aduiti niediae aetatis. Calvaria manifeste magis in longitu-

dinem ducta est quam in praecedente et ita compressa a lateribus, ut a vertice visa liguram

exhibeal cuneato-ovalem, medio paullulum coarctatam, quo ad formam lyratam— sensu botani-

corum — accedit. Superficies temporales fera planae sunt. Tota calvaria a fronte angusta posle-

riora versus dilatatur, proluberanliis parietalibus nianifestissimis, lineis semicircularibus tempo-

raiibus aile adscendentibus, occipile produclo rolundato, média parle squamae superioris

eminente, protuberantia vero occipitali cum crista transversa vix conspicuis et manifeste ad

inferiora versis. Faciès etiam in hoc cranio prominet, sed minus quam in antécédente, quod

polissimum valet de maxillarum processibus alveolaribus. Sic et dentés incisores lanlum cur-

vato-inclinati sunt, molares vero fere recti. Dentés incisores superiores a facie anteriori pro-

funde limati sunt, (uti mes est apud génies nonnullas hujus regionis), et crusta nigra ex usu

coudimenti uljetel» orla, tecti. INasus paullulum magis prominel quam in antécédente, ita ut

apices ossium nasi ante lineam facialem jam parum emineanl. dorsum nasi manifeslius angula-

tum est. Aperlura pyriformis eadera fere, orbitae paulluliiui majores et magis angulatae. Tubera

jugaiia etiam anteriora versus prominenl, minime ad lalera. Mandibula, licet major sit quam

in antécédente et magis evolulos habeat ramos adscendentes, tamen parva dici débet. Mentum

magis prominet, quia dentés et margines alveolares a directione recta minus recedunt.

Depingi curavimus hoc cranium in tabula noslra 3'" magnitudine ad dimidiara (in sin-

gulis lineis, vel quartam partem superficiel) contracta, ut melius comparari possit cum iconibus

a viris Celeberrimis Quoy et Gaimard dalis et in tabula noslra ileralis.

Cranium terlium senile est, et ni fallor vetulae. Dentés omnes fere désuni, consumiio

alveolorum vero lanlum incboala est, ita ut non dubiles, dénies plurimos maceratione perditos

esse, non seneclule. Attamen altitudo maxillae et mandibulae minima est, quo Iota faciès

bevior et latior lit quam in specimine primo. Conformatio haec, ex parle saltem, primitiva esse

videtur, nam et arcus zygomatici magis ad latera exlenduntur quam in antecedenlibus et pro-

cessus alveolares minus prominenl, mentum vero magis. Conformatio calvariae médium fere

lenet inler primum et secundum spécimen, excepta fronte, quae latior est, ad formam faciei

adaptala.
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Mensurae lineis Anglicis expressae.

Zoologie.

Crania

Papuarum.
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perliiieat. Longitudinem inveoil autoi nosler explere 171 niillim. et allitudinem 145 niillim,

Kalio liaruni linearum est 1000 ad 848. Sed allitudinem mctitus est 111. Sandifoit linea

perpendiciculari a foraminis magni margine anleiiore ad verticem. Si cepisset dislantiani inter

planum foraminis magni et maxime distantem partem verticis, nullus dubito, his dimensionibus

propoilionem ultra 7-^, forsan ,-^ eveïiise. Media vero ratio altiludinis ad longitudinem est
'_„ r 1000 1000 ^

.7^ Rêvera cranium Papuense dictum altissimum est omnium craniorum ab Illustr. Sandifort
1000 '

pictorum. Diflerl praeterea a nostris menlo bene prominente, et arcu deiitali iatissimo, ab

iconibus viru per peregrinalores diclos deliueatis occipite magis rotundato, et bac re uli in aliis

potissimum convenit cum icône Cingalensis ejusdem autoris.

Tertiam et nitidissirnain pmmulgavil ioonein lUnslriss. Lucae, craniologiae cuitor inde-

fessus, opère suo aequa laude digno de cognoscendis formis organicis *). Icon bujus cranii

niullo magis convenit cuni nostris. Sed jain ipse autor celeberr. in descriptione adjecta cra-

nium depictnm poilus ad Alfurns pcrtiiiere suspicatur, quod rêvera in crania nostra gentis dictae

optime quadrat, uti ex capite secundo bujus disserlalionis apparebit.

Nuperrime lllustriss. Retzius, craniologorum nostri temporis facile princeps, in tractatu

suo egregio de forma craniorum plurimarum geiilium totius orbis fusius disseruil de veris

Papuis et, quatuor craniis coraparatis, omnino assentil descriptioni, quam dederunt Gel. Quoy

et Gaimard. Optime novit in ea parte magni oceani, quae hodie, proplcr nigiodinem inbai)i-

tantiurn. Mclanentae nomen accepit, adesse gentes dolichocephalas, ad bas m^vo l'ujiuus duci non

vuit autor nosler, nomen Papuanim genti bracbicephaiae per egrinatorum G;illicorum vi\ nomi-

natorum conscrvjins. In deliciis mibi seniper est ab amicissimo Retzio (ioceii. in bac re veto

hucusque opinionem ejus raeam facere non potui. Refert vir egregius crania tria, a Cl. Dre.

Wise Museo airatonrico Ilolmiensi nrissa, quam maxime convenire cum ectjpo gjpseo et de-

scriptione a viris Cl. tjuoy et Gainrard proniulgalis, et doctorem Wise ipsum crania dicta in

Europam attulisse- certiores nos facit; altamen ubi et quomodo legerit non dicitur. Etiain si

ab ipsis Papuis accepisset, dubitarem crania esse Papuarum. Notuni enim est Papuas, ut et

alias gentes bujus regioriis, crania inimicorum servare, et ornamentorunr instar, non tantum

sepulcris importer e, sed etiam in domibus conservare, tum vero advenisEuropaeis erga secures

et alia ulirrsilia l'errea muluo dare. llac ex causa pinrima crania pro Papuanis in collectio-

nibus nosiris exbibita, polius iniuiicoi rmr hujus gentis sunt crania. Quod atlirret ad crania, in

iiisula ïfltiijin in sepulcbro lecla, et depicta a peregrinatoribus Gallicis saepe nominalis, tam

brevia, alla et lat;i surrt, ul vix dubilarem, gentem quandam Malaicam in iis agnoscere. Occipite

penilus piano, maxiliis promiirentibus cunr reiiqua facie fere recla mirum in modum conveniunt

cum Amboirrensibus nostrae collectionis. A PajJMi's nosiris loto coelodiflerunt. Num vero Papnae

nostri vere lypici sint, proprio Iraclalu liuic sequente et lingua verrracula Germanica conscriplo

dijudicare in aniruo est. I{eceri(issimis temporibus enim derromitralio uPapiia» lani anrbigua

facta est prolixa eruditione el subtilissimis dislinctionibus in subdioione generis humani, irl ad

) Ziir nrfionischen l'unnenlclire. von J. (;hi'i*l. (iiislav l.iii-:io. Frinkr. IS'i.'i, Inl). XI.

Mém su. nai. T. \ rrr. ,
32
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minuliora redeundum sit, si de genuina forma sernio (it. Noiim vero dici me de lana caprina

rixari in liac descriplione, ciim le vera ad lanam humanam veilendum sit, ul Papuarum

characlerem essentialem fixemus. Veniam ergo peto hic lestimonia tantuni nonnulia allerre: 111.

Salomonis Miilleri. inoolanim Novae Guineae observatoris argutissimi dielum «caput Pa-

puarum habere formam qiiodainmodo angustam, laleribus conipressain *)», quod loto coelo

dilTert ab iconibus peregrinaloium Gallicorum; descriplionein Clarissimi lyiacgillivray, qua

Papula frontem angustam et bievcm cum occipite lato tribuil **); tum imagines Papuarum, (juas

Gel. B. Jukes uti lypicas hujus gentis dédit***), et imagineni pueri Papuensis jam ab llluslr.

Raffles in inclyto opère de itisula Java ad finem promulgatam^). Imago haec sine dubio non

regularem sed morbosam quandam prolongationem mandibularum exprimit, sed mirifice ron-

venit cum tabula noslra prima.

Exstant in Atlante anthropologico, a Cel. Dumoutier in ultima circumnavigationc lUustr.

navarrhi Dumont d'Urville comparato, binae icônes craniorum cum noslris Papuanis optime

ronvenientium. Alterum cranium, tab. 35 sub num. 3 et 4 pictum, repertum est ad sinum

Tritonis orae austro-occidentalis Novae Guineae, alterum tab. 33 etiam sub numeris 3 et 4

pictum, Arfuri quidem cranium ibi nominatur, quod vero temere failum videtur, quum origo

nullo modo indicetur^).

CAP. 11.

Crania Alfuroriiin Novo-Giiineensiiim.

Constat in Nova Guiiiea praeter veros Papuas, oras maritimas insulasque circumjacenles

inhabitantes, aliam adessc genlcm. regiones interiores casque montosas tenentem, Affurees, Ar-

furees vel Uarafureea Hollandis iVJolucceusibus nominatam. Nomen hoc homines montanos Ma-

laico idiomate quodam significare fertur, et Alfuros adesse etiam et in regiocibus internis

maiorum insularum Moluccensium et Sundaicarum. Num vero .^/^îtr* archipelagi Indici eandem

constituant gentem ac sic dicti Alfuri Novae Guineae, sub fine hujus capitis, post crania de-

scripta, quaerendum erit. De indole Alfurorum vero et quomodo différant a veris Papnis fusius

inquirendum est tractatu sequente.

§ 1. Craniorum nostroriini uiiineru!* vt oriço.

Ex donc jam saepius laudato sex habemus crania cum inscriptionc llollandica xAlfoerees»

vel «Alfoer». Uni praeterea origo «ex insula Gilolon inscripta est, r^liquis patriae signatura

*) «Het hoofd dezer Papoea's heefi eenen eenigzins smallen, an rien zijden zammengedriikten vorm.n Verhande-

lingen over de naturlijke Geschifdenis der Nederlandsche overzeesche heJtlingtn, p. 44.

**) Macgillivray: Voyage nf H. M. S. Rattelsnake, Vol. 1, p. 189 et 276.

***) J. Beeto Julies: Narrative nf the siirveying voyage of H. M. S. Fly elr. Vol. II. lab. lapidi iiisciipla ad

pag. 236. Uomines hir picti non siint iiuolae Novae Guiueae, sed insularum adjacenlium. et forte potins ad Alfuros

pertinent. Std si in Papuis frons lata et plana essel, rerte autor nosler, qui bene novit banc gentem, taies icônes non

uti typicas dederit.

t) Raffles: H.sturij «/ J<t>(i, plate 91.

+t) Voyage au pote Sud et dans VOcéanie. Allas nnthrapnlogiqiie par Dumoutier Incis citalis. l'anler eliam

explicationem in Vol. 21 du Voyage p. 116.
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(leesl, in indice vero cum craniis Iransniisso liis quinis oiigo ex Nova Guinea indicalur, omissa

tanien consigiialioue spécial! locoruni. Cuni vero Uollanili anuo 1828 colouiam sibi condi-

deriul iii litloie nieridionali et oecidentali, inde a promontorio ((Vaisclie Cap» dicto ad occasum,

probabile est ex vicnitale hiijus coloniae crania tanto numéro Cl. Peitschio raissa esse.

§ 2. Cranioruin deseriptio.

Cranium ex Insula Gilolo orinndum differt a Novo-Guineensibus lalitudine, brevitate,

occipite abrupto et tola sua formatione, qua manifeste ad brachycephala perlinet, cum Novo-

fiuineensia potins dolichocepbala sinl. Ex bis quatuor salis bene inter se congruunt in omnibus

reiationibus essenlialibus, quintum vero etiam differt, sed alio modo quam Giiolense, et quasi

o|)p()sito; elongatum enim est et angustum.

Quae cum ita sint, reposilis bis binis reliqua quatuor initio describamus ut mediam for-

mam et médias mensuras gentis eruamus.

Haec sunl mensurae craniorum regularium :

Crauia

Alfiirorum.
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eniui minus ad posleriora et multo magis ad iiiferioni sita est. Locuin tenet in quarta vel

tantum in quinla parte altitiuiiiiis. supra poiuin acusticuui, vel paullulum aule eum, miDime

veio manifeste posteriora versus. Superficies temporales enim non planae sunt uti Papuis, sed

manifeste convexa, que til ul Iota calvaria inferiora versus amplior évadât. Licet crauia nostra

ad dolicliocephala ducenda sint, occiput tamen uon habent conoideum, uli in gentibus Germa-

uicis aliisque Europaeis, sed magis déclive et rotundatum. Sutura sagittalis (cum ossibus

bregmatis) arcu lato descendit el squama superior ossis occipilis parum promiiiel, satis brevis

et angusta est, tamen plus minusve in colliculuni rotundatum parum emiuenlem intumescit,

cujus médium maxime distal a glabella. Squama inferior vero magna et lata est, ul plurimum

plauiuscula, cum e contrario in Papuis squama superior louga, inferior multo brevior sit. Crista

transversa occipitis cum eminenlia occipilali in liilius tennis est in uno validissima. Mealus

auditorius externus direclionem habet magis posleriora versus quam ad latera, tola enim pars

pelrosa multo minus ad exteriora curvalur quani ex. gr. in Calmuccis, de quibus infra locu-

luri sumus.

Frons lalior el allior quam in Papuis, os frontis manilesle longius, a facie temporali

non tam acuto augulo separatur quam in cranio virili Papuaito.

Faciès prominet quidem, sed minus quam in Papuis, quod polissinmm valet de processibus

alveolaiibus ; iode situs dcntium incisorum parum obliquus. Dénies primores in tribus craniis

peuitus iulacti sunt; in uno, (juod depiclum est in tabulis noslris, paullulum delimati superficie

anteriore, praeterea dentés vel parum lincti sunl usu uBelelis», vel penilus albi. Latitudo faciei

variât. In uno cranio (N° 4) proluberantiae malares valde prominenl ad lalera, in binis minus,

in cranio depiclo adhuc minus; allamen faciès non tam angusta inde evadit quam in Papuis.

Nasi dorsum in binis acutum fere esl. aperlura pjriformis anguslior. Mandibula validior,

processibus adscendentibus minus reclinalis; praeterea manifeste brevior est maxilla superiore*).

In margine inferiore inandibulae ulriuque ante angulum excisura magna adest uti in génère

leporino. Dénies magni, in ulraque maxilla seriem longam, antice argute arcuatam, tum vero

ramis fere paralllelis ad posteriora decurrentem constituunt. Palatum ergo angustum est.

Ad crania reposita nunc redeundum est.

Quintum cranium Novo-Guineense a descriptis difïert forma verticis auguste ovata, incipit

enim fronle pro tali cranio valde angusta el recedenle, lum pedelentim lalior fil, teiuporibus

planis, squama occipilali superiori majori el minus convexa, squama inferiore breviore quam

in descriplis Cum omnes hae dilTerenliae magis ad formam Papuarum tendant, uullus dubito

in hoc viro sanguinem Papuarum cum sanguine Alfurorum mixtum fuisse. Cum cranio Pa-

puano virili in lab. .3'" piclo polissimum convenit in tola faciei forma Praeterea dentés incisores

sup. profunde delimali sunl et penilus nigri a uBelelis» usu, unde conjici polest virum hune

inler Papiias vel inler Maliiicam genlem quaudam vixisse. Quin ad Papuas genuiuos hoc spé-

cimen duxissem conlra inscriplionem, uisi calvaria basin versus dilatelur et, non obstanlibus

*) Num cartilagioes articulares in bac geiite solito crassiores?
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lemporibus planis, puuctum maxiiuae latitudinis in quartam partem altitudinis incidat. Si vero

inensuras hujus crauii cuiu meusuris niediis pro Papuk et Alfuris jam datis comparamus, credo

hjbridilateui ejiis bene deiuoiistrari.

Crania.
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Tota forma craiiii multo magis convenit cum forma variarum gciitium Arcliipelagi Imlici,

quarum crania in museo nostro spi-iiminibus pluiibus adsuQl. Talis gontes sunt Menadouenses

et Macassarienses, indigenae Insulae Celebes, Madurenses et ex parte Balieiises. Gentes lias ad

stirpem «Baltarum» pertinere doret nos Cel. Francise. Junghuhii iu opère eiudito secundum

investigatioues minulissimas de slirpe «Ballarumn conscripto*). Quiii, Meuadonensex simpliciter

Alfuros nominal, cum dubitatione aildens, dici t;iles Alfitros adesse in variis insiilis orientalibus.

e. gr. Boro, Gilolo, Ceram*'^'). Attamen a bis différant Alfuri noslri i\orO'(Juineenses. Alfmis insu-

larum Mohiccarum et Suitdaicanim fusciis vel fusco-olivaceus lantuui color cutis est, Alfuris sic

dictis Novo-Guinensilms fusco-niger, iilis capita brevia lata, bis longa coarctata. Videtur Malaicos

variis genlibus monlanis idem nomen imposuisse, uti vox Gailica Monlagnards nil aliud signi-

ticat quam homines e montosa regiooe oriundos vel in niontibus viventes. Rêvera genlem nostram

si non ab omnibus Papuanta, tamen a nonnuUis omnino aiiis nominii)us designari, non est

quod dubites. lllustriss. Navarchus Duperrey in claro itinere suo in portu septeiitrionalis

orae Novae Guineae vidit liomines ex regionibus internis, quos Papuae «Endamencs» noniina-

bant et Cl. Lesson cranii hujus genlis iconem dédit, quae cum descriplione, icoiiilius et men-

suris nosiris ad amussim convenit. In icône et descriplione [amen nomen uAlfvrn» servavit,

sine dubio quia hoc pro genlibus internis Novae Guineae jam usilalum erat in libris erudi-

lorum. Praeterea genlem inlciiorum regionum Arfacoa dici refert D'Urville, quos ab Enda-

menibits non dislinguil. Num locales sint bae designaliones in fulurum csl examinandum.

Salomon Millier indigenis monlanis orae meridionalis Novae Guineae propriuni nomen om-

nino non tribuit, sed sinipiiciler denominatione montium uMaifassis» utitur***). Forsau ^//?(ron«m

nomen ad IS'ovo-Guineenses melius non adplicandum erat, quod vero per longani seriem annorum

factum est. Nos iden relinuimus quia jam e\ ipsis iuscriplionibus nostrorum craniorum videmus,

metropoli Halaria a nalurae et niedicinae cultoribus (uti Peitscbio) huic genli nigricanli hoc

nomen (ributura esse, minime vero genlibus Ijallarum slirpis, quae polius obscure olivacei sunt

quam uigricanles. De vocibus et nominibus hic disputare nolimus, rejicimus potins ad tractalum

jam promissum ea quae dicenda videntur. Ibi etiam de sententia ab erudilissimo el Iliuslris-

simo Prof. Andréa Wagner nuperrime prolata, Alftiron N. Guineae non essentialiter dillerre

a Papuis, sermo erit, cum liaec sententia nec breviler rejicienda nec adoplanda sil.

§ 3. liv icoiii1>ii<4 vt d(>Nci'i|itioiiibus alîeiiîs*

jam supra loculi sunnis. Unam lanUini novimus bujus genlis cranii iconeui jaui laudalam. quae

ad minima usque noslrae respondel. Descriplio vero penitus fere deesl in diario diclo^), brevis

invenilur in operibus zoologicis lllustriss. Lesson '^).

*) Franz. Jungliuhii; nU Baltalander auf Sumatra. Berlin tS'i7. 2 Tlieile. S°. .Mndnrenses Uinien cum ./amnis

iu lioc opère conjuuguulur.

**) Libro citato, II, p. 327.

***) Yerhandelinijen over de natnrlijke cet. p. 70 et alibi.

t) Voyage de la Coquille.

tt) Complément des oeiifres de Buffoii. Tome II, races hiimuines, p. 133 et iu aiiis.
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CAP. 111.

Crania Calmuccorum.

§ 1. Craiiioriiin apud nos iiumerus et origo.

Calmuccorum crauia 15 ad nwnus habenius, quorum maxiina pars — et quidem 13— in

vicinilate colouiae fratruni Moravicorum Sarcplac collecta sunl, vel per aniicos Glitsch et

Becker, coloniae dictae incolas, vel per me ipsum. Incipit ibi desertum Cahmicch liabitatum.

Reliqua duo crania einpta suut et origiuis incertae, quod ad regionem liabitationis altinet. Ex

tante numéro descriptiouem generalem et mensuras médias deducere arridet. Cum vero inter

crania vera Sarcptuna unum (num. 7 sequenlis enumeratiouis) a reliquis aberret occipite valde

producto, conoideo, unde iongitudo eximia 76 J linearum Angl., cum praeterea in eodem

craui» mealus auditorius exteruus multo magis distet a parte promineutc occipitis quam a

glabella, quae ratio contraria est in reliquis omnibus, cum praeterea maxima latitudo cranii,

non obstante occipite producto aiite poruin acusticum observetur, non possum non suspicari

hybriditatem et quideai commixtiouem, uti dicunt, sanguinis Germanici. Nam quae contra

regulam Calmuccorum in hoc crauio observantur, sunl ad regulam in craniis Germanîcis*). Si

vero bybriditate non infectum est hoc craiiium, certe deformatione laborat, forsan inde orta

quod niniis cito coaluerit sutura sagittalis, cujus vestigia tautum apparent. Rcjeci ergo hoc

craniuui in deducendis mensuris mediis. Reposui praeterea alterum cranium ex alienis, i. e.

origine incertis (n. 10), quia facie manifeste prognatha brevi, fronte valde reclinata. tota

calvaria depressa et posteriora versus dilatata multo magis convenit cum cranio geulis Mon-

golicae proprie sic dictae, quod ex ipsa }fongoIia haberaus. Pro Calmuccano emi quidem a

medico quodam, qui vero locum originis indicare non potuif. Si verus est Calmuccus, ad magis

orientales forsan perlinet. Nam terrae Calmuccis inhabitatae valde extensae sunt. Incipiunt cum

deserto quod ad occidentem Volgae inferioris et partis septentrionalis maris Caspici jacet et

exteuduntur ad montes nKtenlun» et ultra cos in remotas regiones Impcrii Sùiensis. Desunt

nobis specimina authenlica ex illis regionibus orientalibus. His binis rejectis mensuras addidi

eotypi cranii egregii Calmucci Volgensis et cranii, quod ex urbe Aslrachan missum in cele-

berrima collectione Blnmenbachii fjoeltiitgae servatur.

Quo factum est ut nu'uerus denarius completus sit ; separavi enim quinque crania quae

vel certe feminea sunl, vel tam juvenilia ut a femineis parum différant. Non inutile videbatur

difterentiam utriusque sexus, quae magna est in hoc populo, exponere. Quod vero ipsas mensuras

médias feuiinarum, ex quinis craniis deductas altinet, non dubito eas justo minores esse, cum

in bac secunda sectionc juvenilia adsinl specimina, in prima (virorum scilicel), vero desinl.

*) Suniina lalitudo cranii in populis Germanicis (lotius supra meatum aud. esse solel quam antc eum, forniatio

occipitis omnino Germanicn est.
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§ 2. Cranioriiin deseriptioiiem

incipiamus cum tabula dimeosionum.

Calmuecoruni

crania.
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nisi latiludo praevalens formaoi verticis lalo-ovatam redderel; altiludo mediocriter esl depressa.

Dicla ex dimensionibus nostris elucent. Media longitudo est fere 72 lin. Angl.; attamen

ratio longitudinis ad allitudinem et latitudiuem

exprimitur iiumeris 1000 » 72 1 » 837.

Formae altiores. Ironie rectius adscendenle, (in vulgaribus enim frons magis recedit), rariores

sunt, uli craniuni in collectione Morlom'aDa, a cl. Gramero missum (n. 1553), cujus ectypon

gypseum apud nos esl. Icônes hujus cranii a latere depicti iu excell. opère <(Indigenous races

of Mankimhi*) cl in indice colleclionis amplissiniae Mortonianae**) allitudinem ni falior paul-

lulo auxerunt, nam ectypum noslruni si auxit longitudiuem, eadem ratione sine dubio etiam

reliquas dimensiones auxit. Quod vero attinet ad quinlam tabulam in Blumenbachii deca-

dibus, tantum a vulgari forma Calmuccoriim Volgensium abhorret, ut, nisi genuinam gentem

Turcicam, saltem hybriditatem cum gente lali suspicari liceat. Tab. XIV ejusdera operis e con-

trario cum nostris craniis oplime quadral ; dolendum lantum, adspeclum praebere obliquum,

quo longitudo non apparet.

Frons lata, unde forma verticis ovata ad formam quadratam accedit ; cum vero frons in

omnibus nostris craniis anteriora versus promineat, id est ad latera curvetur, me judice, forma

ovata verticis minus in quadratam transit quam in nonnullis aliis populis. Liueae semicircu-

lares alte adscendunt, saepissime longe ultra lubera parictalia. Altamen pone suturam coro-

nalem et anle suluram lambdoideam saepe multo altius adscendunt quam in mediis ossib.

bregmalis, quo fil ut area intermedia, (i. e. intcr lineas semicirculares), in formam lyratam

exeat et ipsae iineae semicirculares sinualam potius habeant formam quam circularem. —
Culmen tegminis calvariae in plurimis parum ominet, ita ut tegmen

leniler diclinum vel tecliforme liât, quod vero raro in tota longitudine

lincae medianae ila se habet, sed vel in parle anteriore (fronte et syn-

cipite), parle posleriore tum in linea mediana fossae instar excavata,

vel in parte posleriore tantum carina erainet, fronte tum laie et con-

tinuo arcuata. Inde adspeclus cranii a posteriori figuram quinquangu-

larem salis latam exhibet. Non tantum lubera parielalia situm habent

solito inferiorem, sed etiam latiludo totius cranii iuferiora versus au-

gelur, uli ex tabula nostra dimensionum apparel, sumniam latitudinem

in quinta et interdum in sexta parte allitudinis situm babere, rarius

in quarta. In osse occipitis squama superior brevior esse solet squama inferiore, quae praeterea

latissiraa et planiuscula est et a superiore validissimâ crislà transversâ separatur, (excepto n. 8,

ubi squama inferior valde convexa est et crista transversa vix percipitur). Punclum maxime

distans a glabella huic cristae approximatum esse solet; ubi vero squama superior solito lon-

gior est, uli in n. 1 et 2 nostris, ibi in mediam fere squamam superiorem cadit. Squama

*) L. c. p. 27t.

**) Catalogue of htiman cranta in the Acad. of Philadelphia, p. 49.

Hëm. se. nat. T. \ 111. 33
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inferior angulo majori ex piano foraniinis magni adscendit quam in plurimis Europaeis. Planum

foraminis magni, anteriora versus elongaluni in superiorem partem vomeris incidit, vel in

ipsum marginem superiorem hujus ossis. Ampliludine variât foranien diclum, nam in lalissimis

craniis permagnum esse solel, non lantum solito lalius sed eliam longius. Ubi laliludo baseos

cranii non insignis est, ibi ambitus foraniinis magni vix solito major. Sed pars basilaris ossis

occipilis semper lata niibi videtur, inlerdum est lalissima. Processus condyloidei consuelo

magis inler se distant. Lacuna inler apicem partis petrosae et os spbenoideum parva est, et

pars pelrosa ab inferiore inspecta bene apparentem curvaturam exhibet,' qua fit ut meatus

auditorius externus magis ad latus sit directus quam in craniis magis compressis, uti in Alfuris,

ubi manifeste magis posteriora versus spectal. Praeterea orificium meatus solito magis ex-

tensum esse solel in formam tubae apud Calmuccos. Crista, quae ab arcu zygomatico posteriora

versus excurrit, valida est.

Faciès superiore sua parle proniinere dici potesl, quia marge inferior orbitae ante superiorem

eminet, cum vero processus alveolares applanali et quasi retracli sint, faciès in tanta latiludioe

potius plana esse videtur et jure cum 111. Retzio ad orthognathas duci potest. Mentum tamen

manifeste prominel. Faciès in omnibus lata est, in multis praeterea longa. In n. 3"° nostro

e. gr. dislanlia suturae nasalis ab ultima eniinenlia processus alveolaris maxillae super, (sine

dentibus) 35,6 lin. aequat*) et dislanlia inler eandeni suluram et marginem inferiorem mandi-

bulae (cum dentibus) 56 lin. explet. Omnes partes faciei majores sunt quam iu Europaeis. Sic

ossa nasi multo sunt longiora el majurem partem cavitalum narium tegunt, quo fit ut apertura

pyriformis brevior évadai, el non inter orbilas parle sua superiori incipial, sed potius infra eas.

Apertura dicla non semper latior est quam in Europaeis, quod ad diinensiones absoiulas allinet,

semper vero, ni fallor, ralione liabita inter altiludineni et latiludineni. Ossa zygomalira in omni

directione laliora sunt, magis inler se distant, facie externa situm obliquuin, ex fronte declivem

tenent et ex processu fronlali parvum processum triangularem posteriora versus emiltunt, ui)i

in craniis vulgaribus vix luberculum apparet**). Obliquo situ superficiel externae ossis zygomal.

major oritur angulus inter bina ossa, quo, uti bene docuit llluslr. Pricbard, faciès genlium

Mongolicarum ab Europaeis dilTerunl. Arcus zygomatici non lantum ampliludine curvaturae ad

latera insignes sunt, sed parum eliam superiora versus curvali esse soient, uti bene jam obser-

vavit 111, Hueck***). Curvalura lateralis nec continuo arcu, nec polissimum ab osse zygomatico

efficitur, sed magis magno, et recto fere angulo exslanti processu zygomatico ossis uiaxillaris,

unde fovea maxillaris dilalatur, nonnunquam fere evanescil, minus vero quam in multis Eski-

motis et Samojedis, iu quibus planum conlinuum saepe apparet ab allero angulo malari ad

*) Media distantia inter suturam nasalem et niarginem alveolarem maxill. super, ex decera craniis eruta, 32 lin.

est, quae vulgari major esse videtur.

**) Processus hic accessorius vero nec in omnibus Calmuccis adest, in tabula nosira VII ex. gralia vix percipilur,

nec reliquis populis semper deest. Sed multo saepius in Calmuccis eum bene evolutuni invenio, sexies in decem craniis

Calmuccorum, in reliquis raultoties rarius

***) Goebel: Reise in die Steppen des siidlichen Russlandi, II, p. 331.
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aherum. Ipsum luber nialare in Calnmccis exteriora versus valde promiiiet, arcum zygomalicum

augulo quasi frangens. Margo inferior ab lubere illo leni et simplici tuivalura in maxillam

transit, si hacc solito longior est, si vero brevior, excisura in boc niaryine observatur. —
A magna evolutioue ossiuni maxillarium potissimuiii pendet amplitudo faciei, nam non tanlum

corpus, sinum Highmori continens, seti processus onines sunt niagni, excepto ipso limbo alveo-

lari, (le quo infra sermo erit.

A magna evolutione faciei pendet amplitudo omnium cavitatum, vel potius ex amplitudine

cavitatum orilur magnus ambilus faciei. Orbitae amplissimae sunt quadrangulares fere, (de viris

tantum loquimur), angulis externis, potissimum inferiore, descendentibus.

Cavitates narium etiam vulgo multo ampliores sunt, licet apertura anterior brevis sil.

Palatum enim est latum, cboanae Europaeis sunt multo altiores et latiores, distantia inter

orbitas manifeste latior est, sinus Highmori vel niaxillares solito facile duplo majores. Sinus

frontales, si non valde ampli, nam arcus superciliares infra glabellam non insigniter coalescere

video, tamen parvi certe non sunt. Os etbmoideum cum labyrintbo latissimum est et iaminae

papyraceae jam margine superiori late distantes, infeniora versus magis a se invicem recedunt,

qtio fit ut ossa lacrymalia cristis suis multo magis distent quam in Europaeis et fossae lacry-

males adspicienti lalius in oculos cadanl. Intertitium ergo inter oculos latum est et ossa nasi

legmen constiluunl depressum.

Cavitatem oris baud minus spatiosam esse judico ex altitudine et latitudine mandibulae.

Uti ipsae cavitates amplae sunt, ita etiam spalium musculis mandicatoriis destinatum.

Praeter magnum ambitum arcuum zygomaticorum et liueas semicirculares alte adscendentes

etiam processus pterygoidei lali sunt.

Attamen séries dentium brèves et ipsi dentés solito minores sunt. Quod atlinet ad dentés,

si comparantur cum dentibus Papuarum et Alfuroritm difîerentia magna manifesta est*). Com-

paratione facla cum dentibus Eiiropaeoruvi dentés primores, cuspidati et bicuspidati in Calmiiccis

minores mihi videntur, in molaribus posterioribus difïerentiam banc non invenio ; sunt forsan

majores. Limbus alveolaris late arcuatus est, in média parte non raro fere rectus, utrinque

in ramos divergentes excurrens ; longiludine vincitur limbo alveolari in maxillis prognalhis,

et ni fallor, etiam in genlibus Europaeis. In Calrmiccis nostris a 52,5 ' ad 60
', in Alfuris & 61

ad 64 , in Nigrùis semper fere ultra 60 , in uno specimine 68 lineas eflicere video, ipsorum

dentium rationc non habita.

Feminae et juvenes utriusque sexus dilTerunt a viris adultis non tantum omnibus dimen-

sionibus cranii minoribus, sed potissimum fronle angusliore, magis rolundata, in qua arcus

superciliares minus eminent et saepe penitus desunt, latitudine zygomatica minori, parte média

limbi alveolari, quae in viris saepe penitus plana est, magis arcuata, praeterea tuberibus ma-

iaribus minus distantibus. Faciès quae inde minus lala apparet, simul etiam minus longa

esse solet. Breviter ergo dici potesl, omnes notas, quibus Calmitcci a plurimis populis, vel a

*) Coafer. tab. III, (ig. 6.
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média quasi forma cranii humani recedunt, minus excullas esse in feminis quam in maiibus:

quod vero de omnibus gentibus valere videtur. Sic latitudo calvariae niinor est, altiludo vero

major, nam
ralio longitudinis ad altiludinem et latiludinem

est in viris uti 1000 » 721 » 837

in feminis et pueris 1000 » 732 » 825.

§ 3* Brevis coinparatio ciiin IVIoiig^oli)» et Buraetis.

A gente Calmuccorum gens Mongolica proprie sic dicta differre videtur, si crania nostra

typica sunt, calvaria multo magis depressa, culmine verticis penitus expanso in arcum latum,

et facie insigniter breviore, maxillis magis prominentibus. Adsunt in thesauro anthropologico

nostro bina crania pro Mongolorum craniis habita. Alteruin ex ipsa Mongolia Chinensi ad nos

pervenit, alterius origo incerta est, nam inveui in farragine collectionis nostrae anliquae sine

ulla indicatione, sed quam maxime convenit tota sua forma cum priori, excepto tautum meatus

auditorii exitu, in primo crauio solito magis ad posteriora excurrente. His satis simile est

D. 10 in tabula mensurarum pag. 256 (16) nostra cranium Calmucci originis incerlae, forsan

Calmucci orientalis. Hae sunt dimensiones priorum, a quibus dimensiones tertii cranii jam

supra datae, potissimum majore diametro zygomatica diflerunt.

Crania

Mongolo-

rum.
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CAP. IV.

Craiiia Sinensium.

§ 1. IVumerus et orig:o*

Septem habemus crania Sinensium et praeterea sex Sinensium hjbridorum, quae omnia

cum collectione Peitschiana ad Academiam nostram pervenerunl. Locus natalis nulli nolalur,

qua ex causa conjicio in insulis Indicis vixisse hos Sinenses, cum coUeclio fada sit Balavtae.

Licet Cl. Peitscli liybriditalem, ubi manifesta erat, sollicite notaverit, tamen hybriditas in

proavis fuisse potest in iis qgae pro genuinis habentur.

§ S. Craiiioriini description

Me judice cranium Sinensium raelius describi non potest quam comparatione fada cum

cranio Calmnccorum. Finge te habere ectypon cranii Calmucci ex substantia quadam elastica,

ex. gr. ea, quae agutta percha» dicitur confectum ; comprime ambabus nianibus caivariam ab

utroque latere ut frons altius adscendens fiat, magis vero culmen tegminis calvariae et occiput

prosiliant ; comprime adhuc fortius arcus zygomaticos ut angusliores fiant et juga malaria ante-

riora versus prosiliant, maxime vero maxillae — et habebis typum Sinensem. Eodem fere jure

dici potest, crania Sinensia médium tenere inter crania Cahnuccorum et Alfun.rum.

Ne vero a descriptione penilus desistamus , verba nonnulla addamus. Frons primitus

rectius ascendil quam in Cainmccis, tum, bene efformatis tuberibus frontalibus, recedit. Tegmen

calvariae in linea média insigniter prominet, non vero culmine angulato sed alte arcuato, et ad

iatera manifeste déclive est, qua re calvariae Sinensium a plurimis genlibus Mongolicis dislin-

guuntur. Superlicies temporales multo magis planae quam in Cainmccis, inde tubera parietalia

inagis exculta sunt et altiorem babent situm ; occiput multo magis prominet, quod potins a

prolongalione ossium parictalium quam ab evolutione ossis occipitis pendet ; squama inferior

angustior quam in Calmuccis, minus ascendit e piano foraminis magni. Squama superior et hic

salis brevis est, sed longior et planior quam in Calmuccis. Punctum maxime distans a glabella

satis supra cristam transversam occipitis silum est. Summa iatiludo calvariae altiorem tenet

locum quam in Calmuccis, quo probatur caivariam minus dilatari basin versus.

Tota faciès magis prominet quam in Calmuccis, potissimum vero processus alveolares,

quare 111. Relzius Sinenses ad populos proguathos ducit et quidem summo jure; jam enim

dentés incisores c. caninis et primi molares inclinali sunt. Dentés ad magnos et margines alveo-

lares, (62'" aequant), ad longos pertinent, dum multo argutius arcuati sunt ac in Calmuccis.

Maxima enim differentia inter Calmuccos et Sinenses in majori compressiore, ut ita dicam,

maxillarum observatur.

Orl)itae rotundato-quadratae, satis magnae, sed minores quam in Calmuccis.
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Interstitium inter oculos latum per lolani longiludinem. Fossae lacrymales magnae, aper-

tac, quia os etbmoideum valde latuni est uti in Calmuccis.

Arcus superciliares tnarginein oibitalem superiorem sequentes, multo mious ad exteriora

adsceodunt qiiain in Calmnrci:^.

Maiidibula in niargiiie inferiori utiinque ante angulum excisuram latam liabere solet, ita

ul angulus ipse emineal, niiiuis tamen quam in Alfuris.

Diraensiones iti craiiiis nostris observatae.

Crania

Sioensium.
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§ 3. Icônes.

Plures jani exstant icônes craniorurn Sinensium. Blumenbaohii lab. XLIV. maxillas pio-

miuentes et lotam faciem opliiue exprimit, cum vero silu obliquo deliiiealio facta sit, proloii-

gatio cranii non apparet. Cranium foeminae Sinensis hybridae t. LXIV. pictum exiniie limbum

alveolarera in bis lijbriJis valde promiiienteui evhibet, quod a nostri.s hyhiidis probatur.

Figura CI. ïilesii oplime cranium Siiiense a lalere et a fronte visum pingit magiiitudine*

reducta *).

Adest etiaiii icon cranii Sinenstin a latere et a fronte picta in saepe laudato opère lllustr

Sandifort, cum dimensionibus trium craniorurn

Cl. Lucae eleganlissimam iconem dédit cranii Sinensis a latere visi, in quo vero, ni fallor,

vertex posleriora versus solito magis adscendit et dentés incisores magis inclinati sunt, ita ut

h)briditatcm, quandani c. Malaica stirpe, forsan in genitoribus tantum, suspicari liceat. lllustr.

F richard cranium Sinensis pingil a facie et a basi visum*).

CIP. ¥.

Graiiia Aleutariim.

§ 1. Humérus et origo»

In supellectili nostra anthropologica adsunt quinque crania Almtarum a Celb. Dre Mer-

lans, naturae scrutalore ardentissimo in Expeditione LiitUeana, morte praematura nobis erepto,

ex insula iJnalaschlca, in sectione orientali seriei insularum AlejUicarnm sila, allata. Crania haec ex

sepulcris eflossa sunt, ergo non ponilus recenlia nec ex tempore expeditionis (1826— 1829).

Adspectus inde non nitidus, ne quideni mediocris, sed auctorilas et dignitas interna major; nam

hodie in bis regionibus hybriditas cum sanguine Rossico variis gradibus tam vulgaris est, ut,

secundum venerabileni miuislrum verbi diviiii Wenjaminow, qui 8 annos ibi degeral, diftieile

sil Aleulas genuinos invenire***). Praeter dicta 5 crania sextum aderat ab alio vire sub deno-

minatione Aleulae dalum, quod vero forma sua a reliquis loto coelo, ut dicitur, dilTerl, neque

simililudinem cum forma Slavica vel quacunque Europaea habet. Vertex enim parum post

suturam coronalem maxime surgit, tum vero, piano fere complète, usque ad cristam trans-

versam occipitis oblique descendit. Diu dubius haerebam, num deformilas congenila adsit,

quam vero suturae omnes manifestissiraae non suadebant, an depressio quaedam arliflciosa

*) Allas zur Reise uin die Welt unter dem Cntnmando des Capit. v. Krusenstern, Petrop. 1814. Fol. max.

t. 96. Adsunt praeterea mullae effigies Sinensium viventiuni in hoc opère.

**) Prichard Natural history of Man. 3'f Edil. t. 3 el 4.

***) SanHCKir o6i> 0CTp0Baii> yBajaiuKuacKaro OTAtja cocraB.i. ReniaMBHOBUMi). Cn6. 1840. 4. II. ct. 8.



264 (24) C. E. Baer. Zoologie.

posterioris partis calvariae. Nunc vero data occasione bina crania Conaegorum i. e. indige-

naruni insulae Kadjak obseivaiidi, quae peuitus eandem habenl formam, haud amplius haesitavi

cranium diclum ab Ahnlh ad Conaegos transferre. Si re vera in insula Unalaschka invenlum est,

de qua re dubitare iicet, id iieri potuit tanluin morte fortuita Conaegi cnjusdem in insula dicta;

quod facile evenire potuil, tum Russi in navigationibus suis indigenis insulae Kadjak saepe

utuntur uti remigibus. Hnc ex causa non raro, sed abusu, etiam Aleulae nominatur. Âdsunt

praeterca duo crania Alrulartim e\ insula Alcha, quae magis ad occidentem, in média série

insularuin sita est. Cuni crania haec angusliora et altiora sint craniis Vnaldschhensibus, de illis

seorsim ad finera notas nonnullas dabo.

Ab amico et coliega Illustri Dre Brandt oblata mihi est facultas observaudi cranium

Aleulae client. e\ collecl one Acad. medico-cbirurgicae Petroitolitanae. Berolini metitus sum,

permittunte Uiuslriss Prof. Reicbert, in museo anatomico seplimum cranium Aleulae, ab 111.

Chamisso, illaruin regionum scrutatore datuni. Sed ex senis craniis lanlum mensuras médias

deduxi, quia inter noslra crania unum pueri circiter 10 annorum est, et quidem pueri, ni

fallor, leni gradu hydrocephali laborantis; eximia enim est calvariae lalitudo et ossium tenuitas.

§ 3. Cranioruni doscriptio.

Incipiamus cum tabula dimensionum observatarum.

Crania



loologie. CrANIA SELECTA. (2S) 265

Frons jam prirnitus recedens in verticem latissime biclinum, culmine vix conspicue carinato,

sed posteriora versus sacpe laie excavalo, exit. Tenipora nec plana sunt nec valde lurgida, sed

posteriora versus multo majus inler se distant quani pone frontem. Liueae semicirculares non

alte adsceudunt, musculi temporales ergo parvum habent ambilum ; praelerea leniter tantum

exaratae sunt lineae dictae. Ita et crisla occipitis transversa in plnrimis vix conspicua, in uno

tantum cranio melius emergit. Cuni et tubera parietalia fere delitescant et arcus superciliares

in nonnullis tantum craniis leniter appareant, equidem calvariam Aleutarum cuni vesica semi-

inllata compararem, nisi carinae culminis vestigium obslaret. Occiput tamen prominet inferiore

parte squamae supeiioris. Mcatus auditorius in apeituiam amplam exit.

Faciès aliquam similitudinem habet cum facie Calmuccorum declivitate ad latera ossium

malarium, quae vero vix percipitur in nonnullis craniis, forsan femineis; nasi apertura lala,

culmine dorsi ex directione frontis parum prominente. Superior pars cavitatum narium angu-

slior esse débet quam in Calmuccis, nani iuterstitium inter orbilas, superius latum, coarctatur

ubi os frontis desinit ; processus frontales ossium maxillarium multo angustiores sunt quam in

Calmuccis et cristae ossium lacrymalium multo minus a se invicem distant. Distantiam banc ad

médium fossae lacrimalis in Ahuta masculo 8.^ lineas explere invenio, in Calmucco lli lin.

Ossa nasi facile coaleseunt; in cranio pueri et uno ex adultis sutura inter ulrumque os manifesta

adest, in tribus vesligia tantum in parte infima suturae apparent, in sexto ne vestigia quidem.

Arcus zygomalici ad latera salis extendunlur sed arcu multo magis continuo quam in Cal-

muccis, et ipsa tubera malaria potius ad auteriora quam ad latera proniincnl, qnod :!e vuitu

viventium disertis verbis dicit observator longaevus pater Wenjaminow*). — Séries dentium

in viris curvatura et longitudine médium tenet inter typum Calmuccorum et Europaeorum, in

feminis vero pcnitus feie ad banc formam Europacatu accedit. Mandibulae in binis craniis

tantum adsunt, minus altae quam in Calmuccis, mento tamen eodem fere more argute pro-

minente. Fovea glenoidalis valde lata et parum profunda motum lateralem mandibulae solilo

majorem permittere videtur. Num bac ex causa in binis craniis dentés oblique detrili sunt?

Omnes fere observatores gentis Aleutarum magnam similitudinem in ea cum Japonensibus

invenerunt. Doleo crania Japonensinm nobis penitus déesse. Si cum icône Sandifortiana

crania descripta coniparo, siniilitudo in facie adesse mihi quidem videtur; sed frons rectius

ascendit in Japonensibus, et tntum cranium multo altius est quam in Aleulis. Num in tabula San-

difortii cranium Japonensis penitus typicum pictum sit nescio, attamen si eam cum effigiebus

faciei viventium compare, quales in Atlante Krusensternii a Tilesio delineatae aliisque

locis exstant, crediderim cranium iilud typicum esse. Ergo cranium Japonensium allum esse

videtur, quod etiam mensuris a Sandifortio datis probatur. — Si vero tabulam nostram

1 V™ cum tabula LXIl. Blumenbachiana, Kamtschadali genuini cranium pingente, compara-

mus, siniilitudo insignis in facie et mira fere in calvaria apparebit. Frons eodem modo recedit

et sutura squamosa recta fere in Kamtschadalo , ita etiam adest in plurimis Akutts. In facie

*) L. c. p. 10.

Méra. 61'. nal. T. VUl. 34
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tubera malaria in illo magis prominent ad latera, quam in his, sed processus obtusus ex

niargine posteriore rami adscendenlis ossis malaris, in pluriniis Aleutis bene evolutus, in ham-

tschadalo satis raanifestus el radix nasi eodem fere modo contracta est. — Mensuras cranii

Kamtschadali permissn Illustriss. et amicissiuji Prof. Rud. Wagner Goeliingae observalas men-

suris cran. Aleiilarum adnexi ut coiucidentia appareat. Altitude calvariae in Kamtschadalo major

videtur, quod ex parte pendet ab eminentia singujari in vertice a Blumeubachio bene picto,

quae sine dubio non toti genti, sed huic specimini peculiaris est. Est vero alia dilîerentia inter

cranium A'am^sc/iat/a/ï et mediam formam Aleutarum, quae potius gentilitia esse possit in majore

aniplitudine arcuura zjgomaticorum, quorum pars anterior manifeste magis inclinata est. Prae-

terea cranium /tamfsc/iac/a/i' ponderosum validissimam babet cristam transversam occipitis, crania

Aleutarum ad levia polius pertinent el crista illa fere carent.

§ 3. Icônes.

Una tantum mihi innotuit imago cranii Aleulae in opère Cl. Choris*) pictoris in expe-

ditione Kolzebueana. Tota forma bene expressa videtur, sed arcus superciliares magis eminent

quam in ullo cranio a me observato.

§ 4. jllcutae j%tclieiises«

Hucusque locuti sumus tantum de Aleutis insulae Unalaschka, quae principalis est in sec-

tione orientali vel sic dictis insuHs Vulpium. Bina ciania ex insula Alcha, ad sectionem occi-

dentalem pertinente, quae etiam séries Andreanoviana dicitur, inter se satis similia sunt, sed

difïerunt a descriptis majori compressione faciei, potissimum vero calvariae, cujus tegmen

argute arcuatum est ; praeterea frons angustior rectius adscendit et sutura squamosa vulgarera

habet formam rotundatam et dentatam. Differentiam banc non esse fortuitam puto, quia bina

crania ex eadem insula inter se conveniunt, ab orientalibus vero differunt. Quae si cum Japo-

nensibus comparantur, illa majore jure cum Sinensibus comparari possunt. At formam Atchen-

sem accedit cranium incolae insulae St. Laurenli Berolini a me observatum, in que altitudo

antecedit latitudinem et cranium quod ex sinu Kotzebtieano habemus, cui icon alterius cranii

pictore Choris data valde similis est**). Incolae hujus regionis sine dubio lingua et moribus

jam ad Eskimolas pertinent, brevitate cranii al> orientalioribus vero multum dilTerunt. si cranium

nostrum typicum est, et transitum in Aleutas occidentales exhibere videnlur; vel potius Akutae

occidentales mixtione cum Eskimotis, quorum cranium longum, angusium et altum est, mutati

credi possunt***).

*) Voyage pittoresque par L. Choris. Fol. 1822. Tab. VI, in sectione ullima.

**) Choris voyage pittoresque. Tab. VI. in sectione secunda.

***) Ambilum cranii Atchensis linea rubra delineari curavi in cranium Aleutae Vnalaschkensis lab. 16<« noslra.

DifTerentia tamen minus patet, quam re rera adest in natura.
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Crania
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Conaegis propinqua et consanguinea, forsan ex connubio cuai Eskiniotis orla. In hac gente

cranium minus inflalum, sed magis elongatuni est et declivitas posterior raagis ad perpendi-

culum directa est, quare pleniorem habel simililudinem cuni Toltccis in formatione totius cranii.

Sed linem jaiu iniponamus descriptionibus bis, quae sine iconibus minus valent in hac re

quam icônes sine descriptionibus.

Conaegorum

crania.
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Ich habe fui <lie Abliandlung Crania selecla u. s w. Siliadfl von Papua<< abbililen lasseii,

welche ich iiitlil angeslainleii habe, Hir iicht eu erklaren, ob;^leich sic von alleu iiiir bckauul

gewordenen Abbilduugen sehr auiïallend abweichen, diejenige kleine Skiize ausgeuonmien.

welche in Dumou tiers Atlas vorkommen soll, die ich aber nur aus einer Copie in dein

Werke Types of Mankind kannte. Die Grûnde fiir dièse Ueberzeugung habe ich zwar kuiz

angegeben, doch konnte ich sie nicht crschôpfend entwickein obne diesem Abschnilte einen

ganz andern Charakler zu gebeu als alku iibrigen.

Ich kanu eben so wenig in Zweilel sein, dass die im 2'"° Kapitel beschriebenen und auf

den Tafein 4— 6 abgebildeten Kôpfe den Bewohuern des Innein von Neu Guinea angehoren.

Ob es aber passend ist, dièse Menschen mit dem Nanien der Alfuren m belegen, wie ein Jahr-

hundeit hindurch iiu Gebrauche gewesen isl, oder ob man sie besser mit den neu aufgekom-

menen Namen Mairassis, Arfakis oder Endatnenes zu belegen bat, das ist eine Frage, fiir deren

Beantwortung es vielleirhl noch an wissenschaftlichem Material fehit. Jedenfalls ist es in den

mir zugânglichen Druckschriften nichl in geniigendem Maasse zu linden. Dass ich die Alfuren

der Molukkischeu und Sunda- Insein nach unsrer craniologischen Sammlung fiir verschieden

halten muss von den sogenannten Alfuren von Neu-Guinea, dièse aber nach unsrer Sammlung

eioen sehr beslimmt ausgepriiglen Character zeigen, habe ich in der Abhandlung gesagt, einer

weitern Discussion iibei den Namen mich aber enlhalten.

Eine dritte Frage, die sich mir fast gewaltsam entgegeuslellte, die Frage nâmlich, ob es

zweckmàssig und nachahmungswerth ist, dass Ch. Pickering den Namen Papua gar nicht

niehr auf das Volk angewendet wissen will, welches von Europiiern ûber vier Jahrhunderte

lang und von den Malayen noch viel langer so benannt ist, sondern an die Bewohner der

Fidshi- Insein vergibt, habe ich ganz unheriihrt lassen miissen, weil sie mich zu weil abge-

fiihrt haben wiirde von meiner Aufgabe.

Da eine etwas ausfiihrlithe Enirterung dieser drei Fragen zu denselben Quellen zuriick-

fûhrl, habe ich es fiir passend erachlet, sie gemeinscbaftiich zu behandeln als eine Art Anhang

oder Commentar zu der Beschreibung von verschiedenen National-Schàdeln. Ich habe keinen

Anstand genommen, mich der Deutschen Sprache zu bedienen, tbeils weil man bei streiligen
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Gegenstânden doch in der Spracbe, in welcher nian zu denken pflejjt, ani beslimmtesten seine

Meinung auszudriirken und vor Missverstànduissen sicb zu sicliein veiniag, iheils aber aucb

um, wo moglicb, aucb solclie Personeu zu erreicben, welcbe die Gewasser des Indiscben

Meeres bis Neu-Guinea befabien, odei wenigsteus Personeu, welcbe auf solcbe Expeditionen

Einfluss balien, von denert die eisteten der Lateiuiscben Spracbe weuig kundig sein niôcbten.

Wàre ich der Ilollândischeu Spiacbe niiichtig, so halte icb dièse gewiiblt, da es mir besonders

erwiinscbt sein wiirde, wenn icb Ergiinzungen unsrer Kenutniss hervorrufen konnle, und ich

Berichtigungen nur mit Dank aufzunehmen balte. Icb zweifle gar nicbt, dass bei der reicb-

balti;^en Lileratur, welche in ueuerer Zeit iiber Niederliindiscli- Indieu aufgebliihl ist, mir

Manches unl)ekannt geblieben ist, zumal keine der biesigeu Bibliolheken in dieser Richtung

gesammeit bat, und icb kein Geheimniss daraus niacben kann, mich dieser Literatur erst

kiirzlich zugewendet zu haben. Dazu kommt die Absperrung vou der See, welche wir einige

Jahre lang durch die Kânipfe fiir die Civilisation in der TiJrkei eifahren haben, und die Ab-

sperrung welcbe wir jahriicb durch das Eis erleidcn. So war die Abhandlung von Earle, seit

Monaten bestellt und seil NA'ochen taglich erwarlet, in dcm Augenblicke, in welchem ich dièse

W orte niederschreibe, noch nicht m meinen llanden. Sii? isl ersl jelzt wàiirend des Druckes

angelangt.

Icb darf also wobl aus diesen Griinden auf Nacbsicht Anspruch macben, und batte viel-

leicbt einen Gegenstand, der uns so fern liegt, gar nicbt besonders aufnehmen sollen. Ailein

da uiich das Interesse an den beruhrten Fragen genothigt bat, die Geschichte unsrer Kenntniss

von Papuas vou ihrer eisten Entwickelung an zu verfolgen, so werde ich wenigsteus darin

niitziich sein kônnen, Andern den Weg zu verkùrzen, und einige Fragen aufzustellen, deren

Beantwortung wiinschenswerth scheint.

§ I. Ueber don Urspruiig Aen W'ortv^ Papua.

Wo kommt dieser Name her? Von welchem Volke ist er zuerst gebraucht und welches

Volk ist so benannt worden?

uPapïiah beisst im eigenllich Malayiscben kraus gelockt, und wird zwar vorzuglich zur

Benennung jener Menschengallung und ihrer Wohnsitze [ôrang, tûnah papTiali), ailein aucb in

Anweudung auf krnusblattiige Pllanzen gebraucht» sagt \\ . v. Iluniboldt in seinem be-

rùhmteii Werke iiber die Kawi-Spiache*) Derselbe grosse Kenner der Sprachen jener Gegen-

den setzt dann noch iiinzu : «Es kann iudess dièse Ictzlere Bedeutung erst spâter aus dem

fremden Namen entstanden sein. Freycinet**) sagt zwar, dass die Papuas sicb selbst diesen

Namen geben, beziehl sicb aber zugleich auf eine Slelle in Crawfurd***), nach welcher das

*) Bd. I, s. 195.

**) Freycinet II, 47; I, 521.

***) Crawfurd History of tlie Indian Archipelago, I, p. 23. (Es ist ein Schreib- oder Druckfebler, dass bei Hum-
boldt p. 25 zu lesen ist).
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VVorl von den Malayen herzuriihren srheinl.» Papua soll nâmlich nach Crawfuid eine ver-

derble Aussprache von Pna-pva, deni gewôhnlichen Naïuen sein, mit welchem die braunfarbi-

gau Sliimme die ganze Negerrasse bezeichnen. In nieinen Javanischen und Tagalischen Iliilfs-

milteln finde ich das VVort nicbl. Der Name Papuah, der von den Malayeu fur aile scliwarze

und kraushaarige Bewohner des siidlichen Océans gebraucht wird, bezeicbnel iibiigens ricb-

tiger einen besondern Slamm dieseiRasse». So W.v. Humboldt, dem wohl ein entseheiden-

des Wort zuslehl. Indessen konimt dièse Ableilung des Naniens Papua von dem Worte «schwarz»

nicbt elwa zuersl bei Crawfurd vor, mnu findet sie in sehr viel àitern Schiiflen, z. B. in des

Spaniers Argensola Geschichte der Eroberung der Moluliken vom Jahr 1609, wenigslens

in der Franzôsischen L'ebeiselzung, die als eine genaue und vollstiindige sich ankijndigt*).

Hier wird aber das Worl nicbt als ein urspriinglicb Malayisches, sondern als ein Wort der

Papua-Sprache angeseben, freilich zu einer Zeit, in der nian die Verscliiedenbeil der Sprachen

dieser Gegenden in Europa wenig beriicksicbtigte. Auch in neuester Zeit erklàrt Salomon

Millier, eine gewicbtige Slimme in diesen Gegenden, dass die Papuas sicb selbst zum Gegen-

satz die Binnenliindler Orang-Papua nenuen, binzufiigend: es seyen aber beide VVorter i\la-

layisch, und Papua oder Papuwah bedeule kraushaarig. Dass Papu von Pua-piia, welches dunkel-

braun bedeuten soll — durch Lesson abgeleitet werde, missbilligt er binzufiigend, dass ibm

<lieser Ausdruck ganz fremd sey**). Neuerlicb hat Crawfurd Gelegenbeit genommen, die Be-

deutung des VVorles Papuwab als «kraus» anzuerkennen *"). Gegen W. v. Humboldl's Au-

torilal niiissten aile andere Ansiclilen iiber die Bedeutung dièses Namens verschwinden, weon

er die urspriingliehe Entwickelung aus Malayischen Wurzeln gefunden batte. Das scheint aber

nicbt der Fall, vielmehr bemerkt Humboldt oes kann wobl sein, dass die Bedeutung «kraus»

aus dem fremden Namen erst entstanden ist.»

Icli habe in den kleinen Verzeichnissen von Wortern aus Papua-Sprachen, die ich bei

Jukes und Macgillivray anzuseben Gelegenbeit balte, ganz andere Laute zur Bezeichnung

der scbwarzen Farbe gefunden. Es wiire noch moglicli, dass niau den Lrsprung aus einer

Balta-Sprache nachweisen konnte oder aus einer der verschiedenen Indiscben. Gewiss ist, dass

scbon lange vor Ankunfl der Europaer in Indien das Wort Papua gebraucbt wurde, uni ein

scbwarzes oder scbwiirzliches, kraushaariges Volkzu bezeichnen. Baffles theiit eine Javanische

Eizahiung vom .labre 1360 (1438 nach Christi Geb.) mil, wo einem Javanischen Fiirsten als

Hiilfsniillel gegen eiue Krankhcit geralhen wird, sich mil eiuer Papua-Sclavin zu verhindeu

und aus der Verbindung ein Sohn erzeugt wird"''). Aber noch friiher, nàmlich in einer Javani-

*) Das Original; Barth. Léon de Argensola cnnqiiista de las islas JHoluccas, Madrid 1609, babe ich nicht

zu Hand, aber wohl die Franzosisihe Uebersetzung: Argensola histoire delà conquête des Moluqiies, traduite de l'Es-

pnfinol. Amslerdam 1706, 12, 3 Vol. Per drille Band entliàlt die Foilselzung der (jesrliirhlc von der Eroberung der

SIdliikken. In dieser Uebersclznng heisst es Bd. I, p. 148: Ils sont nommez Papous a cotise de leur couleur, ce mol.

dans leur Initijue. siguifiant Noir.

**) Ytrhandlingen over de Nederlandsche overzeesche Bezittingen, p. 58.

***) Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol. II, No. 3, p. 184.

tj Raffles Bistory of Java, 1. p. 134. (2 edil.) A ivoolly-haired girl, heisst es bei Raffles. Das koaiite aurh

eine Negerin sein.

Wéra. ic. nal T. Mil. 35



274 (6) K. E. Baer,

schen Mythologie kommt ein Gotler-Solin vor, der durch krausgelocktes Haar von den librigen

sich unleischeidet. W. v. Huinboldt isl geiieigl, hierin eiue Keunluiss der krausiockigea Pa-

puas zu linden, obgleich der Name nocb nicbl genaiint scbeint *).

§ 3. yleltcre Bekaniitscliaft dor Ëiiropiier mit don Papuas oder
Sudsee"i\egepu.

Ist nuii auch der L'rsprung des Naniens nocb oichl vollig festgeslellt, so ist es docb kei-

nem Zweifel unterworfeu, dass er in der ludiscben Inselwell sebon seit langer Zeit besland,

und dass er von den Europaern angenonainen wurde sobald sie dièse Gegenden erreicbten.

Yiele der àltern Reisenden drûcken sicb so aus, als ob sich die Papuas seibst so uennten.

Wenn man sicb auf dièse Angabe verlassen konnle, so wiirde scbon darin ein slarker Beweis

liegen, dass die Papuas spàlere Einwanderer sind und eben dessbalb kaun dieser Name in wei-

ter Ferne seine Wurzel baben. Autochthonen haben gar keine Veranlassung sich mit einem

eigeueu Aanien zu beiegen und seibst Eingewanderle, welche in langer Zeit nicbt in Beriib-

rung mit andern Volkern waren, miissen ibren Namen, wenn sie einen fiihrten, vergesseu, da

sie keine Gelegenheit baben, sicb im Gegensalze von andern Volkern zu denken. Wie dies

von vieleu Volkern bekanut ist, so scheinen auch die vermeinten Alfuren Neu-Guineas sich

gar nicbt anders als nacb kleinen Gru|)pen zu benennen.

Die Portugiesen scheinen den Namen Papua scbon erfahren zu haben bevor sie das

Volk seibst erreicbten. Docb waren sie auch wohl die ersten Europaer, welche die Lauder der

Papuas besuchlen. .Dass Ant. Abreu und Franc. Serrano scbon 1511 da gewesen seien,

wie vorgegeben wird, liisst sich nicht erweisen. Sicherer ist, dass G. de Meneses mebrere

Monate im Lande der Papuas verweileu musste, obgieicb der Spaniscbe Ilistoriograph der Mo-

lukken auch dièse Reise, wenn auch nicht bezweifeln, docb nicht bis Neu-Guiiiea ausdehuen

mochte. Man kennt auch die naiieiu Linislande derselbeu. iMeneses war im Jabre 1526 vom

Vice-Kônig der Porlugiesiscben Besitzungen von Goa nach den Molukken abgesendet, um un-

rubige Bewegungen zu dampfen und den Tribut von Ternate einzuziehen; heflige VVinde trie-

bon ilm nach Osten an eiue unbekannte Insel, und der eingetretene Monsun erlaubte ihin

mebrere Monate nicht nacb \\ esten umzukehren '*). Man kann zwar jelzt nicbt mehr den Ort

bestimmen, an welcbem Meneses eigentlich war. Von dieser Zeit an waren aber docb die

Papuas, die durch ibre fast schwaize Farbe, und dadurch, dass sie nocb den Gebrauch der

Metalle mit Ausnahme von Gold, nicbt gekannt, sondern ibre Kiihne mit Uûlfe scharfer Fisch-

zàhne ausgehobit haben sollcn, aul'lielen, Gegenstand allgemeinen Interesses geworden *"),

*) Ueber die Kawi-Sprache. B. 1, S. 194.

**) Soltau, Gescliiclile der Enldeckungeii und Erobeniiiuen dor Porlugiesen im Orient im Jahre 141S bis 1339,

nach J, Barros, IV. S. 47. S. Aliiller, Verhandelingen over de naturlijke (jcschiedcnis der .\ederl. overzeesche Bezil-

tingen p. 3.

***) Sprengel, Geschichlc der Keisen S. 416. Die drille Dekade von Barros Asia babe ich Icider nicht Gele-

genheit seibst nnznsehen, da wir nur die beideii ersten dièses sehr sclteii gewordcnen Werkes besil/.en. Aus Spren-

gel sieht man, dass in der 3len Detade 1328 die Papuas scbon genannt werden, und zwar als ganz bekannt. In der

4ileu Décade isl es uach Sultau ebenso.
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Die Spanier môchten dièse Reise in Zweifel ziehen, weil nur zwei Jahre spâter (1528) ein

Spanischer Seel'ahrer Alvar de Saevedra die Kord-Kiiste von Neu-Guinea auffand und an der-

selben landete. Ilim also mochte man die Entdtcivung dieser ausgedehnten Insel zu veidan-

iien habeu *). Auch ist es, wie gesagt, keinesweges festzusteilen nioglich, ob Meneses an

der Kiiste dièses Landes den Umsatz des Monsuns abwarten musste, oder an einer der west-

lichen Inseln, welche noch jelzt den Nanien der Papu-lnseln fiihren. Da der Ort, an welchem

er warten musste, Wersija genannt wird, die westlichsle Insel der Arru-Gruppe Wassia**)

heissl. umi dièse Gruppe auch von Papuns bewohnt wird, so ist mir ani wahrscbeinliehsten,

dass er hier den Umsntz des Monsuns abwartete. Saevedra scheint bei dem ersten Besuche

anch nur auf i<leinern Inseln gewesen zu sein, die er fslas de oro nannte, weil man iiberall

Gold sucbte und vernuilhete. jNachdem er aber von hier ans die Molukken nochmals besucht

halte, will er an einem grossen Lande hingesegelt sein, wekhes et wegen seiner schwarzen

und kraushaarigen Bewohner Neu-Guinea nannte***). So nach Herrera. Nach andern Be-

richten sol! der Narae Neu-Guinea von den Spaniern erst im Jahre 1545, wàhrend der Reise

von Vnigo Orliz de Hâtez, gegeben sein, nachdem dièses Land schon mehrmals von Spa-

nischen SchifTen gesehen war. Die Original-Berichte dieser Reisen sind nicht mit der diplo-

matischen Genauigkeit gedruckt, wie sie Hakluyl anwendete. Nur Barres batte Gelegenheit

fiir seine Geschichte der Portugiesischen Eroberungen die Original-Berichte einzuseben.

Allein er starb vor Beendigung der 4ten Décade. Die spalern Sammler geben sehr verschie-

dene Bericbte und es ist unverkennbar, dass die National- Eifersucht sehr eingewirkt hat. Ent-

weder faiiden sie enistellle Bericbte vor, oder sie entstelllcn sie selbst. Haldoch Thevenot den

Namen Neu-Guina Le Maire (l(J16) zugeschrieben, dem einzigen Franzôsiscben Namen, dem

er in der Geschichte der Entdeckung dieser Gegenden begegnete.

Fiir uns sind die Slreiligkeilen, welches Schill zuerst an einer Kiiste erscbien, und an

welchem Punkte es landete, vcillig gleichgiiltig, da die Literaturen aller Aationen darin ijher-

einstimnien, dass schon in der Mitte des 16. J.ihrhunderts x\eu-Guinea mit den benachbaiten

Inseln von Portugiesischen und Spanischen Schiiïen mehrmals gesehen und besucht war.

Selbst dass Neu-Guinea eine Insel war, batte man erfahren, indem Torre 1542 an der siidli-

cben Seite desselben durchgesegelt war. Den ganzen Zusammenhang der Lânder kannte man

aber nicht, daber blieben denn die Schiffe, welche auf einzelnen Punkten landeten, zweiCel-

baft, ob sie nitht auf einer einzelnen Insei, gewesen waren. Da man die geographische Lange

nur nach dem Laufe des SchiiTes bestimmie, ist es haufig gar nicht moglicb zu bestimmen, wo

ein SchilT landete. Am auffallendsten war es, bei diesen Fahrten auf fast vollig scbwarze

Menschen mit sehr krausen Haaren zu trefïen, die enlweder ganz nackt gingen oder nur die

Genitalien mit einer Binde bedeckten. Sie Papus oder Papuas zu nenneu, hatten die hàulig

ankommenden Indienfahrer auf den ôstlichen Molukkcn gelernt, wo schon vor der Milte des

*) Arjensola trail. franc. I, p. 13).

**) Proceedinys of Ihe R. Geographical Socieh/. Vol. II. No. 3, p, 164.

***) (De Brosse) Histoire des navigations aux terres australes, I, 139. D'umont dUrville voyage pittoresque. II.
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16ten Jahrbuaderts die Spanier die Porlugiesen zu verdiangen Iracliteten, durch Magelhaeiis

dazu angeregt. Da die Herscher vou leruate, Tidor und Dscliilolo sich diejenigeii Iiiseln uiiter-

worfeu halten, wekhe nian noch jeUl die Insein der Papus zu ncnnen pOcgt (VYaigiu, Sala-

wali u. s. w.) und dièse Herrsclier einen Bund gegen die Porlugiesen gesliftet halleu, welcher

mit der Verwustung der GeWiJrzneliien-Bâunie begann, aber mit vollsliindiger Besiegung durch

die Portugiesen (1515) endele*), so konnte es nicht fehlen, dass dièse letztern nuu mit den

Papuas, wenigstens denen der Inseln, vnllig bekannt wurden, da dièse Insein nach Bescliluss

des Krieges von den Portugiesen mit ihrem neuen Scluitzliuge Sultan Aerio besucht wur-

den**). Von dieser Zeit an kann man die Papus oder Papuas als vollig bekannt betrachten.

Dass dennoch die Papuas, sowobl auf diesen inseln als auf dem grossen Lande Neuguinea, spa-

terhin docii nur selten und meist nur auf Euldeckungs-Keisen besucht wurden, kam nur da-

her, dass sie dem Handel wenig Vortheile bolen , und Neu-Guinea lange nicht die giinstigen

Landungspliitze bat, wie die Gewûrz-lnseln. Dièses Land wurde also sehr lange nur vou kiih-

nen Abenleurern besucht, so dass seibst der ihm gegebene Name ausser Gcbrauch kam. Es hiess

in der àten Hâlfte des IGten Jahrhunderts und wiihrend des gauzen 17ten fast ausscbliesslich

das Land der Papus, eine Benennung, welche fur das westlichste Drittbeil noch jelzt bestehl.

Der Name dièses Volkes also bat sich erballen, nicht nur in der W elt der Biicher uud

der Gelehrten, sondern auch unter den Seefahrern aller Nationen. An den Bewolinern des

wesllichsten Theiles von Neu-Guinea und der nordwestlich davon liegenden Inseln Waigiu u.

s. w. haflet der Name Papu. Erst in viel spiiterer Zeit, mit dem Beginne des 1 9ten Jahrhun-

derts, bat man versucht dieser BenennuDg eine viel umfassendere Bedeutung zu geben.

Es wiirde zwecklossein, hier eine vollstandige Geschichle der Besuche aufNeu-Guinea und

den beuachbarten Insel-Gruppen zu geben. Doch miisseu wir einige Hauptmomeiite in der Ge-

schichteder wachsendenivenntniss des Landes uud Volkes hervorbeben. Von derSeite derGewûrz-

Inseln konnteo die Verbindungen mil den naheu Papua-Inselu nieganz aufhoren. Eine delaillirle

Beschreibuii^S welche N. Sruick im Jahre 1753 von der Nordkiiste von Neu-Guinea herausgab,

enthall eineMeuge Poitugiesisciier Nainen und liefert damit den besten Beweis, dass diePoitu-

giesen nicht selten bis hierberfubren ***). Seefahrer, die von Osten kamen, erkanuten aber Neu-

Guinea oder das Papua-Land oft nicht, weil die Iruheren Nachricbleu zu unhestimmt waren. So

ginges I61() Scbouteu mit Lemaire, die an mebreren Inseln landeten, viele benannten und zu-

eist ausfiihrlicher iiber das Voik sprachen. Viel fiiiher schon waren Seefahrer, welche von Osten

kamen, auf die Neuen Hebriden und die Salomons-Inselu gestossen, die gieichsam im V^ ege

liegen, weun man die Nordkiiste von Neu-Guinea erreichen will, und nur daran, dass sie kraus-

baarige Schwarze, freilich gemischl mit einzelnen mehr hellfarbigeu iMenschen, fanden, er-

kannlen sie, dass sie in der Nabe des Papu-Landes sein miissteu. So die Spanier Alv. de iVlen-

*) Ueber diesen Kricg sprieht Arge osola sehr ausfuhrlich, Franzosische Ueberselzung I, p. 101— 130. Im

Ânfaiige (p. 101) behauplet er «ogar, die Hàuptlinge der Papuas liâUeii Aiilheil an dem Biiiid ijfnomnien. Doch das ist

offenbar ein Missverstandniss, deun die Xanien, wekhe hier als Kbiiigsniinien gellen, siiid die Namen der Inseln.

**J Argensola. Trad. Franc. I, p. 150.

***) Uiimont d'Urville, ynyaye pittoresque, Vol. I.
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doza und Alv, de Mendana*). Es wurde iiiimer die VorstelluDg von dem VolKe als eiiie be-

kaiiule vorausgeseizl uud an dièse knû|jfle inan an, was zu sagen war. Stalt das Vorkoninien

dieser Scliwarzeo, die man liaulig die Neger der Siidsee naiiote, als eine Neuigkeit zu verkiin-

deu, wuide vieiniebr iiir Vorkoniinen auf Neu-Guinea und deii benacbharten Insein als Beweis

beliacblel, dass irgend ein grosses Land in der Niihe sein miisse, von welcbem sie slanimten.

So der eifrige Pedr. Fern. de Quiros in seinen Vorslellungeu an Philipp II von Spanien,

durch welcbe er den KiJnig bewegeu wollte, das grosse Land aufsuchen zu lassen **). Das

Laiid, welcbes er geabnt bfitte — der Coutineiil von Australien, ward allmaliiig tbeilweise von

Hollândischen Scbillon und von Dainpier an seinor ISoid- und Wesl-Kùsle erreicbl, von

Cook an der Ostkiiste unisciilossen, es zeigle zwar sebr dunkelfarbige Bewoiiner, die aber

an der Os(kusle ganz stblichlbaarig waren, an der Nord- und Wesl-Kiiste etwas mehr kraus-

iiaaiig. iedoeb in Sprache und Lebensweise von den Papuas zieniliib verscbieden. Dagegen

balten die vielen Expeditionen, welcbe durcb den grossen Océan gezogen waren, allmàblig eine

lAlenge Insein in der wesliicben Ilalfte des Océans entdeckl, die in einem weiten Bogen die Nord-

und Osl-Kiisle von iNeu-Hollaud uuigeben, und von scbwarzbiauiien oder fasl schwarzeii Men-

scben mil krausen), sebr buscbigem Haar bewohnt werden. Man war ini Ailgenienien niebr

verwundert auf den ôslliciien und nordlicben Inseln (der Karolinen) die Bewobner viel bélier zu

tindiMi. Den Seefabrern war dièse Kenntniss làngsl gelàufig geworden als J. R. Forsler sie

in systeniatiscber Foim auch den Naluiforschern zur allgenieiuen Anerkennung brachte. in

seinen Benierkuiigen iibeiGegenstande der pbysisclien Erdbescbieibung u. s. w. Cook's Reisen

hallen eine allgemeine Tbeilnabnie in der gebildeten Welt erregl. durcb Forster erbielten aile

Zweige der Nalurwissensciiaflen liei'greifende Bereieberungen. Er unterscbeidet untei den Be-

wohnern der Inseln des grossen Océans zwei Rassen, (in der Deulschen Ausgabe auch Haupt-

gatlungen genannt), eine bellere ôstlicbe und eine dunklere (raucberige) mit krauseni Haar.

das jedocb oft nicbl eben wollig ist, mit robcn Ziigi^n. Forster unterscbeidet scbon 3 Lnler-

fornien unter den ibm bekannten Vôlkern. Das Haar der Bewobner von MallicoUo und der

neuen Hebriden ist am meisten wollig zu nennen. Forster kannle weder die Bewobner der

Fidscbi Inseln nocb die eigentlicben Papuas auf Neu-Guinea uud den Papu-Inseln. Auch gibt

er der von ibm angeuomnienen Basse keineo allgemeinen Nanien. Da Forster ganz in dem

Tone scbrieb, der am Scblusse des vorigen Jabr liunderls am meisten zuni Herzeu drang, im

Tone der Lobpreisung der Nalurzuslânde gegen die Civilisation, so fanden seine Scbriften und

besonders dièse etbuograpbiscbe Scbilderung vielen Anklang und leicblen Eingaog. Icb babe

mir dalier oft die Frage vorgelegt, wober es gekomnien, dass Blumenbacb, der jedenfalls sebr

gnindlicb in der Volkerbeschreibung bewandert war, in seiner beriilimlen Einlbeilung des

Menscbengescbleclites in 5 Hauptrassen, die ôstlicben und die westlicben Bewobner des grossen

Océans unter den Nameu des iMalayischen Stanimes vereinte. Ausdriicklich crkennt er den gios-

sen Unterscbied an, der unter den Neu-Hollandern und Papuas von der einen Seite uud den

*) (De Brosse). Histoire des navigations aux terres australes. I, p. 172. Dalryniple I, p. 174.

**) Ualrjmple, Uistorical collection. I, p. 144— 174.
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ostlitbern Insulanern, namcntlich den Olaheilern, auf (1er aucleru beslehl. Allein die kraushaa-

rij^en, sagt er, geheii so alluiahlig in die Aethiopische Kasse ùbei, dass man sic aucli mit die-

ser verbinden kanii, weiiii man wiil*). Spiil ersl erbielt er Scbiidel von Neu-Hollandern. Er

liemerkte wobl den l'nli^rscbicd zwiscben diesen nnd den wabren Negein, — allein eine GteRasse

gelten zu lassen, binderle ihn vielleiebt die symmelrische V'ei tbeilung, die ihin lieb geworden

war. Er erkannle sehr ricbtig drei Haupt-Formen, eine Mittel-Form: die Kaukakische; eine

Enlwickelung des Scbadels und Gesicbtes in die Lange bei der Aelbiopiscben, und eine ent-

gegengesetzte Eutwickelung in die Bieile bei der Mongoliscben; zwiscben beide Extrême und

die Grund-Form wnrden auf eiuer Seilc die .Malaiiscbe, auf der andern die Amerikaiiiscbe Kasse

eingescboben. Je weniger Blumenbacb die Verscbiedenbeil zwiscben den wesllieben und den

osllichen Bewohnern des grossen Océans iialte gellen lassen, deslo scbàrfer bob sie C. Meiners

in seineu «Untersucbungeu iiber die Verschiedenheiten der Mensclien»**) hervor, einem Burbe,

(las nacb seiner Giiindliclikeit und dem mulisann-n Quellen-Studium nicbt binlàuglich anerkannt

wurde. Wir wolien daniil niibt sagen, dass wir ibm in der Anerkcnnung vieler «Arten»

iniierbalb des Menscbengiscblecbies beislinimen m(3cbten. Es war unterdessen die Péronscbe

Bescbreibung von Baudiu s Reise mil vorireffiicben und zabireicben Abbildungen von Neu-

Hollandern, Van - Dienienslaudern und Andern erscbienen und dièse dunnleibigen Gestalteii

nnd rolien, keiuesweges gulmiithigen Menscben wollteu sicb den Negeru uicbt anscbliessen.

Man entw(ihnte sicb die Blumenbacliscbe Eintbeilung als eine abgescblossene zu betracblen,

wot'iir sie wenigslens in Deulschland und in Engiand fasl allgemein gegolten balle und war

geneigl die Scbwarzen der Siidsee als besondcrn Slamni oder als zwei Stàmme anzuseben, da

(lieNcubollander von den Papuas merklichabweicbeu. Rudolpbi, welcber den Blumenbach-

siben Arbeilen mil Interesse gefoigt war, erkannle den grossen Unlerscbied zwiscben den Siid-

see-Negern oder Piipuas und den ijbrigen Oceaniern an, reclinete aber die ersleu mil den Neu-

llidlandern zu dem Aelbiopisc'ien und die letztern zu dem ftJongoliscben Slamme*"). V'^irey

war vielleichl der ersle, der (1821) bei der Eintbeilung des MensclieDgescblecbles in Sliunme

oder Rassen die Papuas als besonderen Stamm autiùbrle, aber er Hess es zweifelbalt, ob man

die Neu-Caledonier und die Neu-Hollânder mit ibnen verbinden konne^). Desmoiiliiis unler-

scbied nicbt weniger als 16 Species von Menschen, indcm ausser den Papuas die Australier

und die Oceanischen Neger noch besondere Arten bilden. Bory de St. Vincent ging in der

Genialital nocb weiter "''^). Nacbdem er verlangt bat, dass der Mensch mit den Orang-Ulang

und abulicben AITen in dieselbe Ordnung verselzl werde, unteiscbeidet er 15 Arien Menscben,

die nacb Art dei zoologiscben Systematik benannt werden. Trolz dièses Reicblbums an Arten

verscbwindeii die Papuas wiedcr, weil die Herren Quoy und Gaimard, dièse gar nicbt als

*) De generis liitmani t^arictate naliva. Ed. 3lia p. 321.

**) C. Meiners Untersiichungen iiber die Verschiedenheiten der Menschenoaturen (die verschiedenen Meiischen-

arteii) in Asien und den Siidhindern. Tiib. 1811.

***) Physiologie i. Bd. (1S21).

f) Dict. des scicDC. naturelles, art. Homme. (IS21).

tt) Dictionnaire classique d'histoire naturelle, krliole: Homme (1825). Auih selbslstàudig erschienen unter dem
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eigenes Volk existirend, sondern fiir ein Volker-Gemisch erblart liatten. Dagcgeu trilt aber

doch eioe schwàizliche MeuscLen-Ai( als Homo melanimis auf, welche von Van Diemens-Land

an, die Fidschi-lnselo, i\eu-Caledoiiioii u. s. w., Neu-Guiiiea, ja die MohikLen, Bornéo, Cele-

bes bewohut. Er ersetzt also nacli Westen was durch VVegstreichen der Papuas verloren

gegangen ist. Uebeiall um Neu-Holland herum , das eine eigene Menschen- Art ernahrt,

sind Melanier — nur die Papuas gehorea nicht dazu. Sie verscliwindeu. I)a es nicbt meine

Aut'gabe ist, eine Geschichle der versuchten Eintheilungen des Menscbengeseblecbis zu geben,

so wiirde ich dièse Arbeit ganz haben iibergehen kôunen, wenn nicht das Wort «Melanier»

Gcllung gefunden batte. Die meisten andern Benennungen Bory's sind gleich nacb ibrer Publi-

cation obsolet geworden.

§ 3. Die iiouerii Fraiizosisclicii H'eltuiiisegelunçeii iibop Siidsee-Hegfer.

Nicbt in so tiefe Zersplitterung eingebend , wo docb keine Griinzen sieh bestimmen

lassen , macble Heusinger in seiner Anthropologie*) darauf aufmerksam, dass, wie in

der alten VVelt eine ovale Gesichtsform (die Kaukasische), eine andere mit langem und eine

dritte mit breileni Gesichte vorkomine (Neger und Mongolen), dieselben Unterscbiede in der

neuen sicb linden**). Die ovale Foiiu herrsche bei den Hlalayen, mit Einscbluss des Oceani-

scben Stammes, die breite bei den Amerikaueru und die langgezogene Form bei den Siidsee-

Negern, zu welchen er die Neubolliuider, die kraushaarigen, gelb-braunen Van-l)ienienslauder

und die kraushaarigen, schwàrzlichen Bewohner der westlichen Insein des grossen Océans zwi-

schen den Wendekreisen rechnel, Er stebt nicht an dièse ganze Gruppe die «Papua-Rasse» zu

benenuen. Es kam jetzt nur noch darauf an, dièse grosse Gruppe wieder in Unlerablheilungen

zu Irennen, um auch die Verschiedenheiteu, so weit sie sich scheiden lassen, uud hier lassen

sie sich gut scheiden, von eiiiauder zu sondern.

Das geschah ungefàhr gleichzeitig durch Lesson, Nalurforscher bei Duperrey's Welt-

umsegelung auf der Coquille, zuvorderst im zoologischen Theile dieser Keisebeschreibung

(1826***), im folgenden Jahre abgekiirzt in eiuem Haudbuche der Saugetbicrkunde'*') und

darin 1828 in dem zweiten Bande eines Werkes, welcbes die seit Buffon in der Keuntniss

der Saugethiere und Vôgel gewonneuen Bereicherungen zusammentragt, und von welchem der

zweile Band ganz der Naturgeschicbte des Menscheu gewidmet ist^^). Lesson batte viele

Volker des grossen Océans selbst gesehen und aus Reisebescbreibungen und abnlichen Wer-

ken ein ernstes Studium gemacht. Lesson erkennt in den Bewohnern des grossen Océans drei

Tilel: L'Homme. Essai zoologique sur le genre humain par Mr. Bory de St. Vincent, 2 Yol. Paris 1827. Zu den Merk-

wurdigkeiten dieser Srhrift geliorl es, dass der N;irne Blumeiibach dariii nicht vorkoniml. Um dièse Ignoririing

conséquent durciizufulircn, ist die Aufstellung der Ordnung Biniana, um den Mensclien von den Priniaten Liniie's

abzulrennen, Dunieril zugesclirieben.

*) Heusinger Grundriss der Antliropologie l'ur Aerzie und iNicbtarzle. 1829.

**) Dieselbe Bemerkung ist schon gemacht in Steffens Anthropologie (1822) Bd. II, S. 208.

***) Voyage autour du Monde de la Coquille par Duperrey. Zoologie par Lesson et Garnot. Tom. I, partie 1.

t) Manuel de mammalogie par Lesson. 1S2T, in IG.

tf] Complément des Oeuvres de BulTon. Tom. II, auch unier dem Titcl Tfistnire naturelle générale et par-

ticulière des Mammifères et des Oiseaux découverts depuis 1188. Races humaines par Lésion, 46 et sui».
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ll;iu|)lslamiiio; 1) dcii Iiido-Caucasisclicn, welchcr in zwei Zweige, die eigentliclicn Malaycn

und die Oceauicr, d. Ii. die Bewohnet der ostlirluMi liiselgru|i|)en zerfâlll, 2) den Mongolisch-

Pelagisclicn, wclclicr die Carolinen, von den IMiili|)[»ini'ii liis zu dcii Miilgravo-lnseln, uinfasst,

und 3) eincn schwar/etÉ .Stanini [race noire). Dicseii leUlern, der uns allein niilier inteiessirl,

iheill er in zwei Aesie und jeden derselhen wieder in zwei Zweige. Der erste Ast enlliiilt die

Krausliaarigen Volker *), seine Zweige sind niimliih die Papuas und die Tasvmnier, wie er die

Van-Uienieniander ncnnl, was vielfacli Naeliainnnng gefunden liai. Der zweile Ast, Alfonrou

von ilini genannl, euthalt die seliliclilliaarigen Scliwarzen dieser Gegend. Er liai als Zweige

1) die Anstralier, 2) die lîewoluicr des Innern von Neu-Guinea u. s. w. lu dein kleinen Ma-

nuel lie mariimuloyie werdeii aile seiiwarzen oder scliwarzliclien Mensclien zu einer Itace mé-

laïu'ennc vereinl und dièse getheill: 1) in einen rameau Elltiopien (nanilicli Neger), 2) rameau

Caji're, 3) rameau llolleiilot, 4) ram. Papou, 5) rani. Tasmanien, (i) Alfourou-Ëndamène, 7) ram.

Alfourou-AuslraUen. Dièse Suhsuniirung aller Vôlker von vorberrschend seliwarzer llaul-

farl>i' uiilcr die Bencnnung «Melaniei » liai, s<i vicl irli wciss, wcnig Anklang gefunden. In der

Deulschen Lileralur iial uian den Ausdrueli Melanicr iiehei aul'die seliwaizen StiinMiie (K's grossen

Oeeans angeweudel. Aueli war er ursprungli<li fiir einen dieser Stiimnie vorgescidagen und in

der Tlial isl die Bencnnung Neger [l\i(jri(ae) oder Aelhiopier zu ail und zu sein mit der W'ell-

gescliichle und der ganzen Literalur verwachsen, uni sie einer neuerfundenen zu subsunnren.

Sollle einnial die Alislaniniung der krausliaarigen Schwarzen des grossen Océans von Mada-

gascar oder dein l'esllanilc Afrikas erwiesen werden k()nnen, so wird es wohl passeiider er-

selieinen, die ans der alten Lileralur iiberkomiiiencii und .lalirlausende iiindurcli gebraiielilen

Nanien der Aelhiopier und Nigritae (Neger) auch als Slanim-Worl zu gcbraueben und den

Afrikanisehen Negern die Oceanisehen oder SiJdsee-Neger gegeniiber zu siellen.

Wir haben dièse Bemerkung, die kleinlieh scheinen mag, docli nirbt unicrdriickeu wol-

len, weil die Gelegcnheit zu zeigen, wie leiebl auch die Bcsien gegen die natiirlichsten Prin-

cipe der clhiiograpbischen Naniengebung versiossen, ungesuchi enlgegen Irat. 'NA'enn eine sy-

slenialiscli gegliederle Etbnograpliie iiberiiaupt Berecbligung bat zu besleben, uudsieniuss woiil

einc inr.ere Berecbligung baben, oder zu iiaben glauben, da sie in allen Literaturen ins Lehen

tria. iMid selbsl deni Allerthum nicbl ganz lehlle, obgleich sie sicii nur in Brncbsliicken zeigte —
weiin also eine systenialische Ethnographie mit Gliederung und Subsunitioiien hesteben soll,

so sollle Ix'i der Naniengebung docb, als natiirlicbstes Priiuip, die Beibeballuiig der hislorisch

in der Lileralur aufgewaclisenen Mamen gellen, und um so nielu' je aller sie geworden sind.

Die einzelnen Menschen kann man nicbl umbcnennen obne grosse Verwirrung, wie sollle man

Viilkei odci \ (dker-Gruppen, die im Lanfe der Ziil einen luslimnitcn Namen erhalten liahen,

uud)cnennen kônnen, obne noch gnissere Verwirvung? Allerdings isl es ein ganz unhedeulen-

der Inihland, dass ein sonsl sebr verdienter Nalurforscber aile schwarzen SUimme Melanior

*) Lesson noniit dièse Ail Cafro-HItidecasse w;is siliwcriicli ru liilli^'eii ist, weil es aiif liie Alist;ininiiin{; aus

Miidaijascar ileiilel, die nicii^iioli ist, aber niiht mil Zuversiclil lieliauptel werdcii liaiiii. Wir werden auf dièse Fra^'e

wciler iiuUii «ieder zuruckknmnico.
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nennl, das bat die Erfahrung gezeigt. Allein die Nichtbeibehaltung vôUig gangbar gewordoner

und nichl auf falsche Voraussetzuugeu gegrûndeter Benennuugen kommt in viel aDstôssigern

Formen vor. — Der Fionische Volksslamm gehiirl zu den am lângsten und am vollstandif^slen

gekauuleii. Schon vor eioein Jabrbundertc, als noch Niemand daran dachte, aile Volker, aucb

die uid)ekanntesteu, zu classificiren, ziiblle nian die Finnischen Volker nach der Aehiilicbkeit

der Sprachen zusauimeu. Manche dieser Volker standen seit Jabrhunderlen iu taglicheni Ver-

kehr mil solcheu, welche eifrig ini Felde der Literatur arbeilen. Nach dem gekannlesten

uuter ihnen, halte niau die ganze Gruppe benaiint. Wenn auch in den alteslen Skandinaviscben

Urkunden mit dem Namen Fin ein Volk bezeicbnet war, welches nian spaler Lappen zu nen-

nen sich gewohnt bat, so wusste doch Jedermann. welches Volk man jelzt Finnen nennl, —
ein grosses Land triigt seinen Namen — , und wenn von Finnischen Volkern, oder von dem

Finuischen Volks-Stamme die Hede war, so verstand es sich von selbst, dass solche Volker

gemeiul seien, deren Sprachen mil der der Finnen verwandt sind. Was konnte fiir ein genii-

gender Grund sein, diesen Volksslamm den L'grischen zu nenneu? Eine langsl vergessene

Benennung eiuer hochnordischen Gegend, deren Bedeulung Lehrberg im erslen Vieilel diè-

ses Jahriiunderts erst feslzuslellen suchte. Gewiss sol! die Wissenscbafl mil ibrer Forschuntr

nicht anhallen und m;uss sich hesliebcn, in die dunkelste Vergangenheil vorzudringen. Aber

kann die ueue Einsichl nichl besteben obne Namen-Aendcrung, so wiire wenigslens zu warten

bis sie in vielseiliger Prûfung sich bewâlirt bal. Dm das Leben in Bezug auf die Namen, lic-

sonders der Volker, viel conservativer isl als die Wissenscbafl, so entsteht in der Ethnographie

nothwendig eine doppelte Namengebung, eine populiire und eine wissenschaflliche, wenn die

lelztere nichl die Priorilat der erslern anerkeunt. Das allein wiire ein geringer Nachlheil, aber

bei der Geneigtlieil zur Umtaufe und zur Anerkennuug solcher L'mlaufen, muss die Synony-

mie, besonders die Vielarligkeil der Bedeulung desselbeu Namens, um so mehr wachsen, je

seltener Personen sich fimlen. die durch den Umfang ihier Kennlnisse oder vielfache Gelegen-

heit der Beobacblung befahigl sind, Arbeilen zu liefern, die fiir lange Zeil législative Giilligkeil

sich erwerben. Es liegl in der Natur der .Sache, dass die Ethnographie ihren Linné nichl ha-

ben kann, der keine Pflanze in sein System aufnehnien wolite, die er nicht selbst untersuchen

konnte. Lm so mehr sollle man suchen, m den Namen und ibrer Bedeulung so C(tnservativ zu

sein als moglicli. Aber man scheinl fast ein umgekehrtes Princip zu baben und die Ethnogra-

phie, von der man obne Lîngerechtigkeit wohl sagen kann, dass sie kaum seil einem halben

Jahrhundert ans der Wiege gelreten isl, bat in dieser kurzen Zeil eine solche V\ ucherung der

Synonymie erzeugl, dass man bald eigene VVdrlerhncher wird brauchen miissen, um zu wissen,

in welcher Bedeulung ein Volks-Name in einer beslimmten Zeil, und von bestimmlen Personen

wohl gebraucbl sein kann. Wir verweisen auf ein Beispiel : Polynésien naunte man ur-

spriinglich den ganzen fiinfleo Welllheil, spiiter nur die Jnsein fnit Ausnahnie des Continents.

Lesson schlug vor, den Indischen Aubipt-I so zu nennen, da fiir den weiteii Beniicb der Au-

stralischen Insein der Name Océanien besser pas>e. VVenige Jabre spiiter tbeille Dumonl

<rUr ville mit allgemeinem Beilall die Inscin des grossen Océans in vier Kegionen uml die

Mém. ec oai. T. Vlh, Mi
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ostlichste behiell den Namen Polynésien. Wenn man nun ûber Polynesier etwas liest, so bat

man vierfache Bedeulungen zu beriicksicbligeu, die im Laufe von einem halben Jahrhundert

gegolten baben. «Das isl nolbwendige Entwiciieiung und es ist gut, dass die Autoritàt nicbts

gilt gegeu die Wahibeil» wirft aian ein. Ich bin vollkonimen dieser Meinuug. Ich glaube

aber, dass ein neuer Naine keine ueue VVabrbeil ist, und dass iibei einen alten Namen nicbl

eine neiie VVabiheit eulscbeiden sollte, sondern ein aller L'ms; je aller er isl, desloniebr Recble

bat er. Wird dièses Princip nicbl anerkannt. so niuss die Nauiensverwirrung auf dieseni Felde

viel rascber wachsen als auf jedem andern*). Man verzeibe dièse kleine Abscbweifung.

Die Sonderung der Viilker voiu wesllichen rbeil des grosseii Océans, wie sie Lesson

aufstellle, in Papuas, Tasmanier, Auslralier und Endamenen oderAlfuren scbien unserer dania-

ligen Kenntniss duicbaus zu enlsprecben und bal allgemeine Aufnabme gefundeu, besonders in

Bezug auf seine Scbilderungeu, obgleicb man an den Benennungen geani!ert bal. VVir beriick-

sicbligeu hier naher nur was er von den Papuas sagt, und lassen die andern drei Stiimme ganz

bei Seile.

Lessou erkennt an, was die Ileneii Quoy und Gaimard im zoologiscben Tbeile von

Freycinets Reisebescbreibung nachdriicklicb bervorgeboben batten, dass die Bewohner der

Papus-lnseln: Waigiu, Sallawaly, Ganinien uml Baleula, und selbsl <ier nacbsten ïheile von

Neu-Guinea selir gemiscbt seien iiud dass die N'ermischung mil Mala\en und andern weslliclnm

VôlLern scbon friih bestand, wie die alten Reisebescbreibungen andeulen. VVir erlauben uns

nui nocb binzuzusetzen, dass wir die altern Reisebescbreibungen, so viel sie uns zu^ïmglicb

sind, verglichen baben, und dass wir allerdings ofler die Bemerkung gefunden baben, dass un-

ler dieseu Papuas oder Negern der Papus-lnseln bellei gefàrble Menscben vorkommen, einzein

sogar aucb viel weiter nacb Osten, aber doch mil eiuer Arl \ erwuuderung, so dass wir in'cbl

zweifelii kounen, die Vermischung ist erstin neuerer Zeil allgemeinergevvoiden "). Die alleslen

*) Wie conservaliv siiid dagegeii die AslronoiiÉen ! Keiiier zweifoll «ohl mehr, dass die Fixstcrne sich bewejjcu,

wenn auch etwas langsani fur unser Aiii;c. deiinoch luissen sie immei noib stellne fixa . iiiid es falll Nieni ind ein. sie

di'sshalb Waiidelsterne hbliercr Ordnuiig oder sousl wie iinizutaufen. lia bal man sicb in uralter Zeil zu den vers( hie-

denen (iruppen von Sternen Bilder gedaebt, mit denen gleicbsani die krystailene Hohisphëic des Himmeisgewdibes be-

rnait war. Die Krjstall-Sphàre ist ira Laafe der Zeil vcrioltel. die Sterne scbweben im Raunie und miisson sich diirch

gegen^eiti|;e Zi:neiguug b liteii. Hat man ilesbalb die Rcgioiien umbenannt, weil aus sphàrisolien Flàcbe» unbegrenzte

Raume «urden? ,AIan lasst die Sonne iioch ilnrch dieselben Sterubilder des Tbierkreises laul'cn, wie zur Zeit der Pba-

raoncn. Ja dièse Sterabiller sind in der langon Reilie der Jahrbunderte doch uni ein gutes Stiick fortgeriickt, viel-

leicht weil ihiien die absolule Slabililât zu langweilig werdcu mochle — man làsst deimoib dem Wendekreise des

Krebses und dem des S'einbocks ihre Namen, obgleicb die Sterubilder den Wendepunkten entlaufeu sind. Aile tech-

niscbcn Ausdriiike sind, so viel ich weiss, ait, wahrscbcinlich weil man tindet, dass Rectascensionen und Oeclinationea

dadurc h nicbt genauer wiirden. wenn ujan sie andcrs benennen wollte. Die grosscn Sterne baben nooh ihie anlik-orien-

talischeii Benennungen behaltiii und dariii zoigt sich eben ihr aller Adel und ihr Vorzug vor dem iiiedern (îesindel,

dass sie mit so Ireindklingenden .^amen ani Hinimel aufzieben. Dièses niedere Gesindel, das die Astronomen nur mit

Buchstaben uud Zillern bczeichnet haben, welcb einen StolT zur Namengebung wiirde es den syslemalischen Nomen-

clatoren gewàhren ! Liegl es nun im Wesen der Ethnographie, dass sie so neonymisch ist? Muss sie es elwa sein? Oder

ist die Astronomie so conservativ in den Xunien geblieben, weil sie im Wesenlliclien radical sich ànderte?

*'') Lu teinte de leur peau es! Irès-claire sagt lessou von den jelzigen Hewobnern der luseln. Die friihereD Rei-

senden untersihieden Tielmehr Neger, ".Veisse und Mulalte.i.
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Portiigiesischen und Spanischen Nachrichlen sprechen immer nur von scliwarzen Papuas *),

ja (lie Scliwarzen geheu bei ihnen viel weiler nach Weslen, wovon unten bei Gelegenheit fier

Alfuren niehr. Einige von den \A'eissen, welche die àlteren Reisenden sahen, muss man fiir

Albinos h;iUtn, andere, aus derFerne gesehen, waren nur gefarbi, entweder nur ira Haar. oder

auch auf dem Leibe, Von diesen Bewohnern der Papus-Inseln, die aiso jetzt sehr geraischl

scheinen, denn Lesson bat sie selbsl viel gesehen, und folgt nicht blos seinen Vorgângern,

gehl der umsichtige Anthropologe weiter und beliâlt den Namen Papua bei fiir die Kiisten-

bewohner von Neu-Guinea, indem er dii'sen Namen einen nom indigène usité à la nouvelle

Guinée nennt. Dièse seien ausgezelchuel dmch eine coma erispa lorlilique. Solche Papuas seien

aber aurh auf den Insein der F^uisiade, der neuen Hebrideii, den Salonion-Inseln, Neu-Britan-

nien, Neu-Irland. Neu Calédonien, Santa-Cruz. Sie srheineii sich auch — nach den Reisebe-

schreibungen. denn hier konnte Lesson nicht als Augenzeuge sprechen, — auf die Fidshi-lnseln

ausgedehnt und dort mil den Oceaniern die Misch-Rasse erzeugt zu haben, die man dort keunt*).

VA'as liber die sociale und sittliche Bildung gesagl wird, ini'ssen wir bei Seite lassen.

Der nun folgenden Wellumsegelung des Capt. Duniont d Urville (1826—29) waren

wieder die Herreo Quoy und Gaimard als Naturforscher beigegeben. Sie halten jetzt Gele-

genheit nicht nur Neu-Guinea an seiuer Nordkiiste im Hafen Dorei zu besuchen, sondern auch

Neu-lrl;md. Vanicoro und die Fidshi- oder Viti-Inseln, ausser Neu-Holland, \ an-Diemensland

und viclen andcin nicht von Schwaizcn bcwolmten Insein. Sie schildein die l'jipuas von Neu-

Guinea als schwachlich mit diinoen Extreinitiiten uud vorsteheudeu Baucheii, mit llaaren, die

zwar sehr gekrauselt sind, aber nicht eigentlich wollig, da sie zu einer iiberall hochabstehen-

den Periike aufgekammt werden, was schon von Forster hervorgehoben und, von Dam-

pier an, von vielen Reisenden bemerkt wurde. Dampier nennt sie mop-headed, was man Qua-

sten-kôphg iiliersetzen konnte, denn mop ist der kugelige Quast oder Beseu, den man zum

Auswischen der Stuben braucht. Die Farbe ist dunkelbraun mil gelb vermischl. Die Nase ist

platt, der jMund gross. Aber auch die Bevolkerung von Diirei préKenle de singulières différences

dans le caructère de la lète. Nom ne fûmes pas peu surpris de voir, comme à Vaiyioti dans noire

premier voyage des figures de Nègres à maxillaire avancé, à lèvres saillantes, avec le front fuyant

plus ou moins en arrière. Lenrs cheveux coupés ras ajoutaient encore à la ressemblance. La cou-

leur delà peau seule était celle des Papous"). Ich muss bekennen, dass ich grade dièse fur die ty-

pischen halten muss, wenn ich auf das Zeugniss uusrer Schad(!l Rûcksichl nehme, die wahr-

scheinlich von der Siidkiiste kamen, auf welcher viel weuiger Verniischung sein kann, als im

Hafen von Dorei, der von Malayen und Chiuesen haufig besuchi wird, der Europaer nicht zu

*) Su Meoeses, so Saevedra, so auih der Historiojjraph Argensola an mehreren Stellen. Der lelzlere

sagl. es kariieii einzelii aurh so weisse und blonde Tor, wie die Ueulsiheii, aber dicse seien Albinos mit schwacben Auj,'eN.

{'l¥ad. Franc. I, p. liS.) Wenn aber Quoy und Gaimaid sa^'en. Saevedra habe auf einigen Insein unter 7" Kreile

Einwohner gelroffen. die ganz weiss waren [Annal, des se. nat. VII, p. 32), so isl das ein llissverslandniss, denn hier

ist Ton einer ganz andern Gegcnd, wahrscheinlieh voii den Caroliiien, die Kede.

**) 1. c. Baces humaines, p. 1—19.

***) Voyage l'Astrolabe Zoologie par Quoy et Gaimard, !. p. 32.
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geiJenken, die seit einigen Jahrhunderten hier vou Zeit zu Zeit landeten. An den Bewohnern

v(m Neu-lrland bemerkten sie denselben Bau des Kôrpers, nur schien bel ihnen das Gesicht

breiter durch das Vorspriogender Wangeubeine und der Bart fast ganz zu feblen. (Der letztere

Umstand wird ziemlich allgemein auch von den Papuas Neu-Guineas behauptel). Die Breite

des Gesichtes ist keineswegs aulîallend in den Bildnissen des Allasses, T. IV, Fig. 1— 3 und làsst

vielmehr schliesseu, dass die Beobaehter lange und scbmale Gesichler an den kraushaarigen

Schwarzen zu sehen gewobut waren. In derTliat zeigt aucb das Bildniss Fig. 4 derselhen Ta-

l'el, einen Papua von Neu-Guinea darstellend, ein langes Neger-Gesicht. Die genannten Natur-

forscher steben nichl an, wie ibr Yoiganger Lesson, denselben Menschenstamm in Neu-Gui-

nea, Neu-Biitannien, Neu-Irland, den Salomou- und Santa Cruz-Inseln, den Neuen Hebriden,

Neu-Caledonien und den Fidsbi-Inselu anzuerkennen, Nur dieinsel Tikopia, zwischen den ge-

nannten gelegen, sei von einer gelben Basse bewohnt. DieBewohner von Vanicoro beschreiben

sie dann ctwas unistândlicber. Sie finden bier eine Abweicbung voni allgemeinen Typus. Wir

mûssen ibro Worte anfiihren, da wir bier wieder niehr den reineu Grund-Typus als eine Ab-

weicbung vermutben.

Nons devons avouer qu'ici la variété de l'espèce noire est des plus grandes, et quelle s'appro-

che aidant du type nègre proprement dit, que dn papou, ainsi qu'on peut le voir dans la planche

no. 3; mais il s'y joint un autre caractère que nous n'avons trouvé nulle part, c'est la compression

latérale et naturelle de la tète produite par la saillie du coronal très-bombè en devant et par la forte

arête que décrit la ligne courbe temporale. Die Scbmalbeit des Scbadels ist ja sehr gewôhulich

bei den Negern, so sehr, dass man sie als ganz allgemein giiltig zu betracblen pilegt, und nian

sehr grosse Samnilungen von Kopfen ans den vorschiedensten Gegenden Afrikas durchgehen

muss, wie Dr. Williamson in London*), uni zu erkennen, dass sie nicht allgemein giJltig ist.

Eine Anmerkung, die von unsern Beobacbtern unier den Text gesetzt ist, und so heisst: Ce ré-

trécissement très-apparent n'est cependant que relatif, comme il a été facile de s'en convaincre par des

mesures prises avec un compas courbe sur une quinzaine d'individus, et comparées ensuite avec les

dimensions de cette partie, sur les hommes de notre équipage — lâsst erkennen, dass es nicbt so

wohi die absolute Scbmalbeit der Slirn war, welche den Herren Quoy und Gainiard so sehr

auflicl, als vielmebr die im Verbaltniss zum breiten Hinterkopfe enge Stirn und der scharfe

Vorsprung der linea scmicircularis zwischen Stirne und Schlat'e, [arête que décrit la ligne courlte

temporale), was mit der AbDacbuug der Scblafen zusammen hàngt. Dieser scharfe Absatz zwi-

schen Slirne und Schlafe ist besonders auffallend in dem von uns auf der 3ten Tafel abgebil-

delen Schàdel eines Mannes, scheint aber ziemlich allgemein zu sein bei unvermiscbten Papuas,

wie die von Beete Jukes als typisch fur den Papua-Stamm gegebenen Abbilduugen zei-

gen **). Er ist aber in den Portraits, welche die Herren Quoy und Gai mard auf der Tafel 3

ihres Atlas zoologique liefern, nirgeuds scbarf genug hervorgehoben. In Fig. 5 dieser Tafel ist

die Form der Stirn vollkommen negerarlig. d. h. sie steigt Anfangs ziendich gerade auf, liiuft aber

*) Dublin qicarlerly journal nf médical science. Vol. XXIIl.

**) J. Ueete Jukes; Narrative of B. M. S. Fly Vol. II, Tab. ad p. 236.
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bald fast plôtzlich riickwârts. Ist das vielleiclu mit dem coronal très bombé gemeiul? In den

Figuren 1 und 2 scheint die Stiin in beiden ungemein hoch, wie sie vieileiclit bei unsern Al-

fuien aussehea mag, allein da oian beide Gesicbter von vorn siehl, und der Haarwuchs tbeils

nicht weit in die Slirn reichen, theils zuriicligedrângt werden soll, so konnte das ungewohn-

licbe Ansehn dadurchentstandensein. Es heisst namlich weilei im Tcxle: Leurs cheveux n avan-

çant point sur le front, le soin qu'ils prennent de les relever et de les rejeter en arrière rend toute

celte partie bien visible. La saillie des pommettes, qui est assez considérable, rend le diamètre transver-

sal de la face plus grand que celui du crâne, Da hier von Lebenden gesprochen wird und nicht

von dem Knochengerûste allein, so ist ohne Zweifel nui der vordere Theil des Scbadels ge-

meiut und so gilt dieselbe Bemerkung auch von unsera Papua-Schàdeln, obgleich die Jochbeine

wenig zur Seite entwickelt sind. Un autre caractère non moins remarquable encore est la dépres-

sion des os du nez, ce qui fait paraître cet organe comme écrasé à sa racine: singulière ressem-

blance avec celui de l'Orang-Outang. (!Aber auch mit dem Neger!). Par cette disposition les bus-

ses orbitaires, déjà très bombées, le paraissent encore davantage. Le nez lui-même est très-épaté; ils

en augmentent l'élargissement par d'assez longs bâtonnets qu'ils se passent en travers dans la cloi-

son. — La forme bombée du front fait que l'angle facial n'esl point trop-aigu. L'oeil est assez grand,

ovalaire, enfoncé; le globe est saillant et ressemble pour la forme et la couleur à celui des Nègres;

les lèvres sont grosses, le menton est petit. Les hommes âgés ont la tête nue et les cheveux courts;

l'oreille Les membres inférieurs, grêles dans les uns, sont assez bien nourris dans d'autres; le mol-

let est placé un peu haut, et le calcanéum chez beaucoup d'individus fait saillie assez remarquable,

ce qui est un tiouveau rapport avec le Nègre, que ne présente pas la race polynésienne. Leurs che-

veux sont crépus, et bien qii' ils ne les coupentpas,ilsneprennent jamais en masse un grand accrois-

sement; ils les tiennent enveloppés dans une pièce d'étoffe qui leur pend jusqu'au bas du dos; c'est

ce qui d'abord semble donner plus de développement à leur chevelure. L'usage du bétel leur détruit

tes dents et rougit désagréablement le contour de la bouche. — Les femmes sont d'une laideur ef-

frayante. Ces peuples, comme tous ceux qui habitent par de semblables latitudes, sont sujets à la

lèpre, maladie qui s'offre le plus souvent sous la forme d'éléphantiasis. Le vieux chef de Manevé

avait la figure couverte de pustules ulcérées et suppurantes.

In allen diesen Angaben finde ich Uebereinstimmungen mil den bessern Beschreibungen

der Papuas io Neu-Guinea, besonders derjenigen, welche nicht seit langer Zeil mil Maiayen

und Chinesen in Verkehr stehen, und den Papuas, welche auf den kleinen Insein in der Tor-

res-Strasse wohnen, die fasl ohne allen Verkehr sind, aber von zwei nautischen Expeditionen

der Englischen Marine auf dem Schifle Fly und dem Schifle Raltelsuake vielfach besucht wur-

den. Dass die Herren Quoy und Gaimard die oITenbare Aehniicbkeit mit der Neger-Bildung

als eine Abweichung von der Papua-Bildung betrachten, scheint mir iiur darauf zu beruhen.

*) Dumont d'OrvilIe und seine Begleiter schreiben Vili, weil das die eiiiheimische Ausspracbe ist. Das

F der Oceanischen Sprachen rerwandelt sich auf den Fidshi-Inscln in V (oder W). Da aber die Lileratur die Benen-

nung wie sie in Ton^'atabu ^ebràuchlirb ist, seit liiugerer Zeit aufgenommeo bal, so bebalten wir sie bei.
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dass sie die Abweichungen auf den wesllichen Inseln aïs eine Norm oder wenigstens als Aus-

gaiigspunkt der Beschreibung betracliten. Icb muss spaler nochmals hierauf zuriickkommen.

Anders isl es mil den Bewobnern der Fidsbi- oder Vili-Inseln *), der (istlichsten Gruppe

in welcher inan Australneger findet. Der Capt. Duniont d'Urville landele zwar auf keiner

dieser Inseln, alier da er liingere Zeit die ganze Gruppe befuhr, oft ankerte uud bihifige Be-

suche von den Insulanern erbiell, so fehlte es nicbl an Gelegenbeit, sicii mit ihrer pbysischen

Bildung bekannt zu machen. Narh der Scliilderung der Nalurforscber*) waren die Insulaner,

die an Bord kanien, in der Regel zicmlieh gross. 5 5 bis 5 lO'lang, wohlgebaut am ganzen

Kiirper, so dass sie zu ;\Iodcllen fur Gladiatoren-Bildsâulen biitten dienen kijnnen, auch irn Ge-

sichle sind sie niebr woblgehildel aïs andere Sùdsee-Neger. Lnir peau est d'un noir tirant sur

le chocolat; ils ont le front élaryi ilr même que le nez, leur lèvres sont grosses ; cependant quelques-uns

avaient d'assez beaux traits fortement prononcés. Leur chevelure est comme celle des Papous très-

ample et très-frisée; ils en prennent le plus yrand soin dés l'enfance; elle est naturellement noire, et

ils augmentent encore l'intensité de cette couleur au moyen du charbon. D'antres^ à l'aide de la

chaux, la rougissent, la blanchissent ou la rendent blonde; les diverses substances épaississent les che-

veux et les font ressembler à du crin frisé {1). Quelques uns les taillent en rond ai^ec beaucoup d'art,

tandis que d'autres les divisent en deux touffes par un large sillon qui va d'une oreille à l'autre;

ils maintiennent cet appareil avec une étoffe blanche et claire de mûrier à papier, disposée en forme

de turbait , ce qvi leur donne I air de Musulmans. Leur tatouage est en relief, c'est-à-dire que sur

les bras et la poitrine ils se creusent des trous qu'ils avivent jusqu'à ce que la cicatrice se boursouff-

lant devienne grosse comme une petite cerise. Pendant le temps qu'elle met à se former, re sont au-

tant d'ulcères dégoûtans. Le tatouage par empreinte qu'ils doivent avoir emprunté aux îles des

amis, est peu répandu; on en devine facilement la raison, à quoi servirait-il sur une peau noiret

Da das Wenige, was iiber die Industrie und den siltliehen Zustan ! dièses Volkes von den

Herren Onoy uud Gaimard gesagt wird, dazu ditnen kann, unsere Ansicbt iiber die ethno-

graphiscbe Slellung dieser Insulaner zu begriinden, so sctzen wir auch dièse Aeusserungen voll-

stàndig bierber.

Une industrie qu'ils ont manifestement apportée avec eux dans leur migration, c'est la fabrica-

tion des vases de terre qu'on ne trouve dans aucune des îles du Grand-Océan, pas même a Tonga-

Tabou, qui est si près d'eux; ils n'ont point l'usage du bétel; ils pratiquent la circoncision, comme

à Tonga et dans beaucoup d'autres îles. L'horrible coutume de manger les ennemis morts dans les

combats est portée chez eux au plus haut point, et l'emporte de beaucoup sur ce qui a lieu à cet

égard à la Nouvelle-Zélande. Si dans ce vaste Archipel [des îles Vili, la race noire a pris, dans

sa constitution physique, un développement égal à celui de la race jaune, elle le doit, ce nous semble,

à l'agréable latitude sous laquelle elle vit, à une température qui n'accable point ses habitans par

une chaleur humide, énervante, et qui n'étouffe point les productions utiles à la nourriture de

l'homme sous le luxe d'une végétation équatoriale.

*) Voyage de l'Astrolabe. Zoologie par Quoy et G.-iimar d, p. .'iS— 40.
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Die Bildiiisse von Fidshi-Iusulanern, welche in dem zoologischeu Allasse dieser Expédi-

tion milgeliieill weiden, haben edlere Gesichlsformeu als die ubrigen Sudsee-iNeger. Soll man

dièse edleren Formen des Antlilzes und die scliônern Formen des ubrigen Kôipers alleiu dem

gùnsligen Rlima zu schreiben? Wir liudeu in Piicbards nalural history of Man deu Sdiàdel

eines Fidshi-lnsulaners abgebildet, der durih Kiiize und lliihe gar sehr von der P.ipua-Forni

abweicbt*). Kuiz und hocli, obgleich weniger gewôlbt als der eben erwahnle, winl in den

Types of Mankind ein Schiidel aus Tonga-Tabu abgebildot. Noch abulicher isl daselbsl ein

Schàdel aus Otaheiti**). Jene Insel, wie iiberhaupl die (iiuppe der freundschaftlicheii Inseln,

liegt der Gruppe der Fidsbi-Inselu sebr uabe, isl aber nichl vou krausbaarigeu, schwàrzli-

chen, sondern von braunen Menscben bewohnt, dereu Haar nur einfach gelockl und ofl zieni-

lich lang isl, und die man deshalb zu dem ôstlichen Polvuesiseben oder dem Oceauischen

Stamme recLnet, wohiu sie auch nacb dem ubrigen Kôrperb;iU, nacb ihrem geselligen freund-

lichen Charakler und nacb der Sprache geboren. Sollle man da nicbt vermulhen, dass die Fid-

shiauer, welcbe das am weilesten nacb Osten vorgescbobene Volk dei Siidsee-Neger sind, im

Scbadelbau und in der ubrigen Korperform aber sehr von den westlichern Gliedern abweichen,

dièse Abweicbuugeu eioer starken Ceimischung vou Polvnesiscbem Biule verdanken? So

scbeinl es uns iu der Tbal uud die kleinen Bemerkungen vou Quoy und Gaimari, dass die

Fidsbianer von ibrer urspriiiiglichen lleimath die Kunsl Tcipfer-Waareu auszuarbeiteu mil

genommen haben, welche den Polynesiern gauz fremd isl, dagegeu die Sille der Besciineidung

liben, welche bei den Polynesiern vorkomml, aber bei den Sùdsee-Negern fremd isl, sprichl

sebr fur dièse Ansicbl. Dass sie Kawa Irinken und das «Tabu» iiben, wie die Polyncsier und

nichl Belel kauen, der bei den meislen SiJdsee-Negeru in Gebraueb ist, dass ihre Kahne denen

dei Toiiga-Gruppe gleicb sind, erfabren wir nocb durch Dumonl d'Urville. Aber aucb die-

ser Seefabrer belracbtel sie als zu den Siidsee-Negeru gehôrig, uud zwar als die schônsle Basse

derselbeo. Der Kôrper ist wohi gubildet, sagt er, die Hautfarbe russig [teinl fuUyineux), der

obère 1 heil des Gesicbles isl breit, die Nase gross und platt, der Mund gross, die Lippen dick,

das llaar kraus und aosleliend, mil Fell eingescbmiert und durcb allerlei Farben verschieden

gefarbl. Aber nian niuss benieiken, dass Dumonl d'Urville sein BiKi vorzijglich nacb einigen

Haupllingen enlwoifen bal, die liingLreZeil auf dem Scbiffe waren, von denen oamentlich Einer

nichl nur sebr verstàndig und iiiittheilcnd war, sondern auch so vorlretende Gesicblsziige halle,

dass, wie d'Urville sagt, man ibu fiir eineu Aiaijer batte hallen mogen. Man kônnte nacb

diesen Scbilderungen glauben , dass die Fidsbianer die àussersten, durcb das bessere Klima in

ibrer korperlichen Enlwickiluiig begiinsliglen Austral-Neger sind, uud dass sie nur von den

benacbbarlen Polynesiern eiiiige Festigkcilen und Gebrâucbe angenoniitien haben, ohne an

Sitllicbiieil \iel zu gewinnen, diiin sie sind arge Kannibalen. Bei dieser Aimahme muss es

aber sehr au(lalle!i. dass schon W. v. llumboldl iu seinem \N erke ùber die Kawi-Sprache iu

der Fidshi-Spr.icbe nichl wenige Wôrler der Polyuesischen, aber aucb der eigenllichen Ma-

*) Prie hard, .Yat. hist. of Man. 3. édition, p. .iSI.

**) lypti iif Uiinknid, 8. édition, p. 437.
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layischen Sprachen Gndet. Viele Wôrter — in einem sehr unvollstândigen Verzeichnisse, das

der Foischer benutzen konnte, blieben ihm fremd. Herr v. Humboldt, oder der Herausgeber

dièses Bandes, Prof. Buschmann — isl aber noch nicht geneigl, desbalb einen Einfluss der

Siidsee-Neger anzuerkennen, weil man einen solchen bei keiner Sprache des grossen Malayi-

scheu Staminés bisber nachgewiesen babe"). Dièses Verhâitniss scheint aber jetzt vollstandiger

erkanut, wie wir sogleich naber sehen werden.

Eiinnert man sich zuvôidersl, dass man scbon lange im grossen Océan die Spuren von

der Verniiscbung zweier Slânime veimutbet batte, indeni die Hâupllinge bàufig von den un-

lerii Schicliten der Gesellscbaft durcb bellere Fârbung, grôssern und scbônern Kiirperbau mit

edlerer Gesicbtsbildung sicb unlerscbeiden, dass den obern Klassen, wie einer Art Adel, auch

von den unteru grôssere Acblung bezeugt v\er<ie, als man bei so wenig entwickelten socialen

Verbaltnissen erwarten sollle, dass in i\eu-Seeland dieser Unterschied besonders schrolî ent-

«egen tritt, iudem in den untersten Klassen kleine untergesetzte Geslallen von viel dunklerer

Faibe und krausen Haarcn vurkonimen, in den obern aber niciit. und dass man desbalb scbon

vor lângerer Zeit 2 Rassen in Neu-Seeland unterscheiden wollle, dass Dumonl dUrville zwar

das Zusamiiienleben verscbiedener Rassen verwirft, aber die uispriinglicbe Vermischung zweier

Stàmnie, nàudich des Oceaniscben und der Siidsee-Neger anninmit, -— erinnertman siib an dièse

Veihàltnisse, so wird man aucb nicbl anslebeu, cine Vermischung beider Sliimme auf den Fidsbi-

Inseln zu vermulbeii, welche aus den Reihen der iibrigen von den Su 'see-Negern bewobnten

Insein beraustreten. Gegen die Ansicbt von der Verscbmelzung zweier ganz verscbiedener

Stamnie in Neu-Seeland bal sich eine sehr gewicblige Stimme erboben. Diffenbach, der viel

unter den Neu-Seelànderii unihergereist ist und ein eigenesBurb iiber dièse Insulanergescbrieben

bat, bebt den Unterschied vielioicbt nocb stiirker bervor als andere Beobachter, meint aber doch

zulel^l, da»s derselbe nur aus der scbarlen und sehr alleii Seheidung der Rangklassen, hier und

auf den anderu polynesiscben Insein, und die damit verbundene bfssere Nabrung und sonstige

Lebensart der hobern entslanden sein kônne. Seine Griinde fiir dièse Ansicbt, die er persôn-

lich gegen Prichard noch nachdriicklicher vertheidi^t zu haiien scheint"), beruht darauf,

dass in der Sprache keine urspriinglicbe iMischung zweier Rassen sich erkennen und auch

keiiie Tradition, die darauf dente', siih aullinden lasse **'). Man konnte immer noch an eine

von Zeit zuZeit erfolgte zufàllige StranJung von den nicht sehr entl'ernten Norfolk-lnseln oder

Neu-Holland glaubcn. AUein es kommt uns hier gar nicht darauf an, den Ursprung der Neu-

Seeiànder feslzustellen oder an ihnen den grossen Einfluss von Klinia und Lebensart nachzu-

weisen. Wir benutzen vielmehr dièse Argumentation des scharfsinnigen und geislriirhen Dief-

fenbarh um in Bezug auf die Fi<l>hi-lnsuianer zu einer feslen Ueberzeugung zu gelangen.

Hier bal sich gerade eine solche Tradition erhalten, wie sie Dieffcnbach bei den Neu-See-

làndern vermisste.

*) W. Humboldt, Die Kawi-Sprarhe, Itd. II. S. 297—299, besonders die Aiinu'ikuiig auf der letzteru Seile.

**) As Dr. Dieffenbach has assured me. I'ri( hard, Researches into the physhol hinlnr;/ nf Man. V, p. 132.

***) DielTenbach, Travels iti neir Zealand. II. p. 7—11.
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§ 4. Die Ainorikanisclie wissenschafniclie H eltunisegelung^ iiber die
Siidsee-Kegep.

Die grosse wissenschaflliche Expédition, welche die Nordamerikanischen Staaten iin Jahr

1838 ausrûstelen und welche bis 1842 das Weltnieer befuhr, liât mehr als irgend eine audere,

scboD bel ihrer Ausriislung, Werlh aufdie Erfoiscbuiig des Menschen in seiuen verscbiedenen

physischen und sorialen Zustànden gelegt. Unter dein wissenschafllichen Personale, welches

den 5 SchilTen beigegel)en wurde, war ein Mann, Herr Iloratio Ilale, nur fiir Elhnugrapliie

und Philologie bestimiiit und Herr Charles Pickering, der unter der allgemeinen Benennung

eines Naturforschers aufgefiihrt war, hal dem Studium der Menschen-Stamme ebenfalls vicie

iVliihe gewidmet und ein grosses Werk iiber diesen Gegenstaud puhlicirt. Es beginnl hiermit

vielleicht eine neue Aéra in der Geschichle der Reisen, die man etwa die anthropographische

wird nennen kônnen. Wie es friiher Gold suchende oder sonst Beute suchende Reisen gab, welche

man jelzt in dem Verzeichnisse der Entdeckungsreisen aufzufûhren nicht unterlàsst *), weil

sie irgend eine Bucht zuerst sahen. oder Reisen, die mit grosser Aufopferung solche Kiisten

aufsuchten, die sonst nie von Menschen besucht werden, die man aber doch auf die Globen und

Karten verzeichnen will, gab es spàterauch solche, welche die Naturalien-Kabinete zu bereichera

hesliniml waren, und denen man eigene Nalurforscher mitgab, welche mit Kâfern und Mu-

scbelu sich Jahre lang beschâftigt hallen, daniit dièse ja griiudlich aufgesucht und beschrieben

wiirden, wobei man die Untersucluing der Menschen, ihrer Sprachen und socialen Zustande

den zufâlligen Bemerkungen der Reisenden und den Missionâren iiberliess. Die letzteru waren

freilich durch lângern Aufenthalt fiir das Studium der Sprachen und der socialen Zustande viel

besser befâhigt als eilige Reisende — allein eines Theils schon durch ihre Aufgabe veranlasst,

bei Schilderung der urspriinyliohen Zustande dunkle Farben aufzulragen, um dem Lichte des

Cbristenlhums einen dunkleren Ilintergrund zu geben, waren sie andern Theils wohi selten wis-

senschaftlich genug vorgebildet. Es ware wenigstens gut, wenn von Zeit zu Zeit dièse Boten des

Heils in ihrer Einsamkeit von Miinnern besucht wiirden, die iiber wissenschaftliche Aufgaben

sie hi'lehren kônnlen. Spatere Jahrhunderte, in denen jedes Bruchsliick zur Geschichte der

Cullur des Menschengeschlechts in seinen verschiedensten Stufen hôher geschâtzt werden

wird als die Namen-Register der Baktrischen Konige, — dièse spàtern Jahrhunderte werden

nicht wenig dariiber sich verwundern und trauern. dass man die genauern Untersuchungen <ier

verânderlichsten Verhaltnisse, der raenschlichen Zustande, iiber die Untersuchuug der unver-

ânderlichen in dem jelzigen Jahrhunderte, das sich, wie freilich jedes vorhergehende, ganz be-

sonders weise diinkt, vernachl.ïssigte.

Der Gewinn, den dièse wissenschaftliche Expédition der Ethnographie gebracht hat, ist

denn auch ein selir bedeutender geworden, wozn ausser der wissenschafllichen Befàhigung der

Beobarhler, auch die Manuigfalligkeit der besuchten Insel -Gruppen und Kusten, so wie die

*; Der bcruhmle Francis Prake war ursprunglicli niohls mehr und nichls weniger als ein kecker Seeràuber,

der dai Flibusticr-Uaudwerk mit dem eines Grossbritaaniscbeu KiUers vertauschte.

Béni se. nal. I. VIII. 37
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splendide Unlersliilzung der Uegierung bei der BearbeiluDg viel beigetragen bat. Herr il. Haie

hat einen starken Quarlbaud herausgegeben, der UQler dem Tilel: Ethnographie und [Miilologie

deri 6tcn Baiid des allgemeinen Reiseberichles bildet, Herr Pickering aber einen àhDiicben

baml, der den 9ten der gesaniinten Heisebeschreibung bihJel, den Titel fiibrl. «Die Slamrae

(Rassen) des MenscbengeschhH-htes» und mit einer allgemeinen Volker-Karle utid vorlrefilichen

Portraits geziert isl. îjebr gut ausgefùbrte Portraits linden sicb auch in der Heisebeschreibung.

Fiir uns kommt jetzt nur in Betracbt was sicb in dieseu Werken iiber die Sijdsee-Neger

und iiber die Bewobner der Fidshi-lnseln linden liisst, Bei den ietztcn verweilte die Expédition

liingere Zeit. Aucb fliessen die Naihrichlen iiber die Fidsbi-lusulaner hier viel zu reiehlich,

als dass wir sie aile aufnebnien konnten. Wir beben nur bervor, was uns vollslundig in der

Lebcrzeugung beslarkt, dass die Fidsbianer als aus einer alten Verniischung der beideu Haupt-

stauime des grossen Océans beivotgegangen zu betracbtei) sind.

Dr. IFale sagi'): Dass die Bewobner der Fidsbi-Gruppe von geniiscbtem Ursprunge sind,

ist eine Leberzeugung, zu der wir an Oit und Stelle gelangten. Sie ist spiiter durcb LUiter-

sucbung der Sprachen und Sagen besliitigt worden. Ein l'iinftbeil de» Sprachscbatzes ist

Polvnesiscb (Oceaniscb) und auch dièses Fiinflbeil ist ruaiichnial so veiaudert, dass ein Pol^ne-

sier es gar nicbt aussprechen kunn. So gebt das // fast iinnier in mh iiber, und baulig wirtl aus

t....nd. Viele W (trter aber sind unverandert Polynesisch und zwar ol'l Rir die gewohnlichsteu

Gegeustiinde, z. B. lïir «Vater», — also nicbt durcb den Verkehr aufgenoiiiuien. Auge, Obr,

Land. Wasser, llaar sind Polynesiscb: Zabn, Zuuge, Meer, Feuer aber uicht. Das kanu wobl

nur aul" uraller \ errniscbung beruben. — Wir folgen den gramniatischen Eriirleruugen nicbt

weilcr, niiissen aber die Volks-Sage bervorbeben, welcbe urspriinglicb von iMariner von Jeu

longa-lnaelu berichtelund vou Haie niiberanalysirt wird "). langalao"") und seine beideu

Sobne wobnten in Bulotu. Da bel'abl der Vater seineu Sobnen: Gehet die VVelt bei Tonga zu

bewobnen und nciunet Eure V\ eiber mil, tlieilet das Land in zwei Tbeile und lebl vou einau-

der geliennt. Sie reisten ab. Der jiingere war klug und sorgsam, er erfand sich Kleider und

andere nûtziiche Dinge. Der iillere war indolent, schliet' viel und schieuderte umher, beueidete

aber den jiiugern Bruder. Er lauerle ibm daber auf und eiscbiug ibn. Deshalb kam Tongalao

vou Bulotu in grossem Zorn, schall den Alorder und riet' die Familie des erscblagenen jiingeru

lirndeis zusamnien und bel'abl ibr, ibre Canoës zu nebmen und uach Osten zu der grossen In-

sel biniiber zu segein und dort zu wobneu. «Ibr sollt weiss sein, dt;nn Fuer Gemùth ist gut.

Da sollt Ibr Aexte machen und grosse Canoës und andere wertbvolle Dinge uud icii «ill dem

\\ Inde bc'iehien, dass er von Eurom neuen Lande uacb VVesten''') blasl, so dass Euer altérer

*) United Slates lirploring Expédition. Vol. VI. Ethnnijriipini and pliiloloyy. bij Tlttriitin Ilale, p. 173.

**) A. a. 0. S. 177—180.
***) M«clil in (lioscni .Nanien iiulit oflcnhar «lie Ta};ala-S|iiii( lie? Ks ist ja jjcwiilinlirli, dass eine Slanirn spra( lir

in lien Saj^eii zu eineni .Slaninivaler wiid, iind 9 und k wird in diesen Spraclieii hiiiili^' /.u n g.

t) Hier stelil ini Texte Tonga, docli das miiss ein Verschen oder einc spàtere Verderbniss sein. Tonga zii leseii

ist ge^cn jedes Verstaiiduiss, «eiiu iiiaii . irlil Wcsten uberset/l. Es ist ollenbar der Passât genicint.
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Bruiler (d. h. dessenStanim) mil seinen schlechten Canoës nicht zu Euch kommen kann, Ihr aber

wohl zu ihni mit Euren grossen Fahrzeugen gehen kônni» Zum âllern Bruder aber sagte er:

«Du sollst schwarz sein, denn Dein Gemiilh isl schlecht, Du sollst verlassen sein und wenig

gute Dinge haheo, Du sollst auch nicht in Deines Bruders Land gehen um zu handein». Haie

schliessl aus dieser Sage, dass die Fidshi-lnseln zuerst von Austral- Negern bewohnt wareii,

(daher der altère Bruder), dass dann eine Colonie Oceanier kam, eine Zeitlang mit den Schwar-

zen friedlich lebte, vielleicht auf der Westseite einer der grôssern insein, dann aber, hàuhg

durch die Schwarzen bekriegt, sich eine osllichere Insel aufsuchte. Auf dièse Weise sucht der

Verfasser sehr scharfsinnig zu erklaren, woher es komme, dass die Worte Tonga und Fili,

welihe in Polynesischen Sprachen West und Osl bedeuten. auf dièse Insel -Gruppen in um-

gekehrter Stellung angewendet sind. Die Tongaer solien aiso urspriiiiglich fiir die friihern Be-

wohner wirklich westliche Leute gewesen sein. Von den Auswanderern und auch wohl nach-

her, da manche gefangen zuriickgeblieben sein môgen, ist die Vermischung bewirkt, die in der

Sprache, den Sagen, Gewohuheiten und in dem physischen Bau unserm Beobacbler unzweifel-

haft scheint.

Wir kônnen dem Verfasser in seinen scharfsinnigen Untersuchungen iiber die Verbrei-

tung der Polynesischen Volker nicht weiter folgen, als dass wir bekennen, dass dièse Unter-

suchungen so sehr die von Humboldt und Buschm;inn bestàtigen, dass wohl kein ernsler

Zweifel mehr gegen die Einwanderung von Weslen erhoben werden dùrfte, so sehr auch die

Natur-Verhâltnisse selbst, namentlich die Passat-Winde, fiir eine Bevolkerung von Oslen her

zu sprechen scheinen.

Leber die koiperliche Bildung mûssen wir aber noch einige Beraerkungen Haie s an-

fiihren '). Er lindet die Fidshianer sehr wechselnd in ihretn Aussehen — was von allen Vôlkern

gilt, wo eine aile iVJischung noch nicht zu einer constanten iMiltelbildung sichausgeglichen bat.

Nur die Hauptiinge sind besonders gross und stark, was zum Theil von besserer Nahrung, zum

Theil aber von der Abstammung abhângen mag. Auch die grôssern Fidshianer haben nicht

die eieganten und geschmeidigen Formen der Polynesier. IhreGelenke sind dick und die Wade

isl klein iui Verhaltniss zum Schenkel. Sie sind aber doch ein kraftiges Volk, das seine wuch-

tigen Kriegs-Keulen mit grosser Gewalt scliwingt. Ihre Gesichts- Bildung unterscheidet sich

von der der Polynesier durch eine entschiedene Annàberung an die Bildung der Austral-Neger.

Der Kopf ist gewôhnlich sehr breit in der Occipital-Gegend, was sie fur eine grosse Schônheit

halten. und winl schmaler gegen die Stirn und den Scheilel, obgleich oft zienilich hoch, und

scheint dann seillich zusammengepresst. Die letzlere Bemerkung passt ganz auf den von P ri-

chard abgebildelen Schâdel, die erstere wiirde auf den von uns auf Taf. 3 abgebildeten Schâ-

del passen. Es scheint uns in der Thaï, dass hier zweierlei Formen beschrieben werden und

wir môchten vermuthen, dass die eine mehr in den hôhern Stànden angetroffen wird, die an-

dere mehr in den niedern. Die breile, oder wenigstens nacb oben breite Stirn, wie sie die

*) A, a. 0. S. 48.
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Franzôsischen Beobachter (aber auch Pickering) beschreiben, gehôrt vielleicht mehrdeo hôhern

Klasseo an. Die Augeo sind klein, etwas lief, aber nichl schief. Die Nase gewôbniicb zieiu-

lich flach und die Nasenlôcher sind oft mehr nacb der Seite enlwickell als nacb vorn uiid daiyj

ist die Nase an der Wurzel sehr flacb. Dièse Beschreibung stiiumt sehr weoig zu der Araber-

Aebnlichkeit, welche Duniuol d'L'rville bei einem der llâupllinge aufliel. Wir glauben aber

nicht zu irren, wenn wir meinen, dass Haie bei seinen Besrbreibuugeii luebr die gemeioeu Leute

vor Augeo bal, in denen das Blul der Austral-Neger vorherrscht. Das leuchtet aucb aus dem

Folgenden bervor: Der Mund ist breit und die Lippen dick, besonders die obère. Das Kinn

wecbsell, ist aber gewôbniicb kurz und breit. Die Kiefern sind breiter {largcr grôsser?) und

der untere Theil des Gesichtes viel mehr vorspringend als in den Malayen. Die Jochbeine sind

nacb vorn vorspringend wie bei den Negern und nicbl zur Seite wie bei den JVJongolen. Den-

noch bat, wegen Scbmalbeit der Stirn und der Schlafeu, das Gesicbt in der VVangengegend

die grossie Breite, Das ganze Gesicbt ist langer und schinâler als in den Polynesiern.

Das Haar ist nacb Haie weder grade, nocii wollig, sondern eigentlicb gekriiuselt [(rizz-

led). VVeon nian es obne Stôruug wachsen lâsst, so zeigt es sicb in zablreicben spiralen Locken,

die bis 16 Zoll lang, sicb nacb ailen Seilen uni den Kopf ausbreiten. Zuweilen werdeu die

Locken nocb langer und falien dann bis auC die Mille des Riickens hinab. Seilen aber iiber-

liisst man sie dem naliirlicben Wacbstbunie. An den Knaben werden sie gewôbniicb kurz ab-

geschnitten, zuweilen bis an die Haut rasirl. Bei den ftJàdchen lasslman das Haar bis zur Veihei-

ralhuug wachsen, und farbt es weiss, mit Ausnabme eines Tbeils um denScheitel; bei Weibern

wird es auf ein bis zwei Zoll abgescbnitten, oder ausfrisirt wie bei den Mânnern, und in bei-

den Fâllen rotb oder scbwarz gefârbt. Bei iMànnern wird es gewôbniicb so ausgeliammt, dass

es wie eine ungebeure Halbkugel den Kopf von oben, binten und von der Seite bedeckt. Fiir

die Hauptlinge ist dièse Frisur das Werk eigener, dazu ausgebildeler Haarkiinstler [projessional

barbers) und erfordert grosse Arbeit. Seclis Stuiiden werdeu zuweilen gebraucbl, um eineu

Kopf so zu frisiren, und dièse Arbeit wird in Zwischenràumen von zwei bis drei Wochen er-

neut. Wahrscheinlicb gescbieht es uni dièse Frisur zu schonen, dass dièse Leute beim Scbla-

fen eines Bambus unter dem Nacken statl eines gewôhnlicben Kopfkissens sicb bedienen. Zu

demselben Zwecke Iragen die biesigen Insulaner am Tage gewôbniicb ein diinnes durcbsich-

tiges Tuch um den Kopf und das Haar gewickelt.

Die Farbe der Haul nennt Haie cbokoladebraun oder eine Farbe, die zwiscben dem

Schwarzen der Neger und dem Braungelben der Polynesier in der iVJilte steht. Es koinmen

aber zwei Farben-Niiancen vor und zwar in allen Classen, eine mebi braune und eine niebr

kupferfarbene, wie in Europa die blonde und die brunette. Die Fidshianer uuterscbeiden dièse

Namen selbst durcb besondere Benennungen, belracblen sie aber als etwas, das keiner weile-

ren Erklârung bedarf.

Vergleicbt man dièse Scbilderung Haies mil denen der Franzôsischen Expédition nuf dem

Astrolabe, so findel man manche ganz aulTallende Abweichungen uud scheinbare Widerspriabe.

Beruben dièse nur darauf, dass fiir Scbilderungen dieser Art so seilen Messungeo angeweudel
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werden und noch keine allgeineine Terminologie eingefuhrt ist, dass also so Vieles der indivi-

duellea AulTassung, ja dem zuTàlligen Ausdrucke iiberlassen bleibt und einer etwa schon vor-

gefassten Meioung kein Zùgel angelegt wird? Zuiii Theil wohl gewiss, zum Theil aber auch

darauf, dass beide Expedilionen andere Vergleichuiigspunkle gewonnen batten. Da eiiie Ver-

miscbung der beiden Hauplstâmnie des grossen Océans nicht zu bezweifeln ist, so kann man

auch erwarten, dass in den Hiiuptliugen mehr oceaniscbes Blut sein niuss als ini gemeinen

Volke. Dazu komml, dass die Amerikauische Expédition vielfacb Geiegenheit gebabt bat, Po-

lynesier zu seben, aber ausser den Fidshianern keine Austral - Neger, wenn wir nàralich die

scblicblbaarigen Neuhoilander nichl dazu zablen. Ihr inusslen also die schnaaleu Stirnen und

der nach biuten breiler werdende Hinlerkopf des grossen Haufens der Fidshiauer auffalleud

sein. Die Franzôsische Expédition landete auf den Fidsbi-Inseln nicbt, batte aber lângere Zeit

Hàuptliuge am Bord, macbte von ibnen Portraits, und sah Leute vom gemeinen Volke nur we-

nig und voriibergehend. Da sie spàter Vanicoro und die Nordkuste von Meu-Guinea besuchte

und dort weniger oder wenigstens anders gemiscbte Sudsee-Neger sah, so musste es ihr beson-

deis auffallen, dass dièse viel engere Stirnen haben und sie fand die Stira der Fidshiauer, nâm-

lich der Hàuptlinge, breil. Daniit slimmen auch die gelieferten Portraits, besonders aber Fig. "2

der Taf. II des zoologiscben Atlas der Franzôsischen Expédition.

Die Abweichungen in den Scbilderungen scbeiuen mir also neue Bestàligungen der Blut-

Mischung.

In Hinsicht des Characters und der Bildungsfabigkeit sind die Bewohner der Fidsbi-Inseln

wenigstens eben so sehr von den andern Austral-Negern als in Hinsicbt dar Korperbildung

versebieden. Auch sie kônnen von der argwobniscben und arglistigen Gesionung, und dem un-

freundlichen, streitsiichligen und rauberiscben Cbarakter, der alleu Siidsee-Negern mehr oder

weniger eigen ist, nicbt freigesprocben werden, allein sie zeigen doch Sehnsucbt nach bessern

Zuslânden, sie bauen doch niJlzlicheGewàcbse, sie sehen deuNutzen des Handels ein und dul-

den desbalb fremde Ansiedler von den Tonga-lnseln. Dièse erste Dàmmerung einer humanen

Enlwickelung zeigt sich freilich mehr bei den Hâuptlingen als im niedern Volke. Europàer

sind oft von ibnen viele Jabre gescliont wordeu, auch wenn sie vereinzeit zuriickgeblieben wa-

ren. Feinde und Verurtbeilte, also iiberhaupt iMeuscben, welche der Kacbe vei fallen sind, wer-

den allerdings getodlet und verzehrt, was ein Erbtheil friiherer Zeiteu sein mag. Jedenfalls

sind nach den Scbilderungen der Reisenden die Bewohner von Vanicoro, von iNeu-Irland,

Neu-Britannien viel roher, gleichgiiltiger, slupider, nur in der Hinterlistigkeit verschmitzter,

und besonders arbeitsscheuer. Unter den Fidsbianern haben Engliscbe Missionnare sich lange

erhalten, ohne besondere Erfolge allerdings, aber ungestort und geachlel. Sie sind vielleicbt noch

da und bekehren die Einwohner, wenn auch nicbt zu ibrem Glauben, doch zu ibrem Ilandeln.

Missions-Versuche auf den andern vou Sûdsee-iNegern bewobnten Inseln haben meist einen

sehr tragischen Verlauf gebabt. Ausser den zabheichen Opfern, welche das Kliuia forderte,

sind viele Missionàre erschlagen und verzebrt. Noch kurzlicb lasen wir von einer solchen Mis-

sion, deren noch iibrig gebliebene Glieder dringend um Abberufung balen.
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Niemand ist mehr geneigl, dièse Vorziige der Bewohner der Fidshi-Insein aozuerkennen,

als Heir Charles Pickering. Er stelll sie sogar hoher als aile Polynesier aTltey are a far

more ingénions peopk llian the Polynesians»'). Sie sind nicht nur fleissigere Garlenbauer, sie

sind aucli kunsireicliere Handwerker und kunstsinniger, ja der Kunsisinn soll, wie hei den

alten Griechen, alIgeiDein sein. Den Canibalisnnis, der nicht gelàiignet werden kann, und die

unaùsgesetzten Fehden und hlutigen Kriege, welche zwischen den einzelnen Slânimen sogar

innerhalb einer Insel imnier fort bestchen, so dass mau nicht wagl, weit von seiner Wohnung

sich zu enifernen, und, wie Pickering selbst bemerkt, im Innern der grôssern Insein Leule

sein mogen, die nie das Meer gesehen haben **) — betrachlet derselbe vielleicht als eine Art

«Phanlasiestiicke in Gallois Manier». Die Zubereitung von Meuschen-Fleisch ist fast zu einer

Art KunsI ausgebildet '").

Bei der Anerkennung, welclie Pickering nach langer peisimlicher Bekannlschaff den

Bewohnern der Fidshi-InseIn zollt, und bei den deullichen Beweisen voni ZusammentrelTen

beider grossen Stàmme, welche den Océan bewohnen, wofiir Pickering selbst eine .Menge

Thatsachen anfiihrt, die von andern nicht angegeben sind, z. B. den Gebraucb der Nasenflôte

der Polynesier und der Panilôte, die viel weiter nach Westen bis Indien im Gebraucb isl,

bei Anerkennung der grossen Mannigfaltigkeit in der Gesichtsbildung und iin Ilaarwucbsc,

fiillt es sehr auf, dass nach Pickerings Ansicht dièse Insulaner den Typus der Papua-HH>se

darstellen soUen, und es sogar zweilelbaft weiden kann, ob das Volk, welcbes luan seil Jahr-

hunderten Papua oder Papu genannt hat. dazu gehôrt.

Herr Charles Pickering, der scbon vieleVolker gesehen halte, bevor er an der grossen

Amerikaniscben wissenschaftlichen Expédition Iheil nahm, hat es unlernonimen, wie der Titel

des Bûches anzeigt, eine allgemeine Uebeisicht der Menschen-Stamme auszuarbeilen. Der^er-

fasser erkennl unter den Mensclien, die er selbst gesehen hat, 1 1 Staninie oder Rassen an.

Lnler diesen isl auch eine Papua-Rasse: bestehend aus robusten Schwarzen, welche sich von

allen andern Menschen durch Hiirle und Rauhigkeit der Haut [karctness and harshnesit of ihe

skin) unterscheidet. Die einzigen Menschen, die er von diesem Slamme gesehen hahe, seien

die Fidsliianer^). Er rechnet aber dahin noch die Bewohner von Bougainvilles Insel, ferner

die Bewohner der Ostkiisle von Neu-Guinea, welche Capl. Jackson gross und kraftig fand.

Auf der Karle ist jedoch die ganze Ki<ste von Neu-Guinea den Papuas eingeraumt.

Die Stàmme, wir brauchen dièses Worl lieber als das der Rassen, das der Verfasser

anwendel. und das allerdings seil Blumenbach auch in Deutschen Schriften hàulig gebrauchl

wird, die Slamme, welche Pickering annimuit, sind folgcnde. Sie werden nach den Farben

geordnet^"').

"
) Tlie races of Man by Charles Pickering. United states Exploring Expédition. Vol. IX, p. 130.

**) Dascibst .S. 161.

***) The préparation of human flesh calls inlo réquisition a variety of culinary processea and is almost a distinct

art. S. 167.

t) Ani a.O. S. l'<4.

tt) Am 3. O. S. 10, 11.
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Weisse: I) der Arahische uûd 2) der Abyssinische Slamm.

Braune: 3) der Mongolische , 4) der HottentoUische und 5) der Malayische

Stamm.

Schwarzbraune: 6) der Papua-, 7) der Negrillo-, 8) der Indische oder Telingische

und 9) der Aethiopische Slamui,

Schwarze: 10) der Australische und 1 1 )
der Neger-Slamni.

Aile Rassen siud hier ais Einleilung ganz kurz diaraliterisirl und eine Well-Rarle, die

Vertlieiiung derselben angebeiid, isl boigegebeu. Bei Ansicht dieser Karle, um mich iiber die"

Bedeutung der Namen zu beiehren, war ich nichl wenig erslaunt, den Arabischen Stamm, ausser

Arabieu, iMesopotamien und Nord-Afrika auch iiber ganzEuropa, milAusnabme der Wobnsilze

der Lappen und Samojeden uud uber ganz VVesl-Asien bis iiber den Bolor und die grôssere

Hâllle von Vorder-lndien ausgedehnl zu sehen. Isl denn Japbet's ganzer Erblheii von den Semi-

ten iiberschwemmt? niusste ich ausrufen. Es ist offenbar die Absichl des Verfassers gewesen,

aile Indogerraanischen, Tiirkischen und Finnischen Volker, mit Ausnahme der Lappen, hinein

zu ziehen! Warum aber dann nicht den Blunieubachschen Namen der Kaukasiscben Basse

beibehalten? Elwa weil nicht aile dièse Volker vom Kaukasus herzuleiten sind? An dièse Ai-

leitung denkt Niemand mehr, doch isl der Name von aller Giilligkeil. lu der Thaï bal der

Amerikanische Anlhropolog von Bluinenbach's Kaukasiscber Basse nur einen Zweig abge-

souderl, den er im Text den Aethiopischen, auf der Karle der Nubischen nennl. Oie Amerika-

ner gehôron zum iMon^olischen Slamme, mil Ausnahme der Kalit'ornier bis zur Ostkiisle von

Mexico, der Landenge Panama, VVest-indien und einem Stiick-Land westlich von iMaracaybo,

welche von iVlalayen bewohnl sind. Dass die lang- uud ûachkopligen Caraiben von den kurz-

und hochkopligen Malayen abslammeu, wird nichl Allen eiuleuchlen. i\Jan sieht schou hier-

aus, dass dem Verfasser die Hautfarbe als eiu sehr wichliges, und wenn wir nicht irren, als

das wicbligsle Unterscheidungs-Merkmal gilt. Auf den Schadel scheint dagegen am wenigsten

Hiicksicht genommen zu sein. So werden deun auch die flach- und lang-kôpligen Caraiben

von deu hoch- uud kurz-kopligeu .\lalayeu abgeieilel. Es kann aber durchaus unsere Absichl

nichl sein, in eine Crilik dieser ganzen Classihcaliou einzugeben, die im Einzelnen viele gule

Bemerkungen eiilhalten mag. \\ ir haben nur an dem Beispiele der Arabischen Basse zeigen

wollen, dass Herr Ch. Pickering iu Bezug auf die Namengebung elwas tVeibeulerisch ver-

fâhrt, verjahrle Bechle wenig aueikenueud. Rounte der JName Kaukasisch fiir aile Bewobner

des westlichen ThL-ils der alleu Welt vieileiclit anstôssig sein, so halle er sich doch schou eiii-

gelebl, aber der JName Arabiscii kann uud darf sich gar nichl neu einlebcu, weil er seil Jahi-

tausenden eine viel eogere Bedeuluug gehabl hal. Eben so wenig weiden die Pfeile, welche

dii- Wege der Verbreilung des Meuscheugeschlechls anzeigen solkii, und l'asl iiberall, auch iu

ganz Europa und West-Asien, nach Osten gerichlet sind, die Zeugnisse der Wellgeschichle

widerlegeu konneii.

Wir haben nur zu beaclilen, was iu Bezug auf unsere Aufgabe hier zu lernen, oder viel-

leicht zu ôizweifeln ist. Auch dass die Australier als eigeuer Hauplslamm des Meuschen-
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geschlechts hier auftreten, nehmen wir ganz einfach an, denn Uebergânge, wie die neueren

Britiscben Untersuchungen der Torresslrasse sie nachweiseu, Onden sich iiberall.

Dass aber in dieser Lebersicbl derjenige Slanim, welchen inan liisber den der Papua- oder

Sûdsee-Neger im engern Sinne genannt bat, in zwei verschiedene Rassen, die Papua- und die

Negrillo-Raisse verllieill v\ird, davon haben wir nahere Kenniniss zu nebraen. — In der Ueber-

sicht der Rassen werden sie unler der Rubrik der scbwarzbraunen Volker auf folgende Weise

charaklerisirt. die ich in der Sprache des Originals hersetze, damil durcL die Leberlragung

nidils verandert werden kônne ").

c. Blacidsh-brown.

6. Papuan. Fealures not prominenl iu llie profile; the beurd abundanl, the skin harsh lo

the toiich, and the haïr vrisped or frizzled.

7. Negrillo. Appureully beurdkss; Oie stature deminuiive, ihe fealures approaching those

of the Negro, and the haïr vooolly.

Suclit nian nun die nahere Scbilderung der Papua-Rasse auf, so tindel man, dass die Be-

wohner der Fidsbi-Inseln als Tjpus derselben aufgeslellt werden. «Der Name Papua», heisst

es gleicb zu Anfang, «kann, ungeachtet einigen Doppelsinnes, auf eine Rasse robuslerSchwar-

zer angewendet werden, von der die Bewobner der Fidslii-lnseln die einzigen Beispiele sind,

die ich gesehen habe. So weit ineine Beobachtungen reichen, unlerscheiden sich die Papuas

von dem Reste des Menscliengeschlechtes durcli eine ph^-sische Eigentbiimiiciikeil, die Haile

und Raubigkeil der Haut [the hardnexn and haruhness of the skin). Dieser Punkt hal seit langer

Zeit (lie Aufnit'iksanikeit der Tonga-Volker auf sich gezogen, von welchen Mariner seine ge-

nauen Nachrichten iiber die Fidshi-lnseln erhielt (Mariner's Tonga- Islands). Ich muss jodoch

hinzufiigen, dass ich die Beschaffenheit der Haut in der Negrillo-Rasse nichl unlersiichl

hahe»"). Die (jiatle und Weiche der Haut wird aiso in den Negrillos nur angenommen.

Die 1 rennung beider Rassen muss demnach vorzuglich auf den andern unterscheidenden Kenn-

zeichen beruben. Man ist daber elwas verwundert, weiter zu lesen: The jeatures in many re-

spects resemble those of the Negro, but ihe Kps are not quite so thir.k, and the nnse is somewhat

more prominenl; while a very gênerai elongation of the face imparts a différent aspect. Lange Ge-

sichler sind aber, wie ich glaube, keine Seltenheit hci den Negern, vielmehr scheini mir das vor

uns liegende Bildniss eines Fidsbi - Miidchens durch die Breite und Kiirze des Gesichles auf-

fallend und eben dadurrh voni Neger-Carakler wcil abzusteben. Der abgebildele Mann bat ein

langes Gesicht. Beide sind leider en face gezeichnet. Ueber das Profil sagt aber der Text Eini-

ges: <(The pirofile in gênerai appeared to be as vertical, if nol more so thun in the while race: but

ihts 1 find, is nol confirmed by the facial angle of the skull; and il may possibly be ace nnted for,

by somc dijference in the carriage of the heud. The Feejeean skulls broughl home by the Expédi-

tion uill nol readily be mislaken for Malayan; ihey bear rallier the Negro ontline; but ihey are

much compressed, and differ materially from ail olher skulls llial f hâve seen». Diesen scheinhaien

*) Ch. Pickering. The races of Man. p. 11.

**) Pickcring, a. a. O., S. 144.
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^^ iderspruch weiss ich nur dahin zu deuten, dass eine grosse Veischiedenheit unler den Fid-

shianern herrschl. Wâhrend an Ort und Stelle der Beobachter vielleichl vorziiglich die Ilaupt-

linge im Auge halte, wie er denn iiberhaupt gegen eine Herabseizung dièses Volkes «ich setzt,

stininiten die mitgebrachten liôpfe doch in dein vorspringenden Gesichte und dein zusammen-

gedriicklen Sciiâdel mit den Negern. Dass der Kopf gewohnlirli so gelragen wird, dass die

Augen uach vorn geiichtet siiid, versteht sich von selbst. — Die grosse Verschiedenheit in

der Farbe und der Gesichtsbildung, die auch Pickering anerkennt, und was er von der Grosse

sagl, dass die Fidsbianer durchschnittlich grôsser sind als die Weisseii (d. h. Englander), aber

nicht so gross als die ïongaer, spriclit auch fiir eine Mischlingsrasse, obgleich der genannte

Nalurforscher wiederholl fiir die Eigenlhiimlichkeit der Rasse sich erklârl. So bieibl, wenn

wir die hobere Bildungsfahigkeit, welcbe ohneliin zum Tiieil voni grôssern Verkehr bedingt

wird, und deren SebiUzuug so sehr von der AulVassung der Beurlheilenden abhiingl, ganz da-

hin gesteilt sein lassen, nur die Rauhigkeit der Haut, auf die wir spâler nochmals zuriickkoni-

men wollen — und .illt-iifalls die Grosse.

Am willkommensten war niir was Pickering iiber die Ilaarbildung sagt, es sei in

grosser Menge, von Nalur gekràuselt [naluraUy frizzled soll wohi beissen spiralfôrniig gedreht)

und buschig, so grob, dass es eber dralbig [wmj] als wollig isl. Wird es uacb der Silte des

Landes bebandell, so bildet es eine widerslebende Masse und leislet dem Schlage einer Keule

einen nicht geringen VViderstand.

Jelzl wollen wir nur noch uberseben, welche anden- Vôlker Pickering zu seiner Papua-

Rasse recbnen zu miissen glaubt. Er zàblt dahin die Bcwohuer der Bougainville-Insel, die

eic Herr Hadley den Fidshi-Bewobnern sehr iihnlich fand, die Bewohner der Ostkiiste von

Neu-Guinea, die Capt. Jackson sehr gross und den Bewohnern der Bougainville-Insel àhnlicb

fand. «In der That, die grossen (/(Mgf)Schwarzen von Dampier und diejenigen, welchen Sou-

nerat eine harte und raube Haut zuschreibt, kônnen, wie ich glaube, nur hierher gerechnet

werden». «Zu derselben Rasse niôchte ich die Bewohner von Neu-Caledonien nach den Abbil-

dungen von Labillardière rechnen». «So kann die Papua-Rasse mil ertraglicher Sicherheit

von den Fidsbi-lnseln bis nach Neu-Guinea verfolgt werden. Sie scheint noch weiler ubei

einen Theil der Ostindiscben Inseln, doch wahrscbeinlich nicht wesllich von Floris, sich aus-

zudehnen».

Zu dieser Bej^ranzung des Stammes erlauben wir uns nur einige Bemerkungen. Sonne-

rat hat nur eineinsel am westlichen Ende von Neu-Guinea besucht, die erPw/o*** nennt. Er

gibl eine sehr kurzf Schilderung von den Papuas, die wir voUslândig wiedergeben wollen.

« Les Papous sont les peuples qui habilenl les fsles voisines Je la nouvelle Guinée, et la nouvelle

Guinée même. Ils sont très-peu connus et leur terre est rarement fréquentée. Leur aspect a quelque

chose d'hideux et d'effrayant. Qu'on se représente des hommes robustes, d'un noir luisant, dont la

peau est cependant âpre et rude, ta plupart défigurée par des taches à la peau, semblables a cel-

les qu'occasionne l'éléphantiasis; qu'on se les peigne avec des yeux fort grands, un nez écrasé, une

bouche excessivement fendue, les lèvres, surtout la supérieure, très renflées les cheveux crépus, d'un

Mém. !c. nst. T. vni. 38
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noir brillant ou d'un roux ardent. Le caractère.. . » *). In der Angabe von der rauhen Haul isl aller-

dinss Uebereinstimmuntt, sie wird aber auch erkiart durcb eine Krankheit derselben. Die flache

Nase, die dicken Lippen, weisen doch auf Neger-Aehniicbkeit bin. Von dein Vorspringen der

Kiefer wird allerdings nichtsgesagt, allein Sonnerai islûberbaiipl kurzund unvollstiiDdigin Be-

scbreibungen. Dagegen ist er ein vorlrefflicber Zeicbiier und in dieser Beziebung ist seine Reise-

beschreibung bei ibrem Reichtbuni an Abbildungen immer noch eine Autoritat fiir Nalurforscher.

Seine Abbildungen der verscbiedenen Arteu von Paradiesvogeln, der Kronentaube, der Muscal-

pdanze, u. s. w. sind viele 100 mal eopirl. Leider bat er keine besonderen Portraits von Pa-

piias gegeben. Aber ganze Figuren konimen docb vor auf dem Titelkupfer. Hier sitzt Sonne-

rai und zeicbnel einen Papagay, den ihm ein kraushaariges scbwarzes Weib vorball und bin-

ler ibni sind zwei schwarze krausbaarii;e Miinner mil Neger-Pbjsiognomien. Gewiss bat er doch

nicbt Afrikaniscbe Neger zeicbnen wollen, sondern seine Papuas. Aucii kann man sicber sein,

dass ibin nicbt etwa ein Fremder die Neger-Pbysiognomen bineingepfusebt bat, denn es steht

unter dem Kupfersliche: Sonnerai invenil. Sonnerai kann also sicber nicbt als Zeuge dafiir

aufgefnbrt werden. dass die Papuas der Inselu, die er besucble, nicbt vorspriugende Kiefer

liaben. VVo war aber eigentlicb Sonnerai? Er verscbweigt aus kaufmanniscben Riicksicblen

absieiitlicli den Namen der Insel, und bezeiclinel aie nur mil Pulo ***. Pnio ist ein baulig in dieseu

(iegenden vorkommendes Worl, das Insel bedeuten mag. Icb glaube aber docb mil einiger Zu-

versiciit, dass er auf der Insel Pulo-Adie [Kainara) oder einer andern der siidwesllicben Rùsle

ganz naben Insel sicb aufbiell, denn die Papuas seiner Abbildung baben Scbùrzen von Federn,

wie sie in diesen Gegenden gebraucbt werden. (Sal. Mùil. am a. 0. Taf. 6.) Dass er seiuen

Aufenibalt nabe an der grossen Insel gcbabt, gebl daraus bervor, dass er fast aile merkwiir-

digen Vôgel derselben erballen konnie, obne dièses Stamm-Land selbsl zu betreten.

Wenden wir uns zu Pickeriiigs AVj/f/fo-Rasse. Sie wird cbarakterisirl durch kleiueu

VVucbs, Mangel des Bartes. Vorspringen des untern Tbeils des Gesichles und ûbertriebene Neger-

Zûge (exaggerated Negro features). Das Haar ist mebr woliig als in den Papuas, obgleicb nicbl

so kurz als in deuNegern. Die llaulfarbe isl wie bei deu Papuas**). Dass die Haul derNegrillos

glall ist und nicbl raub, wie bei den Papuas, wird, wie llerr Pickering ausdriJcklicb an der

(iben angel'iibrlen Stelle sagl, nur angenommen. — Herr Pickering sah von dieser Basse selbsl

nur einen Knaben aus Arromang [Erroman), einer der Neu-Hebriden. Dieser Knabe, dessen

Portrait mitgetbeilt wird, bal sehr autfallend vorspriugende und zugleicbslark verengte Kiefern.

Er recbnel ferner bierber einen Knaben, der aus Neu-Guinea geraubt, von Raffles acquirirt

wurde und in dessen Ilistory of JavaTa(. 91 abgebildet isl*'*). Er isl hier im Profil zu seben,

mil ausserordentlicb vorspringenden Kiefern, wie bei einem jungen Orang-Utang. Nach dieser

Abbildung, die oft wiederbolt ist, z. B. auch in Crawfurd's Hislory of ihe India.n Archipelago,

bal man lange Zeit die Siidsee-Neger cbaracterisirt. Mil dieser Abbildung stimml auch ganz

*) Sonnerai, Voyage à la nouvelle Guinée.

**) Pickering, p. 170.

***) Pickering berufl sich eigentlicb auf die Copie bei C rfxrfur d.
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(Jer ersle von uns al)gel)ildele Schadel. Dass aber dièse schnaiizenlôiinige Verlàngerung der

Kiefern bei irgend einem Menschenstamme normal sei, bezweifle ich, so lange nur einzelne In-

dividuen diesef Art, und zwnr in verschiedenen Gegenden nachgewiesen sind. Aucb Picke-

ring, der niriit in den iieuen Hebriden war und aiso nicht von der All;;enieinheit einer solcben

Bildung sicb iiberzeugen konnie, bat nur eiuen Knaben geselien, d(M- zufallig nach Tongatabu

gei)raebt war. Ein drilles Fundament, auf welches die Basse der Metirtiloa gegriindet wird, ist

die Abbildung des Madchens von Luzon, die Choris in seinem Atlan pittoresque gegeben und

Prichard wiederholl hal, wodurch sie allgemeiner bekannt ist. In dieser Abbildung springen

die Kieferaber keinesweges bedeutend vor: nian sieht vielmehr ein recht neltes Negergesichlchen.

Ein auderes Bild hat nacb Pickering ebenfalls in Luzon der Zeichner der Amerikanischen

Expedilion, Herr Agate enlworfen. Es ist oiïenbar das Portrait eines Negrito-Knaben ge-

meint, das in der Reisebeschreibung seilist in eineiii Ilolzschnill gegeben wird ). In diesem

Bilde springen die Kiefer allerdings elwas mehr vor, obgleich lange nicht so anflallend als in

dem Knaben von Raffles uml deni aus Arromongo. Ich besitze ferner durch die Giile des

W. Slaatsrath Postels ein vonseiner kunstlerischen Handaufder Expédition des Admirai Lûlke

in Manilla gezeichnetes Bild von einem erwachsenen Negrito, in welchem das Vortreten der

Kiefer nocb màssiger ist. Fùgen wir aber gleich das Zeugniss eines Mannes hinzu, der selbsl

die Negrilos von Luzon in ihren Wildnissen aufgesiicbt und einige Tage unler ibnen verweilt

bal, des Hcrrn Gironnière. «Sie werden von den Spanieru Negrkon oder Negrillos genannl,

d. b. kleine Neger, von den umgebenden D(>rf])ewohnern (Malayen) aber ullas» oder aAhetas».

Sie sind klein, die liingsten vier und ciiien baibon Fusshoch, die Gesichtsziige ahnein etwasden

Afrikaniscbcn Negern, aber die Lippen sind weniger vorspringend. Solange sie jung sind, sind

sie niediicb gebaul, aber das Leben vu Walde, das Scblafen unler freiem llimmel. anbaltender

Hunger und dann wieder das Verscblingen starker Quantitâten, wenn sie ein grosseres Wild

erlegt haben, macht, dass im Aller ihre Bâuche weit vorsleben und ihre Exlremilaten (schlecht

genïtbrl und also) diinn sind**). Mallat, der ein Werk iiber die Philippinen geliefcri hat. be-

schreibt die Nigritos grade zu als wohlgebildet und gibt eine Abbildung, weiche Earl wieder-

holl, die dièses bestâtigt, aber wohl zu giinslig ausgefallen sein mag. Die Farbe wird als elwas

heller wie die der Neger besclirieben, die Nase, obgleich elwas flach und breit, ist docb nicht

aulTallend, das Kinn fehil (soll heissen: es Irill nicht vor). In der Abbildung aber trilt das Kinn

ganz wohl hervor, sie kann also nichl als treu gelten. Ich kenne dièse Abbilduug nur nach der

Copie in Earl s Bucb, hier aber sind sogar Fehier in der Zeichnung — so slehen die Brûste

[Mammae] am Weibe viel zu hoch. Allein die Hauptsache ist, dass man wohigebildele Formen

absichtlich zeigen wollle und keinesweges die Affen-Physionomie, die in Raffles' Abbildung

so aulîallend isl, und dass auch 'Choris und Agate keinesweges iibertriebene Neger- Phy-

siognomien darslellen.

*) Vnited States exploring expédition by Wilkes, Vol. V, p. 326.

**) George W. Earl, The native races 0/ the Indian Àrchipelago. Papuans, p. 123 et seq., nach Mallat und

GiroDnii^re.
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Es isl also nicht recbt einzusehon, mit welcliem Redite die Negrilloif oder Neyritos von

LuzoD in eine Rasse aufgenomnien sind, welciie zwai nach ihnen benannt ist, aber durch

aufTallend vorspringende Kiefer cbarakterisirt sein soll. Es werden ausserdem bierher ge-

recbnet: die Bewohuer der Neuen Hebriden — vorzûglich nach dem erwiibnten einzelnen

Knaben und nach der Aussage eines Schiils-Capitains, «sie gleicben inebrAITen alsMenschen».

Eine solche allgenieine Aussage bezeugt in der Regel iiicbts uiebr, als dass dieMenschen nackt

und sehr beweglicb wareu. Ferner werden bierher gerechnet die Bewohner von Vanikoro mit

den benachbarten Insein und der Salomon-Inseln. Die Bewohuer von Vanikoro sind nach

d'Urville in der Regel klein und mager, von schwarzlicher oder schmutzig-gelber Farhe, sie

iiabeu eine auffallend bohe und sebr scbmale Stirn, nur màssig vorspringende Kicl'er und kur-

zes krauses Haar==). Die Abbildungen, die der Reisebescbreibung beigegeben sind"), lassen

verniulhen, dass die Scbiidel dièses Volkes, denen, welche wir als Alfuren von Neu-Guiuea ab-

yebildet baben, sebr àhulich sein mùssen. Sehr vorspringende Kiefer babeo sie sicher nicht.

D'Urville sagt sogar, dass Einige ganz angenehtne und regelmiissige Gesicbtsziige baben. Die

Salomons-Gruppeaber, fiirderen Bewohner unserVerfasser sich aucb auf d'Urville's Zeugoiss

bcruft, isl von dieseni Seemann nur auf der leizten Reise und nur an wenigen Insein besucbl.

Seine Bemerkungen sind sebr wenig bezeiebneud. «Die physischcn Eigenlbiimlichkeiten der

Salonionier sind sehr schwer wiederzugeben; denn wenn sie aucb im Allgemeinen ûberein-

stimmen, so scheinen sie doch nach den Punkten des Archipels, wo sie lebeu, sebr verscbie-

denarlig zu sein. — Die Eingebornen von Christoval siud meislens klein und schwach, aber

gut gebaut. Die von Isabella, welche einer weit àrmern Bevôlkerung anzugehoren scheinen,

kanien uns kiimmerlich und elend vor, zumal wenn man sie mit denen von der Bougainville-

Insel vergleicht, die gewandt, kraftig und gut gewachsen sind. Sie baben im Allgemeinen eine

schwarze Haut, von jenem matten Srbwarz, welcbes die schwarze Rasse Océaniens cbarakteri-

sirt. Indessen bemerkten wir zu Isabella sehr verschiedene Farbungen. Die von der Bougain-

ville-Insel waren weit scbwàrzer und glànzender; sie zeigten beinabe polynesische Ziige. Ihre

Haare sind kraus und sehr dicbt, oft zerzaust nach Art der Papuas» ***). Es ist also wohi vor-

ziiglicb die Kleinheit, welche Pickering bestimmt, einen Theil der Bewohner der Salomons-

Gruppe zu den Negrillos zu reclinen, wâhrend er die Bewolmer der Bougainville-lnsel, die

zu derselben Insel-Gruppe gebort, zu den Papuas bringt.

Es wird noch hierher ein Theil der Bewohner von Neu-Guinea gerechnet. So urtheilt

Pickering nach drei Skiaven, die er in Singapore sah. Ihre Statur war zwergig, selbst in

ihrer damaligen Umgebung, die Farbe nicht dunkler als die der gemeinen Indier {The Telin-

gan race). Bei einem Individuum war der Mund besonders gross, in allen dreien aber die Ge-

sicbtsziige grober {courser) als in den Negern, indem die Stirn mehr zuriickwich und der untere

*) Voyage de l'Astrolabe, V, p. 214.

**) Voyage de l'Astrolabe, Atlas, I. 136, 176, 185.

***) Dumout d'Urville, Reise nach dem Siidpole uad nach Ozeanien. Ueberselzung, Darmst. Bd. 2, S. 290.291.
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Tlieil des Gesichles mehr voisprang*). Dièse letzte Ângabe stimmt sehr mit dem von Raffles

und Crawfurd abgebildelen Papua-Knaben, aber gar nicht mit den oben erwahnten Portraits

der Bewohner von Yanicoro. Die hier bescbriebenen Sklaven werden von den Bngis aus dem

Lande der Papuas (Neu-Guinea) nach Tidor und in andere Gegenden des Indischen Archipels

gebracbt.

Die Bewohner der Audamanen und die Orang-Samang auf derMalayiscben Halbinsel zieht

Pickering naturlich auch zu den Negrillos. Was er von dem iibrigeu Indischen Archipel

sagt, iibergehen wir als zu unsicher. Herr Pickering hat aile Nachricbten, die er uber

schwarze oder fast schwarze und kraushaarige Vôlker in der Indischen Inselwelt aufgefundeit

bal, zu seinem Slamme der Negrillos gezogen, weiter nach Osten aber, wie wir sahen, ihn sehr

zerstreut unler den Papuas vorkommen lassen. Dass er die Fidshianer als den Kern der Pa-

puas betrachlet, von dem er ausgeht. wird schwerlicb Biliigung fiuden kiinnen, da ûberwie-

gende Griinde dafiir sprechen, dass in ihnen eine starke Beimischung Oceanischen (oder Poly-

nesischen) Blutes sich findet. Dass bei ihnen und besonders an den Hâuptlingen, die Riefer

weniger vorspringen, als sonst gewôhnlich bei den Sûdsee-Negern, hat ihn veranlasst, das ge-

ringe Vortreten der unteren Theile des Gesichts als charakteristisch fiir diesen Stamm anzu-

nehmen. Indem er dièse Gruppc mit weuig vortretenden Kiefern Papuas genannt wissen will

und die kleinen schwarzen kraushaarigen Sklaven mit sehr vorspringenden Kiefern, die aus

Neu-Guinea nach den Indischen Insein gebracbt werden, ausschliesst, komml er in Wider-

sprucb mit der historischen Entwickelung unserer Kennlniss vom Papua-Stamme, denn von

diesen gerade ging der Name und die Kenntniss aus. Dièse gehôren aber nach Pickering zu

seinen Negrillos. Der Name Negrillos oder Negrilos kommt von den Spaniern, welche klein-

wiicbsige schwarze Eingeborne der Philippinen mit krausem oder woliigem llaar so genannt

haben. Mit diesen wàren also die kleinern Bewohner von Neu-Guinea idenlisch und zwar be-

wohnen sie nach der Karle, welche Pickering seinem Werke beigegeben hat, das lunere diè-

ses Landes. Die Bewohner des Innern von Neu-Guinea war man seit der Reise von Forrest Al-

furen zu nennen gewobnt. Hàtte Pickering Gelegenheit gehabt, dièse Vôlker in ihren Wohn-

silzen selbst anhallend zu beobacliten, so miisste man dankbar fiir die Belehrung sein, dass die

Alfuren Neu-Guinea's mil den Negrillos der Philippinen ûbereinstimmen, aber wir haben schon

bemerkl, dass die eigentlichen, d. h. die Philippinischen Negrillos, von den besten Beobach-

tern gar nicht so geschildert werden, wie Pickering seine Negrillos scbildert, wobei er, ausser

dem Einen Knaben aus Arromango, besonders die Sklaven aus Neu-Guinea vor Augen gehabi

zu haben scheint. In der Thaï scheint er bei seiner Vertheilung am meisten auf die Korper-

grôsse Hùcksichi genommeu zu haben, was uni so bedenklicher ist, da die Seefahrer fast ein-

stimmig bemerkten, dass die Sudsee-Neger in solchen Gegenden kleiner und schlechter genahrl

sind, welche weniger und nur zu unbestimmten Zeiten Nahrungsstoff bieten. Allerdings hat

Pickering noch ein Merkmal aufgefiihrt, das entscheidend sein wurde, wenn es sich bestâ-

*) Pickering, Races of Alan., p. i73.
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ligle, — die Rauhigkeit der Haut in seinem Papua-Stamme. Âllein er liai dièse Rauhigkeit

iiur bei den Fidshiaoerii beaierkt, niclit bei audern Vôlkern desselben Staminés; auch kann it

iiicht sagen, dass sie bei den Negrillos fehlt. Eine eigeiitbuniliche Beschaiïenheit eines so wich-

tigen Organes wâre ein so scharfer Unterscliii-d, wie er kaum fiir einen andern Stanim sich

tinden liesse. Icli fiircbte aber, er hait nicbt Slich. und sage das uni so mebr mit Bedaueni, ais

ich nacli einer sicbern Liiterscbeiduiig zweier Sliiinme oder zweier Aeste eiues Slammes mich

sehne, da icb zwei Formeii von Schàdeln beschrieben habe, von denen ich niclil glauben kaun,

dass sie nur aiif individuellen oder localep Verschiedenheiten beruben. Um zu iiberzeugen,

dass die Raubigkeit der Haut ein unterscbeidendes Kennzeichen sei, hiilte dièse wenigstens

etwas niiher beschrieben werden miissen. Nun sagt aber Pickering seibst, dass die Kinder

der Fidshianer und seibst die der Bastarde. selir allgemein [rery generally) einer eruptiven

Krankbeit((//io</) unterworfen seien, nacb dereu Ueberstehung sie ganz gesuud wûrdeu*). Sollte

die Raubigkeit der Haut nicht Polge dieser Eruptionen sein, wie die Pocken-Narben der Eu-

ropàer? Eine Haut-Krankheit, die man bald einen schuppigen Aussatz, bald eine Ehphantiam

nennl, bald als einzelne Geschwiire beschreibt, bal man sebr biiufig und in verschiedenen Ge-

genden bei den Sùdsee-Negern bemerkl. Dazu kommt nocb, dass bei den Siidsee-Negern, und

ebeo so bei vielen Neu-lloUandern, die Sitte bestehl, die Haut durrli Einsclinitte gleiclisam zu

scarificiren. Dièse Einschnitte werden durch kiJnstiiche Miltel lângere Zeit oft'en geballen und

bilden zuletzt hervortretendeNarben"). Da ein solcher Process ziemlich scbmerzbaft sein niuss.-

so darf man vermuthen, dass die Erfahrung dièse Vôlker gelebrt bal, auf soirhe Weise die

Ausscblags-Krankhoit, die Jedem droht, zu vermeiden, oder in ihren Foigen unschàdlich zu

machen. Ob dièse lelzlere Ansicht gegrûndel sein niag, und ob die hâuligcn Haiitkraukheiten

von derNahrung oder davon herruhren, dass die Siidsee-Neger dieSilte baben, sich mit Lehm

von allerlei Farben zu beschmioren, um die Insecten von ihren nackten Leibern abzuhalten,

dadurch aber die Transspiration unterdriicken, lassen wir ganz dahin gestellt sein; so viel ist

aber gewiss, dass sowohl die Haut-Eruptionen als die kunstlichen Scarilicationen eine rauhe

Haut hinterlassen miissen. Wir haben oben (S. 286 (18)) von den Herren Quoy und Ga>-

mard gehôrt, wie die Fidshianer durch kiinstliche iMittel die Eiterung der Geschwure und die

Erhôhung der Narben befordern, Wie zahlreich die kunstlichen Einschnitte sind, mit welchcn

dièse Vôlker sich zuweilen die Haut wie ein Reibeisen durchschneiden, kann man an dem

Bilde eines Neu-Hollânders sehen, das so eben im 4ten Hefte von Petermanns Mittheilungen

aus dem Gesamratgebiete der Géographie fur 1859 als Titel-Vignette erschienen ist.

g 5. Die Berichte neuostor Zeit.

Es sind von uns zwei Formen von Schàdeln beschrieben, welche beide aus Neu-Guinea

slammen. In beiden springen die Kiefer vor und beide gehôren zu den langgezogenen. Die

*) Picliering, Races of Man., p. 166.

**) Die SiUe der kunstlichen N.irbenbildung wird auf sehr verschiedene Weise geiibt. Auf cinigen Inselii

macht man sich nur ein Mal auf die Schultor, auf audern breite Streifen liber die Bruat. Dièse hat Pickering
nicht gesehen, sondern nur die Fidshi-Inselu, wo dièse Erhiihungen unregelinàssig angebracht werden.
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eiiie Form, vou deni Samniler als aPapiia» bezeichnet, ist ûberhaupt kleiner, leichter und bat

slarker vorspringende Kiefer uod ein sebr zuriicklretendes Kinn; der Scheilel ist auch viel we-

niger gewôlbt, als iu der andern Form. Ini Uebrigen sind sie aber allerdings nicht schr àhn-

licb unler sich. Dieselbe Form glaube icb in Leyden im nalurbistoriscben Muséum geseben

zu haben. Die zweite Form, als vAlfuren» bezeichnet, ist zwar auch lang und schmal, aber

hoch gewolbl, so dass die Firsle des Scheitels nach beiden Seiten slark abfàllt, aber auch nacli

vorn und hinten und keinesweges so eben fortlauft, wie besonders in deni erwachsenen mânn-

iichen Papua, Taf. 3. Ueberdies sind dièse Schâdel grôsser und schwerer und wenigstens vier

von ihnen sind unter sich so àhnlich, dass man einen sehr scharf ausgebildelen ïypus vor sich

zu haben glauben muss.

Nun soll aber nach gewichligcn neuern Aulorilaten kein anderer Unterschied zwischeii

den Papuas und den Alfuren Neu-Guiueas bestehen, als dass dièse im Inueru, auf waldigeu

Berghôhen, jene aber an der Kiisle leben. Wir kônnten also erwarlen. wenn dièse Angaben

als ganz vollgullig und auf vielfacher Beobachtung beruhend, betrachtet werden mussten, hier

einen sehr bedeutendeu Eiufluss der Lebensart, vielleicht der Nahrung oder des Klima's, jeden-

falls aber der àusseren Verhâltnisse zu erkennen. Das wâre fiir die vergleichende Anthropolo-

gie kein kleiner Gewinn, denn, obgleich viele Forscher aile Unierschiede der Sliimme von der

allmàhligen Wirkung der âussern Verhâltnisse ableiten, muss man geslehen, dass doch sehr

wenig positive Erfahrungen ùber die Einwirkung solcher Verhâltnisse auf die ïypen der Meu-

schen bekannt sind.

Wir haben deshalb Pickerings Versuch zwei verschiedene Typen oder Stiimme in Neu-

Guiuea anzuerkennen mil Intéresse verfolgt, aber keinen rechien Hall finden konnen. Nach

ihm wird man geneigl, die Form, welche wir Papua genannt haben, fiir die Bewohner des lu-

nern zu nehmen, da die Bewohner des Innern zu den Negrillos oder denjenigen Schwarzen ge-

iioreu sollen, bei denen die Kiefer stark vorspringen. Die beigefiigte Karle liisst keinen Zwei-

fel, dass dies dieMeinung des Verfassers war. Es bleibt aber zu vergleichen, was Andere dar-

iiber sagen.

Vorher niûssen wir aber noch eine drille ganz verschiedene IvopiTorm beriicksichligen,

welche die Herrn (Juoy uud Gaiinard nach ihrer ersten Reise als die Kopfform der Papuas

auf den Papu-lnseln beschrieben und abgebildet haben *). Es sind 2 Kijpfe dargeslellt, beide

von oben, von vorn und von der Seite. Sie sind beide sehr kurz uud hoch, das Gesichl stehl

im Allgemeinen senkreclit, der Gesichlswiokel isl also gross, nur der Oberkiefer ist vorsprin-

gend, besonders in dem einen Kopfe, den wir auf Taf. 3 copirl haben. Wenn dieser Kopl

und derjenige, den wir als einem Papua gehorig auf derselbeu Tafel abgebildet haben, wirklicli

von demselben Volke st;imnien sollten, so miissle man es freilich aufgeben, iiberhaupl elwas

Charakleristisches in derlvopflbrm derVolker zu linden. Ich bin aber der festen Ueberzeugung,

dass dièse Kopfe einem ganz andern Volke angehoren, und dièse Ueberzeugung will ich zu

*) Annales des sciences naturelles Tom. VII. PI. 3. Wiederholt in Freycinet, Voyage des corvettes l'Vranie

el In ." ysicienne. Parité zoologique. PI. 1 et 2.
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liegrÛDclen versuchen . da Maniier wie Prichard uiid Retzius sie als Papuas halien gellen

lassen, und die Herren Quoy und Gainiard selbsl bei iliren spàtein Schilderungen von Siid-

see-Negern durcli die Meinung, die fniher mitgebrachlen Kôpfe seien Papua-Kopfe, veranlasst

scbeiiien. die AebDlickeit mit der Negerform, die sie vurfanden, fiir eine Abweichung zu halien,

wie wir oben (§ 3) in Aiisziigen gezeigt haben ').

Die Herren Quoy und Gaimard nahmen, wie sie selbst sagen, dièse Scbâdel von deni

(jrabe eines Hâuptiings des Hafens Hawak auf Waigiu. Es waren 6 Scbâdel, symmetriscb

aufgestellt. So verzierte Grâber sind spiiter lifler bescbrieben und abgebildet. Macgillivray

fand auf einer Insel der Torres-Strasse uni ein Grab zehn Menschen-Scbadel und iiber dièse

einen Duyong-Kopt' aufgeslelll **). Aber worin liegl der Beweis, dass dièse Scbiidel von Papuas

sind? Es ist weit umher Sitle, die Schadel der Feinde aufzubewahren als Trophâe. Man weiss,

dass selbst auf manchen der ostlichen Insein des grossen Océans, z. B. auf den Marquesas-ln-

seln, dièse Sitte sebr in Gebiaucb isl. Viel allgemeiuer aber ist sie ini Indiscben Archipel, und

zwar bei verschiedenen 6a«a-Vôlkein, aber auch bei den schwarzen Stiiminen, deren Reste noch

auf den Molukken vorkommen und ehemals viel zahlreicher daselbst waren.— Was die Batta-

Vôlker anlangt, so ist bekannt, dass besonders d'\e Dayaks auf Bornéo eifrige K«pf-Abschneider

und Kopf-Samniler sind. Fiir jede Brautbewerbung wird es als nolhwendig betrachtet, dass

der junge Dayak seiner Schonen einen Kopf priisentirt, um nicht fiir einen Feigling und Wehr-

loseu zu gellen***). Solche Kôpfe werden als stolze ïrophaen nicht nur der Eiozelnen, son-

dern auch der Korporationen aufbewahrt, und es sind mitunter eigene nicht bewohnte Hâuser,

von anderer Form als die bewohnlen. zur Aufstellung dieser K6|)fe bestimmt, Marryat, Mid-

shipman auf dem Schiffe Samarang, welcher 1845 die Kiiste von Bornéo befuhr, und ani

Sarawack-Fluss ein Daynk-Dori' besuthte, wurde mit seinen Gefàhrten in ein solches Kopf-

Haus gefiihrt und dort bewirthet. Die getrockneten Kopfe hingen an Schniiren und zwar so dicht

an einander, dass sie, voni Winde bewegt, an einander schlugen^). Das Sammein von Ivôpfi-ii

war daher ein Haupt-Zweck auf den Seeràuber-Ziigen der Dayaks, die vor einera Viertel-Jahr-

liuiidert sebr arg waren, und wahrscheinlich noch nicht ganz aufgehôrt haben, obgleich der

ehenmlige SchilTs-Capitain James Br()oke sich unler ihnen als ein Ilâuptling {lîajah) nieder-

^elassen bat, in der Absiclit, mit aller Energie dahin zu wirken, dass dièses Baubsystem auf-

liore und die Dayaks, an denen man viele gute Eigenschaften erkanni bat, zu civilisiren, darin

*) 7ai welchen Widersprikhen os Tiibrl, wenn njan von der einen Seile die unlaughare Neger-Aehniichkeil in

der aussern und innern Bildiing dieser Volker mit der Schâdel-Beschreibiing der Herren Quoy und Gaimard ver-

bindet, kaiiii man in den Com|>ilationen iiberall Gnden. Wir wollen bei den gewolinliclien Conversations-Lesicis uicht

verwcilen. aber werfen docb einen Bliok auf den Arlikel «Papiiay) in der all;,'emeineii Enoyclopadie von Ersch und

(iruber. 3. Secl., 11. Bd. (l83Sj. Naelidem nach andern Quellen gcsagt isl, der Schàdel bat mcbr die Afrikanisclie

als Europaisrhe Form u. s. n., bei<st es ferner: "Aehiilichf Kesultale lii'fern Kreyiinet's l'nlersufhungen (eigentlicb

seiner Begleiter). Oie vordern und hiulern Theile des Hauples sind abyeplattet und das Gesicht sebr breit.» Das isl

aber das Entgegengesetzte des Neger-Typus.

**) Voyage of her Majesiy's sliip Rattlemake, II. p. 37.

***) Ausser àltern Nachricbten auch neucrlith Keppel: A visit to the Indian Archtpelago, I, p. 129.

t) Bornéo and the Indian Archtpelago by F r. S. Marryal. Lond. IS4H. p. 13.
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auch sehr ehrenhafte Erfolge gehabt hat. Auf den kleinern dieset R;iub-Ziige, zu Wasser und

zu Lande, waren zuweilen einige abgeschnillene Kopfe das einzige Résultai *). Auf grôssern

Ziigen wurden Kinder, Weiber und ein Tbeil der Manner zu Skiaven gemacht, den Unbrauch-

bareu und den ini Kanipfe Gebliebenen wurden aher die Kôpfe abgesrhnitten, zu bunderten **).

Als nva einige der Raubnester auf Rrooke's Veraniassung zerstorle, fand man unzahlige

Kôpfe, theils neu geiiiucherte. tbeils altère"'). Wenn die Dayaka von Sakarran sich mit ibren

Nacbbarn, den Lamins zu Corsaren-Ziigen verbinden, so bekommen die ersleren aile Kôpfe +).

Vor einem Jahrhundert elwa sollea die Dayaks selbst noch uicht das Seerâuber-Handwerk ge-

trieben haben, aber als Ruderknechte von den Mala>en bei ibren Raubxijgen gemielbet sein.

Es wurden dann die Kôpfe der Erscblagenen den Dai/aks als Lohn zu 1 beil, da sie auf dièse

Waare vieien Werlh legten, die Malayen aber nirht. Die Dayaks wurden in dieser Schule bald

geûbte Seerâuber und bauten sich eigene Pralnis (Kiihne), mit denen sie entweder mit den Ma-

layen gemeinschaftlicbe Zuge unternabmen oder allein ausliefen. Auf den erslern wurde die

Beute getheilt, aber die Kôpfe gehôrten sàmmtlicb den Dayaks. Wenn sie allein aufiraten,

wurde, wegen dieser Begierde nach Kôpfen, niciit leichf ein mânnlicher Gefangener am Leben

gelassen. Daber die entsetzlicbeu Scblacbtereien, die in diesen Genassern nocb vor 20 Jabren

verùbt wurden ^^).

Wir haben bei Bornéo besonders verweilt, weii ûber das Treiben der dortigen Dayaks

in neuesler Zeit, in Folge der Unternehmungen von .lames Brooke, viel ôffenllich verhandell

i.st. Allein dasSammeln der Kôpfe scheint sehr weit verbreitel im ôstlicben Theile deslndischen

Archipels.

Die schwarze Urbevôlkerung dieser Gegend balle schon zur Zeit der Portugiesischen

Herrscbaft die Silte, Kôpfe und andere Theile des Kôrpers als Sieges-Trophâen aufzupflanzen.

Auch solleu sie aus denSchàdeln der FeindeTrinkgeschirre gemacht haben, wie Herodot von

den Skythen erzahit^''^^). Dièse Schwarzen waren auch Canibalen, wie es ihre ôsllicheren

Stammgenossen noch sind; sie liebten es besonders, die den erlegten Feinden abgeschnitteneu

Kôpfe zu braten, das Hirn (und wahrscheiulich die aussern Weicblheile?) sogleich zu verzebren

und dann die Schadel aufzubewabren. Die Europâer, welche die Schw.irzen hàulig als Hiilfs-

truppen gebrauchlen, wollten diesem Grâuel steuern, aber wenigstens im 17. Jabibunderle fand

es sich noch oft, dass Geflobene von den Schwarzen im Walde erlegt wurden, ura von ibren

Kôpfen zuvôrderst das Essbare zu verzebren und dann die Schadel aufzuheben''^^^]. Oestlich von

den Molukken, in den von Papuas bewohnten lus-^In und Kûslen, ist das Aufbewahren der

Schadel der Feinde noch jetzt sehr allgemein. Die Bewohner von 43orei verwahren, wie Les-

*) Horace SI. Jobu: The Indian Archipelago, II, 290.

**) Ibid. Il, 318.

«**) ibid. II, 323.

t) Keppel: A visit to the Indian Archipelago^ I,20i. Aehniiches 205, 206.

tt) Keppel, I, 128.

ttt) Argensola: Histoire de la conquête des Isles Moluques, I, p. 309.

tttt) Ebend. III, 328, 330.

Méui. se. oat. T. VUl. 39
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son erzàlilt, die Kôpfe der Arfakis, ihrer Feiode. In den grossen Hausero, die man besuchle,

fand man gewôhnlich uinige Schâdel aufbewahrt. Eben so allgemein isl es Grâber mit Schâdein

zu verzieren*). Dass dièse Scbijdel auch hier von freniden Vôlkern seien, weiss ich zwar

flurch positive Zeugnisse nicht zu erharten, aber dass sie nicht die Kopfe von Verwandten sind,

wie man Macgillivray gesagt baben soU, kann wohl nicbt bezweifelt werden. Da die Grâ-

ber unniitastbar sind, so kann man ja die Scliàdel frùher verstorbener Verwandten gar niohl

haben, nnd MaGgillivray selbst fand unter zehn Menschenschadein auch Dûgong-Kôpfe und

in der Nàbe Schildkrôten-Kopfe. Jetzl sind dièse Schadel also wohl nur eine iiblich gewordene

Verzierung, die man vielleiehl von den alten eingesunkenen Grâbern inimer wieder nimnit, um

die neiien damit zu zieren. Jukes fand am Cape York, der Nordspitze von Neu-Holland, auf

einer Klippe ein Grab, bedeckt mit KiJpfen von Schildkroten und Dugongs, unten im Grabe

selbst waren Menschenknochen. Da die benachbarten Neu-Hollander ihre Todten nicht so be-

graben, sonderu sie an Baume hangen, nachdem sie eingewickelt und ausgelrocknet sind, so

stammt jenes Grab wahrscheinlich von einer Fischer-Partie der benachbarten, von Papuas be-

wobnten Insein, die hier einen der Ihrigen begraben mussten und, um dem Grabe den gewôhn-

iichen Schmuck nicht zu entziehen, es mit den Ropfen der von ihncn erlegten Thiere veizier-

ten *). Eiii auderesGrab auf einer isolirlen Klippe im Meere, war nur mil Kôpfen und Kippen

vom Dugong und mit Muschel -Schaalen verziert ***)' Von verwandischaftlichem Verhâltnisse

kann also hier nicht die Rede sein. Vielmehr liegt wohl die Vermuthung sehr nahe, dass man

urspriinglich die Gràher der im Kampfe gefallecen Freunde mit den Schâdein der Feinde ver-

zierte. Die Papuas, die jetzt ziemlich wehrlos gegen ihre, von Europâischen Wafîen beschiitzlen,

Gegner sind, waren lange Zeit dreiste Seerâuber in diescn Meeren unil noch jetzt gehen von

der westlichen Kiiste ihre Zûge in 100— 1 20 Bôten wenigstens bisCeram-Laut^). Jetzt leiden

sie mehr von Raubziigen, als sie sie selbst veriiben, aber es ist nicht gar lange her, dass ihre

Ziige auf Menschen und andern Raub ôfter die Moiukken in grossen Schrecken verseizen. Die

Hollânder mussten ira Jahr 1659 einen eigenen verheerenden Rachezug gegen die Bewohtier

der Papus-Inselu unternehmen, uin sie fiir die bcgangenen Raubziige zu ziichtigen und fiir

einige Zeit unschâdlich zu niachen ^^). Die Pliinderungen der Papuas hôrlen darum doch nicht

auf. Bougain ville sprichl von ihnen^^^) und Pérou erzâhll, dass zu seiner Zeit die Bewoh-

ner von Boro die Papuas, die zuweilen in Haufen von 200—300 erschienen, ausserordentlich

fiirchtelen. Drei Jahre vor Baudin's Anwesenheit war noch ein solcherRaubzuggewesen'''^^^).

Noch hâuliger waren freilich die Einfâlle der westlichen Vôlkei in den Lândern der Papuas

um Skiaven zu erbeuten, denn Papua-Sklaven sind noch jetzt ein gangbarer Artikel bis Sinca-

*) Jlacgillivray: Voyage of tlie Ratlelsnake, II, p. 36, mit Abbild. Von den liisel-Papuas sagt derseibo A- lor

Thèse Papiians préserve the sktills of their ennennies as trophies. Daselb«t S. 9.

**) J. Beete Jukes, Narrative, I, p. 137.

**") Eheiida, I, S. loO.

t) SI. John, The Indian Archipelago, II, 174, 173.

tt) Histoire de la conquête des Moliiqties, III, p. 324 el suiT.

ttt) Bougainrille, p. 312.

tttt) Baudin, Voyage p:ir Péron, II. p. 2('8.
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pore, besonders aber auf den ôsllichsteu Molukken. Duiiioul d'Lrville f'and auf seincr lelzlen

Ueise, als er vom Siidpole zuriickkam, dass die Gegend um die Tiilons-Bai, wo die Hollànder

eioe Niederlassunt; gehabl ballen, nach deui Abzuge derselben, von Seeràubero ganz verwuslel

war. Bei diesen Einfâileii iiiiissen aber auch manche der frenidin Ràuber fallen. So dai( ni;in

sich iiber die grosse Zabi von Schàdehi, die uian bei den Papmis tindel, nicht wuiidern. B. Ju-

kes sah sie sogar auf doi eutlegeneu Murraj-Insel, iai ôslliciisttn Iheile der Tories-S(rasse,

auf l'fahleii oder andeie W eise aufgestelll. Hier stranden zuweilen Europaisihe Schifle, die

Jeu reehlen Weg durch die Torres-Strasse verfehleu, und auf ilas grosse Korallenriff geralben,

das sicb vou Neu-Uolland bis hierber zieht. So uiôgen die aufgesteliten Schiidel zuweilen in

weiler Ferne ihr Valerlaud baben.

Was namentlicb die Scbadei anlangt, welcbe die Herren Quoy und Gaimard abgebildet

baben, so stimiuen sie so sebr mil der kuizen, hobeu und breiten Foini der nicht schwarzen

Bewohner der Indischen Inselwelt und so weiiig mit der Negerartigen Bildung der Papuas,

dass ich sie diesen niclil zuschreiben kann. Dagegen scbeinl mir der eine dieser Kiipfe, und

uamenllich der, welchen ich auf der 3teo Tafel b.ibe copiren lassen, durcli den fasl plolzlich

vorlretenden Oberkiefer, obgleicii das iibrige Gesicbt zienilicb seukredit sieht, sowie durch die

Breite des Gesicbtes und Scbadels uud den sebr flaehen liinlcrkopf, ganz den Malayischen Ty-

pus auszudiiicken.

Dièse diilte, durch einen Missgrill, wie ich glaul)e, eingefûhrte Forni, siiieinl aiso ganz

ausgescldossen werden zu miissen. Sie daif wenigstens auf dièse Kopfe nicht basiil vverden.

Dass einige Abhildungen aber docb auf eine sebr kurze hopliorm zu deultn scbeinen, davou

ein \V oit ani Schlusse.

Es bleiben also fur uns nur noch die beiden Schadel-Fornien iibrig, welcbe in deni Auf-

satze Crania selecla beschrieben und abgebildet sind. Da aie als Papuas und Alfun'n ans Neu-

Guinea von dem Sammler und erslen Besitzer bezeichuet sind und man seit langer Zeit her

zwei Volker in Neu-Guinea unierschieden und sie Papuas und Alfuren genannt bat, so scheint

es, dass hier kein Bedenken mehr iibrig bleibe. Allein grade in ueuester Zeit baben gewich-

tige Auloritaten einen voikstbihulicben Unterschied zwischeu Papuas und AIjureii ganz in Ab-

rede geslellt. Zu diesen geborl George Windsor Earl, der mannigfache Gegenden des Indi-

schen Archipels besuchl und den verschiedenen Stàmmen der Bewohner ein besonderes Studium

gewidmet bat, so dass er ein besonderes Werk iiber die Papua-Rasse berausgeben konnte**).

iNocb bevor dièses erschieneu war, batte Herr Earl seine Beobachlungen und Nachrichlen im

Jahre 1845 dem grôssten Ethnographen unserer Zeit, Prichard mitgetheilt, der sie in die

letzten Ausgaben seiner ebenso bekannlen als geachtelen VVerke aufgenoramen bal. Earl be-

ruft sich zuvijrderst darauf, dass die Ufhciere der HoUândischen Expédition vom Jahre 1828

*) J. B. Jukes, Narrative o[ the surveying voyage of H. M. S. Fty, I, p. 198.

**) George Windsor Earl: The native races of the Indian Arckipelago. Papuans. 1833. Es ist der ersle Band

Ton Ethnoyrapliical library conducled by Edwin Korris, Svo. Der Inball dièses wichligen Bûches war durcb toU-

slàndige Auszijge iangsl bekannt. Das Original crbielten wir ersl «àhrend der Abfassung ditses Aufsalzes.
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eini^e Bewohner des Iniiern von Neu-Guinea zu sehen Gelegenheit liallen und dièse nicht we-

sentlich von de» Kiistenbewoliiiern verschieden fanden, uiid t'alirt dann so fort: Man liabe bis

vorKurzem geglaubt, dass die Aifuren oder Arafnren einen besonderu Volksstamm ausmarhlen,

welcher das lunere voii Neu-Guinea, von Ceram und der grôssern Insein im siidôsllicben Theile

des Indischen Archipels bewohne : er selbst habe dièse Ueberzeugiing nach den Nacbricblen

der riandels-Leutc dortiger Gegend gehegt; aber Nacliforschungen, die er wâhrend seines En-

gagements in Porl Essinglon (einer jetzt aufgebobenen Niederlassung der Englânder im JNord-

weslen von Nen-Holland) angestelll, haben ibn iiberzeugt, dass das Worl Alfuren gar nicht ein

besonderes Volk bedeule, sondern dass die Bewohner des Innern so von den Malayen genannt

werden.uni sic von den Kiistenbewohnern zu unterscheiden. Er habe vermuthel, dass dièse Be-

nennung eigeullich von den Porlugiesen herstamme und sei darin von dem Porlugiesischen Ge-

neral-Consul in Sin( apore bestàrkt worden, dasPortugiesische Wort Alforias bedeute «Freigelas-

sene» [mannmiUed slai^es), und die Porlugiesische Wurzcl fora bedeute «Ausserhalb». Darnach

wiire die wahre Bedeutung aber wohi «die Freien» und hier gleich bedeutend mil «Wilden».

Dass nun das Wort «Alfureim urspriinglich nicbt einen beslimmten Volks-Stamm, sondern

ungefiibr «Wilde» bedeule, ist wohi nicht zu bezweifeln. In Porlugiesischen Wôrterbûchern

finde ich, dass Alforia die Freilassung von Skiaven, und fora ausserhalb, out of heisse. Es ist

auch neuerlich anerkannl von Crawfurd, der in der Kenntniss Indiens immer eine Haupt-

Autoritiit ist. Er vergleicht es mit dem Indins braiws der Spanier, womit sie ungezâhmte un-

civilisirte Menschen bezeichnen. Damit ist aber noch nicht erwiesen, dass in Neu-Guinea nur

eineNationalitâl bestehl, wofiir Crawfurd an der angefûhrten Stella sich jelzt auch ausspricht,

jedoch ohne eigene Erfahrnng und ohne Zweifel auf Earl sich stiitzend. Auch ob Earl nach

eigener Unlersuchung urtlieilt, ist wenigstens aus dem vorliegenden Werke nicht ersichllich.

Seine Berufung auf die IlollaudischeD Beobachter bezieht sich wohi nur auf das was dièse von

(h'u Mairassin sagen, einem Stamrae der aber der Kiiste ganz nahe wohnt. Wichtiger scheint uns

was Earl an einer andern Stelle benierkt, dass die Papua-Sklaven, die man auf den Indischen

Insein sieht, grossen Theils aus dem Innern kommen. Untersuchen wir aber zuvôrderst nie

man ûberhaupi zu der Kenntniss oder Aniiahme dieser Alfuren gekommen isl.

§ 6. Die sogeiiaEButeii <%lfureii îVeii-^uiiieas.

Es hat lange unter den Ethnograplien als sicher gegolten, dass das Innere von Neu-Gui-

nea von einem andein i\lenschen-Stamme bewohnt werde, als die Kiislen. Wir miissen schon

einen Schrilt zuriick niachen, uni zu sehen worauf dièse Ueberzeugung beruhl. Deo Ausgangs-

punkt bihlen oflenhar die Nachrirhlen, welche Capt. Forresl von einem Besuche IVeu-Guineas

zun'ickbrachte. Capt. Forrest maehte im Auflrage der Englisch-Ostindischen Compagnie in

den Jahren 1774— 1776 eine Heise dnrrli den ostlichen Tbei! des Indischen Archipels, um

die Bannie und Strâucher, welche Kaneel, Muskatniisse, Gewûrznelken und Pfeffer liefern, nach

*) A. ». 0. s. 61—63.

**) Prnceeilings of the Royal geograph. Socifitj. Vol. II. N. .3, p. 185.
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einer kleinen Insel nôrdlich von Bornéo zu verpflanzen, welclie damais die Engl.-Ostindische

Conopagnie inné halte. Er sollte daltei den Hollandern keinen Giund zu Bescliwerden geben,

sondern solche Insein und Kiisten anfsuchen, welche Specereien hervorbringen, aber nichl den

Hollandern unlerworfen siiid. In Folge dièses Auftrages waren die Papus-lnseln ein vor-

ziigliches Ziel dieser Expédition , da man nicht wusste, ob die Hollànder hier wirklich eiiie

Autoritiit ausiibten, wozu sie dasReclit zu halieii priitendirten. Fânde nian wirkliche Ausiibuiig

der Hoheitsrechle von Seiten der Hollànder, so sollte die Expédition bis nach Neu-Guinea ge-

hen, wo sicher dièse Anspruche nicht mehr gelten kônnten. Forrest kam wirklich bis nach

Neu-Guinea, besuchte aber nur den Hafen Dory oder Dorei, wo er nur mit den Papuas der

Umgebung des Hafens verkehrte. Man erzàhlle ihni, dass das Innere des Landes von einem

Volke «Harofora» bewohnt werde, hielt ihn aber ab, sie seibst zu besuchen, wie die Papuas

aucb bei den spiitern Besuchen der Europaer gethau haben. Die Papuas verhandeln nanilich

die Waaren, welche sie durch die Schiffe erhalten, besonders die so begehrigen eisernen Belle,

an dièse Haraforen oder Alfvren so iheuer, dass dièse ihnen dafùr eine jàhriiche Abgabe an

Landes-Producten, Friichten u. s. w. zahlen miissen. Einer von Forrest 's Indischen Beglei-

tern, ein Buggese, behauptete bei frûherer Gelegenbeit die Bewohner des Innern besurhl zu

haben. Er versicherte, dass viele (manj/) lange Haare hâtten, die meisten aber schwarz wie die

Papuas seien. Er fiigte hiuzu, dass sie ihre Wohnungen meislens auf den Bâumen anlegten ).

Das ist also die Quelle, nach welcher so lange die Bewohner des Innern als ein vôllig ver-

schiedenes Volk betrachtet worden sind. Dass man sie Haraforen oder Alfuren nanule, kam wohl

nur daher, dass man mit diesera Namen, der, wie wir gehort haben, ungefahr den Begriff von

Wilden bezeichnet, im ôstlichen Theile des Indischen Archipels aile diejenigen Stâmme be-

zeichnet, welche ein unabhàngiges Leben, wenn auch voll Entbehrungen vorziebend, von den

Europâischen Colonisten sich entfernt halten. Manche dieser Alfuren, mit Ausnahme der-

jenigen, welche auf den Insein der Umgebung von Neu-Guinea leben, den Papuas âhulich

sehen nnd meist auch so genannt werden, haben wirklich langes und glattes Haar. Es wàre

môglich, dass der Buggese dièse gemeint bat, indem er von glatten Haaren sprach.

Seit der Zeit Forrest's bat man ein halbes Jahrhundert hindurch, von den Alfuren Neu-

Guineas iu der wissenschaftlichen V^ elt kaum etwas Neues erfahren, bis der Capt. Duperrey

mil Lesson als Naturforscher und d'Urville als Lieutnant ebenfalls in Dorei landeten. Sie

fragten eifrig nach den Alfuren, in der Ueberzeugung, dass dièses ein gaugbarer Volks-Name

sei. Aber Niemand wusste zu antworten. Das musste um so mehr aulTallen. da ja Forrest

grade auch in demselben Hafen gewesen war. Die benachbarten Beige nannte man Arfaki und

die Bewohner derselben ebenso. Ist nun nicht etwa dièses Wort blos eine Corruption des Por-

lugiesischen vlZ/wn oder /lr/'?«n oder ist es hier einheimisch? Ja, die Berichte stimmen nicht

einmal so weit iiberein, dass man einen bestimmten Schluss aus ihnen ziehen kônnte. Du-

mont d'Urville war von der damaligen Expédition der Einzige, der bis zu den Arfakis vor-

*) Forrest, Voyage lo New Guinea and the Moluccas. p. 109, 110.
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«edrungen war. Da er ôfter auf die Jagd ging. wollte er aucb einiual zu den Arfakù gt'lïilirt

sein. Die Papuas suchlen ihn, wie aucli die andeni Glieder der Reise-Gesellscliaft, auf aile

niogliche Weise vou diesem Vorhaben abzuhiiDgeii. Sie versicberten, die Arfakù wiirdeu sie

todten, sie wiireu nicbl wie die Papuas, sondeni wie Tbiere, und verstanden nicbl die Spracbe

der Papuas und iiocb weuiger Malajiscii. I)a aber d' Dr ville bemerkl balle, dass die vegela-

biliscben IVabrutigs-Millel, wie Yaïus uud aiidore, wekbe die Papuas gebrauiblen, zuin Tbeil

von den Ârfakis kanien, wurde er uni so begieriger, dièse aufzusucben und es gelang iliui

(lurcb das Versprechen von Gescbeiiken einen Papua m der Zusage zu bringen, ibu bis

zu den Arfakis zu begleiten. Unterwegs aber windele dieser ailes an, uni Dum. d'Lrville

von seinem Vorhaben abzubringen, besondtis tla lu-iiie Gtwebre milgenoinnien seien. Das balle

der Lieutenant nicbl ibun wolleti. uni kein IVlisslraueu zu erregen. Der wiederholten Klagen

und Vorstellungen des Papua iiberdrii-sig, sagti Jibm endlicii| ti'l rville, er konne nur

zuriickbk'iben, er selbst (d'Crville) werde scbon seinen \\ eg bndeu. Jelzt ging der Papua

seufzeud vorwarls, wabrscheinlicb uni das Versprocbeue nicht einzubiissen. Man traf endlicb

wiiklicb auf einen Slamui Arfakis, da uian aber unterwegs wabrscbeinlicb deni Verstecke

vorbeigekoninieu war, in welcben die Papuas von Dorei ibre Weiber gebracbt hallen, so wurde

der Keisende ungewiss, ob das \\ idurstrebeu der /'«/nias mebi von dern V\ unsebe ausging,

den Freniden von der Ansicht der Weiber, oder niebr von deni, ihn vou den Arfakis entfernl zu

hallen. Mau batte 15 Wilde mit Pfeil und Bogen gelioffen, die zwar uniuhig schienen aber

|. "ine feindseligen Absicbteii bezeugten, sondern Gesebenke annaluuen und erwiederlen. Sie

liessen die Wanderer voriiber und dièse gelangten in eine Lmzaumung, in welcber ein grosses

Gebâude von 100 Fuss Liinge auf eiiieni coniplicirten Geriisle sland. Das Gebaude war ini

All"emeinen gauz denen der Papuas an der Kùsle gleich, mil deni Unleiscbiede nur, dass dièse

liber dem Wasser stchen, uni die Bote auf eine Plattforni des Gebiiudes zieben zu kijnneu.

Ebenso stieg man hier auf einem mil Einkerbungen versehenen Balkeii bis auf den Boden des

Gebàudes. Es lief eben so ein Gang der Lange nach durth das Gebiinde, auf beiden Seiteu

waren Geniacber fiir die einzeliien Faniilien, und an beiden Eiiden Plaltrormen, obgleich vou

Boten hier nicht die Hede sein koiinte. Die Weiber und Kinder waren enlfernt, die Miinuer

bewirlbeten aber die Wanderer freundlicli mil Sago, Taro und audein Speisen und schienen

freundiicher und gastlieher als die Kùsi^in- Papuas. Man gelangte nocb an eine zweile àhnlicbe

ebenfalls umzaumte VVohnung, um wekbe man aucb einige junge Scbweine und Hiihuer be-

merkte. Die Fiibrer drangen immer beftigcr auf die Rûckkelir*), Du mont d'Urville erklàrle,

er wolle durcbaus zu den Arfakis. Jetzt ersl erklarten die Papuas, die Menscben, welche man

gelrollen, seien ja eben die Arfakis. Die Bewobner dieser Hïilteu schienen durch ihre Gebehr-

den dièse Angabe zu hestâligen. Nun verlangle Dumont d'Urville, er wolle die Uarfurs

selien. Man erklàrte mit Enlschiedenheil, es seien keioe da, und d'Urville blieb vôllig in Un-

gewisslieit, ob die Nanien Arfaki und Uarfur identisch seien, oder ob man diesen letztern Na-

Es ist aiso olîenbar raehr aU ein Papua mitgegangeo.
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men in Dorei nicbt kenne, und ein solches Volk vie! weiler im Innern wohne. Hier bricht

der Auszug aus Durraonl d'Urville's Tagebuch ab, ohne ein Wort liber die Korper-Be-

schaffenbeil der Arfak>s zu sagen. Ich habe ihn fast vollstàndig mitgelheilt, weil aus der Er-

zàhlung mitlelbar bervorgeht, dass die Arfakis den Papuas sehr ahnlicb sein niiissen. denn d'Ur-

ville hieit sie ja fiir Papuas. Es gebl ferner aus diesem Berichte bervor, dass die Arfakis nicbt

so wild und tbierisch waren, als die Papuas sie geschiidert batten, und dass die Angabe For-

resl's, die Ilarforas lebten auf Baunien, vieileicbl auf einem biossen Missverstândnisse berubt.

Die Arfaki wobnlen wirklich in Hausern, die auf 30— 40 Fuss bohen Balken errichtet waren*),

und man nmsste auf einem behauenen Balken aufsteigen. Balken sind Baumslânime, von de-

nen einige (was aber freilicb nicbt ausdriicklich gesagt ist) wabrscbeinlicb noch mit den Wur-

zeln im Boden hafleten. Man sleigt wirklicb auf einem eingekerbten Baumstamme hinauf.

Vergleicben wir nun Lessons Bericbt uber die Itarfurs und Arfakis, so findet man einige

Belehrung, aber auch neue Zweifel und Ungewissbeit. Naebdem Lesson die hybriden Papuas

von den acbten unierscbieden bat, obne jedocb die Unterscbeidungs-Merkniale hervorzubeben,

so dass man sich der Frage niclit enlhalten kann, ob nicbt die frûbern Bericiite der Herren

Ouoy und Gaimard zu viel EinQuss ausgeiibt baben, heisst es weifer «Die Bewohner (ge-

meint sind ollenbar nur die der Rùslen) von Neu-Guinea bezeichnen sicb mit dem Namen Pa-

puas, indem sie die Benennung«£';u?a?n<'?i<'S)) den Negern des Innern mit graden und starren [ru-

des)ilaareD iiberiassen: sie (die Papuas) habeu nicht die Torres-Strasse iiberscbritten; wâhrend

die Endamênes oder Alfuren sich sehr friih in zerstreuten kleinen Haufen ûber Neu-Holland

verbreitet zu baben scheinen»**). Nun, dass die Bewohner des Innern von Neu-Guinea die

Stammvater der Neu-Holliinder seien, ist theoretische Ânsicht, die wir gern gellen lassen,

wenn uns eine Uebereinstimmung des Baues nacbgewiesen wird, wobei wir einigen Werlh

auf den Schadel legen wûrden; unsere Alfuren-Schâdel zeigen in der That mit den meisten aus

Neu-Holland offenbare Aehnlicbkeit. Aber wo stammt das Wort Endamênes her? Wie und wo

horten es die Reisenden? und wie kommt es, dass bei Dumont d'Urville dièses Wort weder

in seinem friihern Tagebuche, so weit wir es aus der Voyage pittoresque kennen, noch in seiner

Beschreibung der spâtern Reise vorkommt? Es ist unbillig, dass dariiber nichis gesagt wird.

Wir baben wenigstens nichts auflinden kônnen. Auch Prichard scheint ungewiss geblieben zu

sein. Es ist uns dièses um so schmerzlicher, als dieser Name — ohne Zweifel doch Franzô-

sisch auszusprechen? — ja offenbar identisch ist mit Andamanen, wie man jetzt die bekannte,

westlich von Hinter-Indien liegende Insel-Gruppe nennt, welcbe von kleinen kraushaarigen

Sudsee-Negern bewobnt wird. Das Wort Andaman scheint aber vor einem Jalirtausende schon

gebraucht zu sein und zwar fiir eine ganze Kiistenslrecke der Indischen oder Hinter-Indiscben

Meere, die man aber jetzt nicht wohl nàher bestimmen kann. Es Bndet sicb namlich in Re-

") Dièse Angabe der Hdhe findel sich in der Beschreibung der Reise des Astrolabe, die d'Urville einige Jahre

apaterleitete, IV, p. 387. Sie wird aber von seiaen Bcgieilern auf jener Reise auf die Hàifte berabgesetzt.

**) Voyage de la Coquille. Zoologie par Lesson et Garnot, I, p. 85.

***) l. c, p. 87.



312 (44) K. K. Ba ER,

n a 11 dot n Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs Mahomelans qui y allèrent

dans le
9^^" siècle p. 5 folgende Stelle: «Au de là de ces deux Isles [Ramni et Elniana (ob

Sumatra und Jawa?)] on trouve la mer appellée d'Andarnan. Les Peuples qui habitent sur la coste

mangent de la chair humaine toute crue. Ils sont noirs, ils ont les cheveux crespus, le visage et les

yeux a[freux, les pieds fort grands et presque longs d'une coudre et ils sont tout nuds. Ils n'ont

point de barques et s'ils en avaient, ils ne mangeraient pas tous les passans qu'ils peuvent attraper».

Es kônnen hier wohl niclit die Andaiiianischeu Inseln gemeint sein, denn welche zvvei Insein —
ohne Zweifel doch ansehnliche, — sollten fur Leute, die von Westen iiommen, vor diesen An-

damanen liegen? Auch ist gar nicht von Insoin, sondern von eineni Meer und seioer Kiiste die

Rede und es ist niclit wahrscbeinlich, dass auf so iileinen Inseln Bote ganz gefehlt haben soll-

ten. Ist hier nicbt Neu-Guinea gemeint, von welcbem Lande die Araber wobl durch die Ma-

layen einige Nachricbten erhaiten hahen konnten? In derseiben allen Schrift lindet niau fol-

gende Stelle: On rapporte que dans l'isle Muljan qui est entre Seredib et Cala sur la côte orientale

des Indes, il y a des Nègres, qui vont tout nus et que lors qu'ils trouvent quelques estrangers ils les

coupent par morceaux et ils en mangent la chair tout crue *). Da kurz vorher Canfu d. h. Canton

genannt war, so môchle icb hier die Fhilippinen vermutheo.

Aber kehren wir zu Lesson zuriick, um noch einige wichtige Slelien herauszuheben.

«Ainsi donc, la portion centrale de la Nouvelle-Guinée est habitée par des Nègres Alfourous qui en

sont les aborigènes, et que les Papous du havre Doréry nomment Endamênes. Ces peuplades sont

toujours en qucrre les unes avec les autres, et n'ontpoint d'autres communications que celles qu amène

un état perpétuel d'hostilités. Les Nègres au contraire, qui sont établis sur les côtes, se distinguent

entre eux par la dénomination d'Arfakis ou de montagnards, et de Papouas onde riverains^"). Hier

werden also die Arfakis sehr bestimnit mit den Papuas als identisch uud nur nach dem Wohn-

gebiet verscbieden bezeichnet. Um zu verstehen vrie das Wort Neger fur aile die Slâmme,

auch die angeblich schlichlbaarigen Binnen - Làndler gebraucht wird, muss man sich erinnern,

dass in ethnographiscben Arbeiten jeder Autor das Recht bat oder sich nimmt, eine Volks-Be-

nennung so auszudehnen oder zu verengen wie ihm beliebt und dass Lesson, wie wir oben

hôrten, aile Scbwarzen zu einem Hauptstamme vereint. Dass Lesson die Arfakis zu den Pa-

puas rechnet, wird weiterhin noch dadurch crwieson, dass er erzâhit, wie die Papuas im In-

nern ibre Iliiuser bauen und ganz die Bauart bescbreibt, wie Dumont d'Urville, mit dem

Unlerschiede nur, dass er den stiitzenden Baumstàmuien nur 12— 15 Fuss Hôhe gibt***).

Man wird begierig, zu erfahren wo und wie denn Lesson seine Nachricbten ùber die

Alfuren des Innern von Neu-Guinea einzog, da doch d'Urville nichts ûber sie erfahren kounte.

Lesson bal sogar die Zahlwôrler dièses Volkes mitgetheilt, die von den Zahlwôrlern der

Papuas vollig verscbieden sind. Dariiber gibt ein folgender Abschnitt einige Auskunft, denn

das bisher Gesagte ist nur beslimmt, die Alfuren zu unierscbeiden. Dieser Abschnitt beginol

*) Anciennes relations des Indes et de la Chine, traduits de l'Arabe (par Renaudot), p. 15,

**) Lesson, A. a. 0. S. 88.

***) A. a. 0. S. 97.
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gleich mil der Beinerkung: Die |)rirnitive Rasse des Indisciien Archipels sei eine scbwarze mit

>tarrem, aber gradeni Ilaar (cheveux rudes mais lisses), die Jurch aiidere Eingedrungene tlieils

vtinichtet, llieils ins Innere verdijingt sei, so wcrden noch jelzt die Berge im Innerii der inei-

sten MolukKen von uHaroforas oder Alfmusn bewolint: in den IMiilippinen hiessen sie los lu-

dos. — Mau erwarlet nun mit Ungeduld den Nachweis, dass die Bewohner des Innern von

Neu-Guinea eben solcbe Menschen siiid, entweib'r nach der Spraclie oder wenigslens nacli dom

aussern Ansehii. Indessen das làsst der V'erfasser den Léser nur erratben, indem er nach vor-

aiigeschickten allgemeinen Bemeriiungen iiber die Alfuren so fortfalirt: «Les Alfourous-Enda-

mênes vivent de la manière la plus sauvage et la plus misérable. Toujours en guerre avec leurs voi-

sins, ils ne sont occupés que des moyens de se préserver de leurs embûches et d'échapper aux pièges

qu'on leur tend sans cesse. L'habiiude qu'ont les Papous des côtes, de les mettre ù mort et d'ériger

en trophées leurs dépouilles, rend compte de la difficulté qu'on éprouve à les observer, même à la

Nouvelle-Guinée, et deux ou trois de ces hommes, réduits en esclavage, que nous vîmes à Doréry.

sont tout ce que nous en connaissons». Also hat Lesson doch ein Paar als Skiaven gesehen. Aber

wie nannten die Papuas sie denn? Andamenen oder Alfurenl Ueber dièses Volk konnte ja Du-

mont d'Urville nichts erfahren und der Name Endamcne kommt bci ihm auch nicht vor.

Oder wurden sie nur als Leute ans dem Innern bezeichnet, denen Lesson den Namen Alfuren

beilegte? «Les Endamênes que nous vîmes avaient une physiognomie repoussante, un nez aplati,

des pommettes saillantes, de gros yeux, des dents proclives, des extrémités longues et grêles, une che-

velure très-noire, très-fournie, rude et comme lisse, sans être longue. Was heissl das comme /me?

Ich weiss keine bestimmte Vorslellmig mil dieseni Ausdruck zu verbinden. La barbe était très-

dure et très-épaisse. Une profonde stupidité était empreinte sur leurs traits; peut-être était-elle due

à l'esclavage. Ces Nègres, dont la peau est d'un noir-brun sale, assez foncé, vanl nus. Lis se font de*

incisions sur les bras et sur la poitrine, et portent dans la cloison du nez un bâtonnet, long de prés

de six pouces. Leur caractère est silencieux, et leur physiognomie farouche, leurs mouvements sont

irrést)lus et s'exécutent avec lenteur. Les habitants des côtes nous donnèrent quelques détails sur ces

Endamênes; mais comme ils nous parurent dictés par la haine, .... nous pensons qu'il est inutile

de faire connaître, par des renseignements faux ou inexacts, une espèce d'hommes, dont l'histoire

est encore entourée d'épaisses ténèbres. In einer Anmerkung wird nocb hinzugefiigt: Les Enda-

mênes, retirés dans l'intérieur de la Nouvelle-Guinée, doivent être possesseurs paisibles des côtes mé-

ridionales, et ce sont eux très - probablement, qui habitent exclusivement les bords du détroit de

Torres').

So schmerzlich wir hier nun anch die Begriindiing der beiden Benennunf;en der Alfou-

rnus und Endamênes und eine deutliche Angabe iiber die Form ihres Haars verniissen, so er-

Creulich ist es, dass Lesson einen Schadel beschrieben und von drei Seiten abgebildet hat,

der auf das Vollkommenste mit unsern «Alfoers» oder «Alfoerees» bezeichneten Schàdehi sliniiul.

nie Beschreihung und Zeichnung sollen nach mehreren Schâdein gemacht sein, welche man in

*) a. a. 0. S. 101-105.

Mém se. nat. T. VIII. ^0
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Dorei (oder Doréry, wie Lesson imiiier schreibt), als Trophiieii bei den Papuas vorfand, beson-

ders aber nach einem, der eiriein Idol aufgesetzt war. Die Bescbreibiing stimmt so vollstàndig

mit den Schiideln unseret Sammlung, als ob sie nach ihneu entworfeo wâre, so dass es vôllig

iiberflûssig scheint, sie hier zu wiederholen. Von der hoheu Firste des Scheitels sagt Lesson

sehr bezeichnend, dass sie deni Rùrkcn eines Esels gleiche. In der Abbildung finde ich nur

einige aunallende Leisten auf der Fliiclie der Scblafen, welche auf keinem iinsrer Seiiâdel so

slark sind, und also wohl individuel! sein môgen. Die Maasse, welche Lesson mittheilt, lassen

nichl nur erkennen, dass sein Alfuren-Schâdei, denn es ist doch nur einer gemessen, schraa-

1er uinl boher als die verglichenen Schâdel eines Mozambique - Negers und eines Franzosen

isl, sondern es slimmen dièse Maasse auch ganz gut mil den unsrigen. Die Parielal-Breile von

Lesson 's Alfuren-Schadel isl gleich 0,69 dei Lange. Bei zwei von unsern Alfuren isl sie klei-

ner, bei den beiden andern grôsser. Die Ilobe fàllt geringer ans als bei uns, weil sie weiler

nach vorn gemessen isl. Scbade, dass man nicbt eine allgemeine gûltige Arl der Sebadel-Mes-

sung eingefiibrl bal!

VMr konnen uns auch nichl kutz ûber die Ergebnisse der Reise des Astrolabe, gefiihrl von

Dumonl d'Urville, in Bezug aut'die so eben besprocheneu Fragen fassen. Die Arfakù wurden

wieder besucht. Sie waren eben so freundlich als frûher. Man fand, dass sie jelzt, stall der

fruhern beiden grosseu Gebiiude, die schon verfallen waren, fiinf andere kleinere bewobnlen,

die von schonen Pflanzungen von Taro, Mais, Bananen und andern Nulzgewâchsen umgeben

waren*). Die biissliclien Scbild. rungen der Papuas schienen also nichl beslâligl. Indessen wurde

doch kurz vor der Abfahrt ein Franzôsischer Matrnse aus dem Hinlerhalt von einem Pfeile ge-

troffen, um ihm den Eimer zu enlreissen, mil dem er so eben Wasser schopfle. Die Papuas,

die sich imnier sehr gut gegen die Fremden betragen hatlen, geriethen in die grossie Bestiir-

zung und die Kinder enldoben mil dem Gesobrei: Arfakif Arfakil Dieser Vorfall scheinl denn

doch den l'orlgehenden Rriegszusland zu erweisen "). Die Herren Quoy und Gaimavd,

welche die Arfakis auch in Begleilung mehrerer Papuas besucht hatten, fanden zwischen die-

sen und jenen nur sehr leiçhte Unleischiede, ohne dièse weiler aozugeben. Jedeufalls konnien

sie keine Stamm-Verscbiedenlieit erkennen***). Von den Alfuien geschieht bei diesen Natur-

forschern gar keiue Erwahnung, noch weniger des Namens «Eiidaméues». Dièses Worl scheinl,

nachdem es, wie durch eine Art generalio aequivoca plolzlich erschienen war, wieder ganz ver-

schwunden. In Bezug auf die Alfuren und die Einwcdiner Neu-Guineas iiberhaupl sprichl sich

dagegen der Capl. Dumonl d'Urville, der zum zwciten Maie hier war, ausfùhriich aus, in

dem er als Résultai seiner Benbachlungen drei Haupl-Formen (nuances principales) anerkennt:

achte Papuas, Mischlinge von Malaven und Papuas und eine drille Form, welche aus den

Urbewohnern bestebl und mil den llaraforas oder Alfuren der Molukken ubereinstimmen soll.

Da mil dieser Darslellung die Resultale der dauialigen schuell sich folgenden Expedilionen in

*) Yoyiuje de l'Astrolabe. IV, p. 588.

**) P. oOS.

***) Voyage de l'Astrolabe. Zoologie, p. 32.
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Beziig auf die Bewohner von Neu-Guiueii fiir eitiige Zeil abgeschlossen wurden, uiul d'Uiville

ein sehr uiihefangener Beobachler war, so glanbeu wir auch dièse hier im Origioal-Texl uiid

zwai vollstâudig wiedergebeo zu iniissen:

« Les habitans de Doreï semblent provenir d'origines Irés-mélangées, et le caractère .de leurs

pliysionomie varie à l'infini. Toutefois j'ai cru découvrir que toutes ces variétés devaient se rappor-

ter à trois nuances principales, l'une que je nommerai Papou, dit nom quelle porte habituellement

dans le pays; la seconde variété se compose de métis tenant plus ou moins à la race Malaise ou Po-

lynésienne; enfin je désignerai la troisième par le nom de Harfour, qu'elle a reçu depuis long-temps

dans les diverses iles Mohiques.

Les Papous proprement dits, du moins d'après l'opinion de la plupart des voyageurs, sont des

hommes au corps grêle, à la taille mof/enne, svelte et dégagée, et aux membres peu fournis. Leur

physionomie est agréable, le tour du visage ovule, les pommettes sont légèrenwnt saillantes, les lèvres

assez minces; la bouche est petite, le nez arrondi et bien dessiné; leur peau douce, lisse, est d'un

brun très-foncé sans être noire. Elle offre peu de barbe et de poils sur les diverses parties du corps;

les cheveux sont naturellement crépus, mais c'est l'habitude de les friser continuellement qui leur

donne cet air ébouriffé, et charge leurs têtes de ces énormes crinières qui frappèrent vivement les pre-

miers Européens. Celte race parait être d'un caractère timide et peu entreprenant. Elle a fixé sa

résidence sur les bords de la mer, où elle habite de longues cabanes en bois élevées sur des pieux

enfoncés dans les eaux mêmes de l'Océan. Les Papous constituent la majorité de la population des

rivages depuis l'île ff'aigiou jusqu'à Doreï. Nos données sur les habitans des parties plus orientales

de la Nouvelle-Guinée sont trop vagues pour rien affirmer à cet égard.

Mélangés avec ces Papous, en nombre un peu inférieur, vivent des hommes plus petits, trapus

et d'une constitution beaucoup plus vigoureuse. Leur physionomie est toute différente, leur figure e:t

presque carrée, aplatie et anguleuse, leurs traits heurtés, leurs pommettes très-saillantes, la bouche

grande, les lèvres épaisses, le nez plus épaté et souvent pointu. Leur peau plus riule offre toutes les

nuances depuis le brun foncé et luisant des Papous, et lu teinte sale et enfumée des Harfours, jus-

qu'au simple basané des Malais. Ces hommes ne portent presque jamais leurs cheveux en boule ar-

rondie et frisée comme les Papous, mais ils se rontentent de les relever et de les soutenir en chignon

au moyen d'un peigne, ou de les couvrir avec un mouchoir ou un morceau d'étoffe roulé en forme

de turban.

Enfin, quoique beaucoup moins nombreuse, se distingue une troisième variété d'hommes petits,

agi'es et vigoureux comme les précédens. Mais leurs traits sauvages, leurs yeux hagards, leur teint

fuligineux et leur maigreur habituelle rappellent à l'instant le type ordinaire des Australiens, des

Nouveaux-Calédoniens, en général des Océaniens de la race noire. Ces hommes, fidèles aux usages

de leur race, pratiquent le tatouage par cicatrices, marchent habituellement nus ou couverts seule-

ment d'une ceinture, et laissent flotter leurs cheveux à l'aventure, ou se contentent de les tortiller en

mèches, comme dans les autres iles de V Océan-Pacifique. Je ne doute nullement que ces derniers

hommes ne soient les vrais indigènes du pays: les Arfakis et les Harfours, que j'ai eu l'occasion de

*
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voir, se rapportent à celte variété, et k fait sera avéré si l'on reconnait un jour que les habitans de

l'intérieur de la ISonveUe-Guinée appartiennptit aussi à la même famille.

Les individus de la seconde variété ont tont-à-fait l'air d'être des hybrides dus au mélange des

Malais les pins orientaux avec les Papous ou les noirs océaniens. Quelques-uns ne diffè7-ent presque

aucunement des habitans de Guebe ou de Guilolo, tandis que d'autres se rapprochent par des nuan-

ces insensibles des Papous ou des Mélanésiens.

Mais les véritables Papous noirs, à la /iyure douce, aux formes molles et arrondies, et à la

chevelure en ballon, doivent appartenir à nue race étrangère, dont il serait aujourd'hui très-dif/icile

de tracer l'origine, et qui vint un jour occuper tous les rivages de fVaigiou et de la Nouvelle-Guinée,

au moins jusqu'à Dore)'.

A ces nuances de couleur et de constitution, m'a paru se rattacher directement l'influence des

divers individus dans l'ordre social. Les koranos, les capitans, les rajas, en général tous les chefs

sont pris dans la seconde variété; c'est aussi dans cette classe que se trouvent les véritables négacians,

ceux qui font des voyages en pirogues ou en korokoros le long de la plage. Leur ton de supériorité

se décèle à l'instant dans leurs rapports avec les hommes des autres classes, et la plupart d'entre eux

savent parler le malais plus ou moins couramment.

Les Papous forment la masse du peuple; parmi eux je n'ai presque point vu d'individus qui

affectassent une autorité positive sur les autres. Ils ne connaissent ordinairement que très-peu de

mots malais; ils parlent le papona, qui en diffère essentiellement; et ils portent rarement les étoffes

indiennes ou chinoises dont sont presque toujours vêtus les métis un peu aisés.

Les véritables indigènes sont les plus misérables. La plupart semblent réduits à ttn état de ser-

vitude ou au moins de domesticité. Il est probable qu'ils sont les descendans d'une race conquise.

Nous avons déjà raconté que les Arfakis des environs de Doreï vivent dans un état d'hostilité per-

pétuelle avec les Papous, à l'exception d'une petite peuplade qui avait fait alliance avec ceux-ci.

Néanmoins ces derniers Arfakis ne parlaient ni le malais ni le papoua, et les Papous exerçaient

une sorte de monopole sur les productions de leur sol.

Tous les habitans de Doreï reconnaissent la suzeraineté du sultan de Tidore, et, malgré ta

distance, chaque année un navire va porter à ce souverain les hommages et les tributs de ses sujets

de Dore'i. Ces tributs consistent en esclaves des deux sexes, écailles de tortues, oiseaux de paradis,

cire, etc.» ').

Sehr inuss iiiaii bedaiiern, dass zu ilieser Charakteristik die zahlreichen Tafelu des Allasses

(1. 117, 1 18, 128 uud 144 mit Auslassung der Taf. 123, die noch hierher gehort) geiueiii-

schafllitii ciliit werden, niclit aber nach den Gruppen geordoel, was wir besonders gewiinschl

hâllen, uiu unsete Sciiadel darnacb unterzubriiigen. Am Besliiiimteslen isl in einigen die Ma-

layische Beimiscbiiiiii; zu eikennen, nameullicb in den Chefs auf Taf, 1 18, auch auf Taf. 128

N.SundTaf. 123 N. 3. Aber welcbe sind nun die « Ilarafours» \on d'Urville? Nur ein Kopf

kônnnie iiacb der Zeichuung, schliclites llaar baben, auf Taf. 117 (unten nach lechls), uud

*) VoyiKje de l'Astrolabe, IV, p. 603— 607.
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hier ist auch die Form des Scheitels vôilig sichtbar, da das Haar ganz zuriickgebunden ist.

Dièse Schadel-Form ist vollig ûbereinsliminend mil der unsrer Alfuren - Scliâdel. Auch den

Kopf N. 5 auf ïaf. 123 môchte ich dahin briugen. In den ûbrigen hier abgebildeten Kôpteii

wird die Form des Schâdels meisl diirch den Haarwuchs oder Binden und Tiicher verdeckt,

doch mochten die meisten hocbgewolble Scbiidel haben. — Sehr aulïatlcnd ist, dass D. d'Ur-

ville sith so uubestimral ùber den Haarwuchs aiisspricbt: «llshnsseiU (loUer leurs cheveux à

l'avanture, ou se contentent de les tortiller en mèches». Sind die Ilaare aber gelirâuselt wenn sie

umherflattern, oder nichl? Sonderbar, dass der Seemann noch mehr zu vermeiden scheint, sieh

darijber bestimmt auszusprechen, als Lesson. Da d'Urville die Arfakis als identisch mit den

Alfuren belrachtet, jeue aber sicher nicbt schlichlhaarig sind, so batte der letzlere Name wobl

ganz verniieden werden sollen, deun dass dieser in Neu-Guinea durchaus nicht gebrâui-hlich

ist, dariiber scheint d'Urville keiuen Zweifel zu lassen.

Mit dieser Reise waren die Bestrebungen derFranzosen zur Aufliellung der Ethnographie

Neu-Guineas und seiner Umgebungen noch nicht geschlossen. Die Franzôsische Regierung

sendete eine Expédition ab, welche in den Jahren 1737— 1840 gegen den Sfldpoi vordringen

und raehrore Gegenden des grossen Océans, besonders die von schwarzen Vôlkern bcwohnten,

aufsuchen soUle. Dièse Expédition besuchte Neu-Guinea an seiner Siidkuste, und namenthch

die Triions Bai, wo die Niederlassung der HoUander gewesen war. Dunionl d'Urville war

wieder der Fuhrer, alsNalurforscher aber reisleu andere Personen mit. DerCapitain also halte

Gelegenheit den Suden mil dem Norden zu vergieichen ; er halte auch die Arru-Inseln besucht,

die vonPapuas bewohnl sind. Es wiire von dem grôssten Interesse gewesen, zu erfahren, welche

Ueberzeugungen D, d'Urville, nach Vergleichung der Bewohner der Siidkuste mit denen des

Nordens zulelzt ausgesprocheu haben wiirde. Leider aber veruuglùckte der beriihmte Seefahrer,

der drei Reisen um die Erde und ein zweimaliges Eindringen in das Eis des Siidpols gliicklich

bestauden halte, auf derEisenbaho von Paris nach Versailles amStenMai 1842, bevor derTheil

des Reiseberichtes ausgearbeitet war, in welchem der Aufenlhalt in Neu-Guinea und in derNach-

barschaft besprochen werden mussle. Das von ihm gefiihrte ïagebuch zeigle sich mehr aphori-

slisch als man erwartet halte. So lindet sich in deniselben keine Aeusserung liber die Frage,

die wir jelzt besonders im Auge haben, ûber die Verschiedeuheit nàmlich der Bewohner des

Inuern von den Bewohnern der Kiiste. Dumont d'Urville erhielt auf Erkundigen, die er von

einem Papua, der Malayisch sprach, einzog, die Nachricht, dass die Stâmme im Innern zahlreich

sind*). woraus sich vermulhen lasst, dass die Kiislen-Papuas die Bewohner des Innern nicht als

einen eigenen in sich iibereinslimmenden, von ihnen selbst aber verschiedenen Stamni belrach-

len. Die Bewohner der Trilons-Bai halten einige Monale vorher einen Raubzug von VVesten

her erfahren, in Folge dessen viele Menschen fortgeschleppt waren. Die, welche man vorfand,

beschreibt der Seefahrer als schwarz, einige jedoch waren braun, die man fiir Mischlinge hielt,

klein von Wuchs. (Ob im Vergleich mit denen von Dorei?) Ihre Formen schienen sic den

*} Voyage an pôle sud et dans l'Océanie, par Dumont d'Urville, VI, '
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Australien) zu nàhern, allein ihre Haare sind kraus [créptis) bien qu'ils vi'aient paru beaucoup

moins frisés que ceux des naturels du havre Dorei. Maa fand iiur kleine Hullen, woge;;eu hei

Dorei sehr laoge Gebaude gesehen waren.

Bei der Durftigkeit diese,r Nachrichlen sieht man sicli nach den Nalurforschern dei Ex-

pédition um. Âuch ist in der zoologisclien Section der lieisebeschreibung ein ganzer Band diiii

Menscheo gewidmet, verfasst von deni Arzte der Expédition, Dr. llonibron. Allein er iiat

diesen Band der Entstehungsgescliichte der Mensclien-Stamme, ihrer Verbreiluiig, den Folgen

der Kreuzung uud andern sehr aligemeinen Betrachtungen gewidmet, denen zu folgen wir

keinen Beruf fiihlen. Indessen dûrfen wir nicht ausser Acbt lassen, was iiber die Austral-Ne-

uer und die Bewohner von Neu-Guinea gesagt wird. Von den letztern bat Iltrr Dr. Hombron

nur eini"e Individuen an der Siid-Kiiste selbst gesehen, was ibn jedocli uicbl abball, in die all-

oemeine sysleinaliscbe Auurdnung die Bewohner von Neu-Guinea aufzuntbmen. Die «Enda-

mènes» oder «i\ègres endariiéiies» tauchen dabei wieder auf. Da der Naine AIjoures zu zweideu-

lig ist, soll man lieber nach Lesson die Neger der Indischen Welt, die auch in Neu-Guinea

sind und sich bis auf die Salomons-Inseln und Neu-Caledonien verbreitet baben «Etidamènes»

nenneu. — Ibr llaar ist kraus [crépu) aber nicht woUig {laineux). Ihr Haar fallt in gedrehteu

Locken wie Pfropfenzieher herab. Es sollen dieselbeu sein, welche D. d Lrville Arfakis oder

AIjoures ueunt. Aber diesen halte ja Lesson, obgleich ein wenig vorsichlig uud uneutschiedeii,

olaltes Haar znaeschrieben! Vollkommen verliert man aber allen Hait, weun Hombron nach

d'Lrville die Alfuren Tiniors, die Niyritos oder Aelas von Mindanao (wohi Luçon?), die

Andamaneu von Sumatra (?) und Malakka u.s.w. zu den Pelagischen (Siidsee-) Negern rechaet

und von den Endamenen getreunt haben will *). In Sumatia kenul m.in indessen gar keiiie

Schwarzeu, auf der Halbinsel Malakka sind welche, sie beissen aber Samang oder Semaiiy,

Andamaucn sind auf den gleichuamigen Insein (B). — Dièse Siidsee -Neger sollen sich nicht

ûber Neu-Guiuea verbreitet haben. Les nègres pélagiehs ne peuplent que la Malaisie; ils consti-

tuent une espèce parfaitement distincte de l'espèce «Endamène». C'est par erreur que l'on a dit que

les Pélag'tens s'étaient étendus du côté de l'est. Au d'iesea Nègres pélagiens ist das Haar wollig, an

den Endamènes, zu denen also die Bewohner der Audamanen nicht gehôren sollen, kraus aber

nicht woUi". Man erinnert sich, dass nacli Pickering die Verbreitung der Bewohner von

Neu-Guiuea umgekehrt angenommen wurde, die Kiislenbewobner sollen mit den schwarzen

Bewohnern der ôstlichen lusel-Gruppen eines Stamnies sein, die Bewohner des Innern zu den

schwarzen Vôlker-Resten des Indischeu Archipels gehôren. — Die Papuas werden dann von

Hombron als eigener Stamm aufgefuhrt nach D. d'Urville's Schilderuug. Es wird nur hiii-

zuoefiigl, dass ihr Haar steifer ist als das der Endamenen, und dass sie die Inselgruppe der

Louisiade besetzl haben, Dann von den b)briden Papuas, auch nach D. d'Urville. Die drille

Varielàt bei d'Urville (siehe oben S. 3 15 (47)) erklârt Hombron fiir seiae Endamenen"). Nur

die Bewohner der Tritons-Bai bat Dr. Hombron selbst gesehen. Sie sind nach ihm physisch

*) Voyage au Pâle sud et dans VOcéanie, Vol. 15, (ou Zoologie 1) p. 291 et seq.

**) Ebd. p. 300.
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denen von Dorei iiberlegen, weil sie mil den kriiftigsten Rassen der Malajen, denen von Bor-

néo und Celebes im VerLelir siehen, die Papiias von Dorei aber mit den Malayen der Mo-

lukken"). AUeiii es istaus den Nachrichten der llollander und Anderer und d'Urville's selbst,

ganz unzweifelhaft, dass die Bewohner der Tritons-Bai mit den Bewobnern von Ceram in un-

nnlerbrochenem Verkebr stehen, und wenn sie gemischt sind, so komnit wobl von hier die

Vermisrhung.

Da auch wir auf wenigslens zwei Schadel-Formeu der Bewohner von Neu-Guinea kom-

raen, oder vieimehr davon ausgelien, so durflen wir Hombron nicht iibergehen, mit dem wir

zumTheil zusammen trelîen werden, so unerquicklich es auch ist, auf die leicht hingeworfenen

Verlheilungen in Sprcies, die nicht von bestimmler Basis ausgehen, aber apodiktisch vorge-

trrtgen werden, ernsllich einzugehen. Im Eifer der Demousiration wird auch den Dayaks und

den Malayen die langgezogene Schâdel-Form zugeschrieben "). Retzius zâhll die Malayen zu

den Brachycephalen und die Schadel, welche in unsrer Sammlung als âchte Malayen aufgestelll

sind, haben nicht nur einen sehr abgestuzten Hinterkopf, sondern sind sehr hoch und ziemlich

breil, die Hôhe ist 0,8 i9 und die Breite 0,813 der Lange. Dièse letzte Dimension, die Lange,

ist also die unlerdrûckle. Es ist aber dem grossen Werke , welchcs d'Urville's Reise

nach 'dem Siidpol und nach Océanien bescbreibt, noch eine Abtheilung einverleibl, welrhe

«Anthropologien benannt ist und ganz auf unsre Aufgabe sich bezieht. Der Kiinsller Duniou-

tier bat nâmiich auf der Reise Gelegenheit genoramen, von vielen Vôlkern Gyps - Masken zu

nebmen und daroach Bûsten geformt, die spater photographirt sind. Ebenso sind Scbâdel,

welche Dumoutier milgebrachl bat, pholographisch dargeslellt und beide Reiben von Pboto-

graphien sind in einen Allas vereinigt, der mit dem Nanien «Dumoutier's Atlas» bezeichnet

wird. Herr Em. Blanchard bat einen Band Text dazu geliefert. Da er aber selbst nicht Ge-

legenheit balte, die lebendeu Objecte zu sehen, so konnte er dem Allas wenig unmillelbare Be-

lebrung binzufiigen, wogegen er ûber eine Menge Vôlker, die im Allasse nicht vorkommen,

uach Andern spricht, ohne aber deren eigene Worle anzufiihren. Der Atlas ist wicblig, weil

er die Formen nolhwendig naturgetreu darslelll. Leider lâsst sich nicht erwarten, dass grade

die Individueu, die fiir besonders typisch gelten konnten, sich der Gyps- Abformung werden

unlerworfen haben. Milunter sind auch Kôpfe dargeslellt, von deren Persôniichkeil oder Volks-

thiimlichkeit des Kiinstlers selbst bei der Rûckkehr nichts Beslimmtes aussagen konnte. We-
nigslens wird dem Léser keine Auskunft dariiber gegeben. Das ist besonders aullallend in Be-

zug auf die Frage, von der wir in diesem Abschnille ausgegangen sind. Der Allas gibt auf

Taf. 33 recbls einen Scbâdel mil der Unterschrifl: Arfour de la grande terre de la Nouvelle-

Guinée. Dieser Scbâdel gehôrt ganz zu der Forra, welche wir Papua genannt haben, denn er

ist lang, dabei flach gewôlbl, mit scbmaler, niedriger Stirn, aber hinten breit werdend; die

Zâbne siehen sehr schief, das Kinn ist zurùckgezogen. Die Unterkiefer klein, mit sehr scbief

aufsleigenden Aeslen. Der obère Rand des Scblàfenbeins ist grade. Es ist sogar ein abgeson-

*l p. 302.

**! P. 2S4.
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(leiler Kuocheu zwischen dem giossen Keilbeinflûgel, dem Schlafen- iind Scheitelbein keunl-

lich, wie beizweien von unsern Papua-Schadeln [Craniasekclap.G)'). Aber warum wird dieser

Schâdel hier fiir den eines Alfureo gegeben? Herr Blanchard sagt nur: Mr. Dumontier a

représenté les crânes [suivants): 1) d'une jeune femme (pi. 33) des tribus Ilarfours, de la Nouvelle-

Guinée, dont la provenence exacte ne nous a pas été indiquée. . . Es ist aiich die Buste von einem

aArfour» abgi'bildet (p. 116). 31an erfahrl aber eben so wenig wie niaii dazu gekommen ist,

da das Innere gar nicht besucht wurde. Der iXame « Endamène» fehll iiberhaupl hier im Atlas

wie ini Texte und man weiss iiichl, ob die Benennung aArfoum ihn ersetzen soi!.

Deunoeh begriissen wir diesen Atlas als die Morgenrolhe einer neuen Zeit fiir die An-

thropologie, welche stalt oberdachlicher, aus dem Gedâchtnisse niedergeschriebener Beschrei-

bnuyen, die, weun die Beobachler nicht viele \'ergleichungspunlite sclion friiluîr gewonnen

hatten, selten ein bestimniles Bild gewâhren, mechanisch copirte Fornien bringen wird. Wie

oft wird von vorstehenden Wangenhôckern gesprochen, und man weiss nicht, ob sie naci) vorn

oder zur Seite vorragen. in dieseni Allas hat man doch beslimmte Formen vor sich. Die Ge-

briider Schiagintweit sind auf dieser Bahn fortgeschrilten und haben ihre Gypsfornien in

Metall galvanoplastisch fin den allgemeinen Gebrauch vervielfiiltigen lassen.

Wir wenlen diesen Allas genaner durchzugehen haben, indem wir schliesslich uosere

Sehadel mil den hier abgebildeten vergleichen. V'orher ist noch auders Malerial anzusehen.

ç 7. Moeli c'iiiigfo iiciicrc^ Bt'obaclituiigen nnd Bericlite»

Nach den neuesten Frauzôsisrhen Reisen schien, wie wir gesehen haben, bestiitigt zu

werden, was Forrest berichtet batte, dass das Innere von Neu-Gninea von ganz andern Men-

schen bewohnt werde, als die Riislen. Dièse heissen ubcrall Papnas oder Papw, jene bei

Dumontier und Blanchard, wie bei Forrest Arfnren, bei Hombron Endamenen. Wir

haben nun noch einige neuere Nachrichlen von Hollandern und Eoglandern, sowie einige sy-

stemalische Arbeilen von Naturforschern zu berucksichtigen, um iiber die uns vorliegenden

Schiidel einen vorlâufigen Abscbluss unsrer L'eberzeugungen auszusprechen.

Die Regierung von Mederlandisch Indien beabsichligle eine Recognoscirung von Neu-

Guinea, un» einen passenden Punkl zu einer Niederlassung zu wahleo. Sie schickte zu diesem

Zwecke im Jabre 182G den Lieutenant Kolff mit der Brigg nDourga» aus, um die Siidwest-

Kiiste von Neu-Guinea und die Arm-Iuseln, in Bezug auf ihre phj'sische Beschaffenheit und

die Einwohner kennen zu lernen. Kolff entdeckte elwas ôstlich von dem «Vahchen Cap»,

welches die Sûdwest-Kiiste von Neu-Guinea von der Sùdost-Iuiste scheidet, eine liefe Einfahrt,

die sich spalcr als Aleerenge ergeben bal und die «Dourga-Strasse» genannt isl. Von dieser

Reise ist eine Beschreibung ersehienen, die auch in die Englische Sprache iibersetzt ist**). —
*) Ich halte diesen superaumeràren Knochen, oder diesen abgelosten Theil des grossen Keilbéinfliigels keines-

weges fiir eine Eigeathiimlichkeit der PopMa-Schadel, deiin ich sehe ihn sogar bei Germanischen Kôpfen. Aber sehr

liàutig scheint er docb bei jenea vorzukommen. Er wird mit der geringen Ausdebnung des Schlafenbeines in Be-

ziehung stehen.

**) Voyage ofthe fDnuryan lo New-Guinea ami Ihe Moluçcas. Lond. 18'(0. (Uebersetzung).
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Im Jahre 1828 wiirden zwei Schiffe, die Corvette Triton und der Schoner Iris unter Leitung

des Capt, Lieutenant Sleenboom ausgesendet, um die begonnene Untersuchung fortzusetzen,

zugleich auch die Besitz-Ergreifung der ganzen Siidwestkiiste bis zum « Vahchen Cap» von Seiten

der Niederlandischen Regierung auszufiibren und eine Niederlassung mit einem kleinen Fort

zu griinden. Eine naturhistoriscbe Commission, zu welcher Dr. Salomon Miiller gehorte,

war, mit mebreren Zeichuern, dieser Expédition beigegeben. Zu den Marine - Officieren der-

selben gehorte der Lieutenant Modéra, der eine Beschreibung dieser Reise herausgegeben

hat*), Sie besuchte die Dourga-Strasse und batte daselbst mit den Eingebornen, die vielleicbt

selbst nicht ansâssig, soudern nur zeitweilig zum Fiscbfange da waren, ein nicht gliicklicbes

Zusanimentreffen, das mit Blutvergiesen endete, verweilte dann nordwestlich vom « Vahchen

Cap» unter à-° 30 siidl. Br., bei einer Niederlassung «Ula» an dem ansebnlichen Elusse «Uta-

nata», wo die Einwohner die Holliinder sehr freundlich aufnahmen, und sie sogar einludeu,

ihre beabsichtigte Niederlassung dort anzulegen. Die Bewohner von Uta kannten namlich sehr

gui die Vortbeile eines geregelten Handelsverkehrs, da sie von Ceramer Kaufleuten besucht

wurdcn, zu deren Aufnahme sie ein eigenes Haus erbaut hatten. Der Vorscblag, die Kolonie

hier zu griinden, wurde leider nicht angenommen, so sehr der Fluss an sith dazu einlud —
bios weil die Mûndnng desselben, starker Versandung wegen, den Schiflen dasEiulaufen nicht

gestattete. Indem man die Kiiste aber weiter nach NW. verfolgte, enldeckte man weiter wesl-

lich, unter 3/^° siidl. Br.. in einer Gegend uLobo» eine grosse Bucht, die man «Tritonsbucht»

nannte und geeiguet fand, der grôsslen Flotte als sicherer Hafen zu dienen. Das bestimmte die

seemânnischen Niedcrlander hier ihre Kolonie zu griinden. Aber dièse von bohen Bergen wie

ein tiofer Kessol umschlossene Bucht, in der kein Wind die stagnireude Luft erneut, und wo

das unmiltelbare Lfer ein SumpHioden ist, weil bei den haufigen Regengiissen das Wasser von

allen Seiten zusanimeulàuft, erwies sich der Gesundheit so nachtheilig, dass, bevor noch die

kleine Festung erbaut war, ein grosser Theil der Manschaft erkrankt war, und man schon im

Jahre 1 835 die Kolonie vôllig aufheben musste, nachdem man im Jahre 1 828 bis zum « Val-

scheii Capii fiir HoUand feierlich in Besitz genommen batte. Im Jahre 1835 fuhr auch der

Lieutenant Kool durch die Dourga-Strasse, die er Marianne-Strasse umzunennen vorschlug. —
Spàter wurden auf Kosten des Kcinigs von HoUand unter Temminck's Leitung die Resultale

der auf diesen Reisen gemachten Beobachtungen in einem Prachtwerke mit vielen Kupfera

herausgegeben. Dièses von uns schon ofter citirte Werk heisst: Verhandelingen over de natuur-

lijke Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen door de Leden der Naturhundige com-

missie in Indie en andere Schrijvers, Leiden 1839— 1844. Fol. Es behandelt aber nicht allein

Neu-Guinea, sondern noch raehr Raum ist dem ôstlichen Theile des ludischen Archipels ge-

midmet. Die Lander- und Volkerkunde ist von Dr. Salomun Miiller verfasst, und die «Bei-

trâge zur Kenntniss von Neu-Guinea» bilden darin einen besondera Abschnitt, VVas hier ùber

die Vôlker gesagt wird, ist mit àcht hollàndischer Genauigkeit abgefasst. Man webt nicht aus

*) Modéra, Verhaal van eene Reize naar de Zuid-ieetl Eust van Ifieuw-Guinea. Uaarlem. 1830.
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den eiuzelneii Beobachtungen einen bunten Teppicli, der die Geschichte der Verbreituiig des

ganzen Menschengescblechts darstellt, sondein bleibt bei den Berichten iiber das Zusammen-

Ireffen mit den Eingebornen, beschreibt genau ihre VVnffen, ihren Piitz, ihre Werkzeuge und

bildet sie ab. Man gibt auch Beschreibung des Kôrporbaues und Abbildungen der Eingebornen,

welche naturgelreu zu sein scbeineQ. Der Léser vermissl nur anatomiscbe Ausmessiingen und

bedauert, dass die Pbologr.phie damais nocb aufsolche Gegenstiiude nicbt angewendet wnrde.

Allein je dankbaner man dafiir sein muss, dass hier zuverlassige Beilrâge geliefert werden, uni

so mehr kann man nicbt umhin zu bemerken, dass sie fiir unsere Aufgabc docb nur dûrftig

sind. DerGrund dafiJr ist deiselbe, der auch bis dabin dieKennIniss der EiogeborneD in ein tiefes

Dunkel gehiillt gehalten balle, dieMannigfaltigkeil derSprachen und die Unkenntniss derselben,

sowie der fortlaufende Kriegs-Zustand der einzelnen Slânime gegen einander und die Scheu,

die sie vor jedem Scbiffe baben, sei es mit Europaern oder Malayen bemannt. Die Annaberung

der civilisirlen Volker hat bisher den ungliicklichen Bewobnern von Neu-Guinea mebr Fluch

als Segeu gebracbt, denn die Gewinnsuchl der Civilisirlen behandelt wenigstens die Westbalfle

dieser grossen Insel als einen herrenlosen Wald, in welchem man so ofl und so viel vom

menschlicben Wilde sich fiingt, als man mit sicberer Aussiebt auf Erfolg und Gevviim vermag.

Die westlicbslen Tbeile der Insel und uamentlich die Kiistenbewobner, baben so viel von der

Civilisation sich angeeignet, dass die Sklaven-Jagd ihnen ein stebendes Gewerbe geworden ist,

die Waare wird dann an die besuchenden Schifle abgeselzt. Sie wird aber auch zum Tribut

verwendet. Der Sultan von Tidor beansprucht uocb jetzt eine Oberherrschaft ùbcr den west-

licbslen Tbeil, wenigstens bis Dorei, und sendet von Zeit zu Zeit Scbiffe nacb Neu-Guinea ab,

um die Siizeranitat nicbt veijâbren zu lassen. Jeder Besucb wird an jedem Ilafenplatze mit

Sklaven bonoiirt. Darin liegtaucb wobl vorziiglich der Gr und, dass die haiidels- und mouopol-

siJchligen, gemiscbleu und ungemiscblen Papuas der Kûste, den Fremden die Kenntniss des

Innern erschweren, aber auch die Bewohner des Innern wiiklich veiacbten, weil sie durch

dièses Gefuhl sich berechtigt glauben. sie als Vieh zu behandeln. Die Holliinder hallen Dol-

metscher aus Ceram mit, welche durch die Ceramesische Spracbe in den von Ceramesen be-

suchleu Hàfen sich gui verstandlich mathen konnten, sie batteu auch etwas von den westlicben

Sprachen erlernt. Allein in der Dourga-Strasse schien kein einziger ibrerZusprûche verstanden

zu werden, sowie keiner der Gegenrufe ihnen verstandlich war. So war denn auch ein blu-

tiges Zusamraentreffen unvermeidlich. Von den Bewobnern im Innern scheint man gar keine

allgemeine Nachrichten erhailen zu baben. Man sah nur von einem Stamme, der auf den Bergen

in der Niibe der Tritonsbucht wobnt, uud Mairassis genannl wurde, einige Individuen und

bescbreibl sie als «von gesundem Kôrperbau bei mitlelmâssiger Grosse und ein krâftigeres

Volk bildond als die strandbewohuenden Papuas dieser Gegend. Aile hatten muskulôse Glied-

maassen, regelmassige Gesichtsziige, dunkelbraune Haut, kein besonders langes scbwarzes

Haar, das obne besondere Behandlung [zonder Bewerking) in seinem naliirlichen Wuclise wild

um den Kopf hing, wobei Einige schwarze Bârte Irugen». Es ist zum Verzweiflen, dass auch

hier nicbt gesagt wird, oh das Haar schlicht erschien oder gekriiuselt. Bei den Bewobnern der
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Torres-Strasse bàogt tias Haar aucli ohue Behandlung um den Kopf, aher in langen spiraligeo

Tri)d(ielD. Eine AbbiUlung, welche Auskuuft geben konnte, fehlt fiir die Mairassis gauz.

Die Hollander b.iben in neuesler Zeit und zwar i m Jahie 1850 auch die Nordkiisle au

dem Schoner nCirce» im Begleitung einer Flolille des Sultans von Tidor besucht und von dieser

KiJste durch Aufpllanzuiig der Ilollandischen losignien Besilz genomnien. Sie hielten sich be-

sonders in Dorei auf, bcsucbten aber aucb « h'tirudun, an der Nordosl-Seite der grossen Bucht

(1er Nordkusle. Sic kanien liis zuin Port-Humboldt, 140^ 47 ostl. Lange v. Gr. Ohne jedoch

landen zu kônneu. lin Jabre 185'2 griiodeten sie aber hier eine Kolonie. Ob von hier aus

DBue Nacbricbten iiber die Bewohner dortiger Gegend eingegangen sind, wie sich erwarten

lâsst, ist luir nicht bekannt geworden*). '

Ich inuss hier ferner das schon oben genannle Buch von Earl**) iiber die Papuas an-

fùhren, in welchem er die Nachrichten der Hollander in Bezug auf Neu-Guinea sehr voUslândig

benutzt bal. Man darf aber bedauern, dass er mebr auf Modéras Bericht als auf den von Sa-

lomon Muller Riicksicht nimmt, den er zwar keioesweges bei Seite lasst, vielniehr bat er

aus diesem Worke uiebrere Abbildungen kopiri, wobei er aber doch das Einzige, was iiber

den Schàdelbau von Brugmanns gesagt ist, und was in einer langen Anmerkung bei Mill-

ier***) vorkomnit, vollstândig iibergeht. Earl hat aber ausser den Hollândiscben Nacbricbten

aucb eigene gegcben, besonders iiber die Onin-Papuas in der tiefen «Mac-Cluer-Einfahrt» an

der Westspitze. Bei diesen Onùi-Paptias ist der Menschenraub und Menscben-Verkauf in der

schônsten Bliilhe und im geregeltsteu Betriebe. Es liegt ja auch dièse Bucht der Civilisation

und also auch deni Geize der civilisirten Volker ani niichsten. Earl hat iiberdiess die besten

Nacbricbten iiber die kleinen Reste von Auslral-Negern, welche zerstreut auf den Molukken,

den Pbilippen, bis nach Malakka, den Andamanischen Insein und Cochinchina vorkommen,

gesaïuuielt und grostentbeils in wôrtlicher Uebertragung mitgetheilt. Dagegen geht er ôstlich

ijber Neu-Guinea nicht binaus. Er gibt vielmebr zu erkennen, das er uber die Sûdsee-Neger

im Melanesischeo Archipel ein besooderes Werk beabsichtige.

Er erwàhnt auch der Bewohner der kleinen Insein innerhalb der Torrcs - Strasse nicht,

mit Ausnahme der Eiiigebornen der grossen Melvilles-Insel, welche Neu-Holland ganz nahe

liegt, aber von Papuas bewohnt sein soll. Ueber die Bewohner der kleinen Insein in der Torres-

Strasse haben wir aber umstândliche Nachrichten durch zwei Engl. Expeditionen erhalten,

welche mit einer speciellen Aufnahme dieser Strasse beauftragt waren. Das eine dieser Schifîe:

the Fbj, gefiihrt vom Captain Black wood, das besonders den westlichen Theil der Strasse

untersuchte, hat in dem begleitenden Nafurforscher J. Beete Jukes^) schon im Jahre 1847

einen wissenschaftlichen Berichterstatter erhalten. Dass Earl dièses Bûches gar nicht erwabnt.

*) Dièse Reise ist beschrieben in Natiittrkimdige Tijdschrift voor Nederlandsch Indie fur 1831, mir aber nur

durcb die Ausziige bei Earl bekaont.

**) George Win dsor Earl, The native races of the Indian Archipelago. Papttans.

**') Verhandelingen over de natuurl. geschied p. 63—65.

+) Narrative of the siirveying voyage of H. M. S. Fly . . . liy J. Beete Jukes. Londou. 1847, 2 Vol. in 8.
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lâsst vermuthen, dass erdie Torres-Insein mit den mehr ostlichenzugleich zubehandeln imSinne

hatte. Mir scheinen die Portraits in diesem Bûche von ganz besonderem Werthe, denn trotz der

deutlicii ausgepragten [ndividualitât, ist docb ein Nalional-Character unverkennbar. Das SchitT

Fly nahm auch einen Theil 'der Siid-KiJste von Neu-Guinea, ôstlich vom aValschen Cap» auf,

doch ohne mit den Eingebornen in anhaltende Beriihrung zu kommeu.

Das andere Sibifl RaUlesnake (Capl. Stanley) ergânzte ira Osten, was durch das vorher-

gehende unausgefiihrt geblieben war. Es verfolgte die Siidkiiste von Neu-Guinea noch weiter

naeh Osten, bis zur Insel-Gruppe der Louisiade und kam in nahe Berubrung mit den Einge-

bornen. Es batte der umstàndlicbe Beriebt, den uns der Nalurforscber Macgillivray gegeben

bat*), von Earl also notbwendig benutzt werden miissen, wenn er ihn scbon gekannt batte.

Das Buch von Macgillivray trJigt zwar die Jabreszabl von 1852 und das von Earl die von

1853 und da jenes auch in London erscbienen ist, so hàtte es Herrn Earl nicbt unbekannt

bleiben konnen, wenn nicbt sein Buch friiher abgefasst war, vielleicht vor Beginn eiuer neuen

Reise. Ani merkwtirdigsten war mir, dass das Scbiff RaUlesnake im ôstlicben Tbeile der Siid-

kûste von Neu-Guinea gar nicbt die Scheu und Feindseligkeit der Eingebornen fand, iiber die

man soust so allgemein klagt, den Hafen Dorei etwa ausgenommen, dessen Bewobuer scbon

erfahren baben, dass ein forlgeselzter Handel Sicberbeit gewiibrt. Leider muss mjin glauben,

dass die dem Menscben natiirlicbe Neugierde und Freundlicbkcit hier nocb nicbt gewicben

siud, weil die civilisirte Ilabgier hierher nocb nicbt das Geworbe des Menschenrauiies ver-

breitet bat. — Ueberbaupt baben sicb die Ansicbten iiber den Cbaracter der Papuas in neuester

Zeit viel giinstiger gestallet, weil sowobl Frauzosen als Englânder und Hollander — auf ihren

letzten Entdeckungsfabrten viel mebr bemiibt waren das Vertrauen dieser Leute zu gewinnen

uud zu verdienen. Die ScIiilTsniannscbaft des Scbilîes Fly verdankt den Papuas der Torres-

Strasse sebr wesentlicbe Beibùlfe uud es bildeten sicb zwiscben einzelnen Ilauptlingen dieser

Papuas und der Besatzung des Scbifîes nacbbaltige Freundscbafls- Verbaltnisse, wozu die Pa-

puas durch vorhergegangene Rettung eines Tbeiles der Besatzung eines auf den grossen Ko-

rallen-Bànken gestrandeten SchilTes den Grund gelegt batten. Diejenigen Englischen und Fran-

zosiscben Seefahrer, welcbe die Neu -Hollander und die Papuas von Neu-Guinea zugleicb

kennen gelernt baben, siud auch wohl darin einig, d iss die erstern durch ibre grosse Gleich-

gijltigkeit und den Mangel aller Industrie and nameutlicb jeder Spur von Landbau einen viel

tiefern Grad der Robheit bezeugen. Fur erbaltene Gescbenke liessen sie selten eine Regung

der Dankbarkeit erkeunen. Jedenfalls baben die Papuas mebr Geniùtbliches als die Bewobner

Neu-Hollands. Die Familienbande scheinen inniger, das Weib ist weniger Sklavin und die

Liebe zu den Kindern ist grôsser, nicbt blos von Seiten der Mutter, sondern auch von Seilen

des Vators. Was die angebornen Verstandeskrâfte anlangt, so liisst sicb dariiber wenig urthei-

len, da die Europâer nirgend lange genug verweilten, um die Sprache der Eingebornen zu lernen.

Auffallend ist allerdings, dass die einfachsten Zàhl-Methoden, die man kennt, ja, die sicb iiber-

*) Jobn Macgillivray, Narrative of the voyage of H. M. S. RaUlesnake. LondoD, 1832, 2 Vol. iu 8.
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liaupl denken lassen, bei den verschiedenen Papua-Stammen gefunden sind, aber freilicb auf

ganz kleinen Insein. Auf dem grossen Lande zahlt man in niancben Gegenden (Dorei, Reny) bis 1

bevor die Zusammeusetzungen komnien, in anderu (Tritons-Bai, Brummer-Island) bis 5, aber

auf den Insein Errob und Murray, in der Torres-Strasse, zahlt man nur 1 und 2, mit eiufachen

Wôrtern, 3 wird schon aus 1 und 2 zusainniengesetzt u. s. w. bis 6, auf folgende VVeise:

1 nclat; 2 nées; 3 neesa-netat; k neesa-nees ; bneesa-neesa-netat; 6 neesa-neesa-nees. Ueber 6 wird

nicht leicht gezàhlt, sondern man driickt die Vielheit durch rasche Wiederholung des neesa-

neesa aus.

Stalt aus den zuletzt genannten Werkeu unbestimmte Ausziige zu machen, will ich nur

solcbe herausheben, welche dazu dienen kônnen, uns fur die Unterbringung unserer Schâdel

eiue Ricbtung zu geben. Vorau mûssen wir aber doch einige allgemeine Benierkungen

schicken.

Dass Neu-Guiuea von mebreren Stammen bewohnt ist, welche sich unter einander als

fremd und feindlich betrachten, und verscbiedene Sprachen reden, ist augenscheiulich. Die

Zabi der verschiedenen Stamme auzugeben, dazu fehlt es fur jetât noch an hinlànglicheu

Nachrichten, besonders da die Kenntniss der Sprachen noch auf sehr wenige und sehr unvoU-

stàndige Vocabularien beschrânkt ist. Es liegt nichts vor, was uns nothigte eine so weit

gehende Verschiedenheit anzuerkeunen, diiss man zwei urspruuglich ganz getrennte Haupt-

Stamme des Menschengeschlechtes, oder zwei Species, vie Viele jetzt zu sagen beiieben, zu

sehen hiàlte, welche Neu-Guinea bevolkerten, von deuen der eine das Innere und der andere

die Kûslen besetzt hielt. Dièse btiden Haupt-Stâmme hatle man uur angenommen uud als er-

wiesen betrachtet, weil vor fast 100 Jahreu Forrest sagt, das Innere wûrde von Alfuren be-

wohnt, von denen viele [mamj) schlichtus Ilaar haben — uud das hôi te Forrest nur von einem

Buggesen, Tuan Hadshi, der vielleicht die Alfuren anderer Gegenden gesehen hattcund die

hiesigen scheuen Bergbewohner Alfuren nannte, weil dieser Ausdruck iiberhaupt nicht

umganglichen Wilde bezeichnet. Seit jener Zeit bat Niemaad solcbe schlichthaarige Binnen-

Lândier Neu-Guineas gesehen— und da die zahlreichen Paptm-Sklaven, die man haufig aus dem

Innernvon Neu-Guinea in den Indischen Archipel bringt, aile kraushaarigsind, so darf man wohl

iiberzeugt sein, dass solcbe, wie man angenommen batte, gar nicht existireo. Deswegen aber

behaupten zu wollen, die Papuas in Neu-Guinea wiiren aile unter sich gleich, ist offenbar zu

weit gegangen. Am stârksten hat sich hierûber, so viel ich weiss, der ehrwiirdige Crawfurd

neuerlich in einer Sitzung der geogr. Gesellschaft in London ausgesprochen *). Er findet jetzt

die Papuas in ganz Neu-Guinea unter sich gleich, sehr krâftig und durchaus verschieden

von den kleinen schwâchlichen Bewohnern der Andamanen. Wie lange hat man nicht die Pa-

puas Neu-Guiueas als dùnnbeinig, kranklich und schlechtgenàhrt, mit vortretenden Bâuchen

beschrieben und Crawfurd selbst hat das jammervolle Bild von Raffles als Musterbild in seiner

hislory of the Indiau Archipelago gegeben. Damais, vor fast 40 Jahreu, sagte er: «Ich denke

*) Proceedings of the B. G. S. of London, Vol. U, N. 3, p. 184.
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nicht. dass uiiter den Papnait, die aus Neu-Giiinea gebiaobt waren, ich irgend einen gesehen

liabe, der ùber 5 Fuss (Engl.) hoch war. Ausser ihiem Mangel an Grosse sind sie auch

schmâcbtig»*). Sie miissen doch seit dem sebr an Kriifligkeit zugfnommen haben. — Earl isl

es vorzûglich, der die Alfuren uni ibre Selbslslândi<ikeil oder Eigenlhiimlichkeit gebracht bat,

und zwar vorziiglich durcb die Bemerkung, d;iss die Pa/J?fa-Sklaven, die man in der In-

dischen Inseiwell siehl, zum grossen Tbeile aus dem Innern Neu-Guineas geraubt werden und

immer krausbaarig sind**). Der Bemerkung, dass die Mairassù, welche aie Holliniiler sahen,

von den Papnas wenig vercbieden waren, kann icb sebr wenig Gewicht beilegen, deiin erstens

wobnten sie der Kiiste ganz nahe und zweilens ist von ibnen fasl uichts gesagl und nur daraus

lâsst sich allenfalls vermulhen, dass sie nichl auiïallende Verscbie<lenbeil zeigten.

Nacbdem man lange auf die sehr unsicbeie Nacbricbl Forresl's, dass von den Alfuren

im Innern Neu-Guineas viele scblicbtcs Haar baben, viel zu vie! Gewicht gelegl und einen

eigenen Menscben-Stamm oder eine Species darauf gcgruiulet bat, ist man jetzt, weil erkaniil

ist, dass das Wort Alfiirees eine sebr unbestimmte Bedeulung bat, geneigt, gar keinen Lnter-

schied unter den Bewohnern Neu-Guineas anzunebmen. Dariu gebl man nach meiner Mcinuug

zu weit und man komrat in Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuscbiitten. Meine Ueberzeu-

gung, dass wenigstens 2 Typen von krausbaarigen Bewobnern auf Neu-Guinea vorkommen,

berubt auf den beiden Formen der von mir bescbiiebenen Schadol und darauf, d.iss die bessern

Beschreibungen und Abbildungen sicb meislens auf dièse 2 Foi nien zuriickftibren lassen.

Kommen wir zuriick auf unsere Schàdel aus Neu-Guinea, so wiederbole icb gern die scbon

gegebene Erkliirung, dass icb den ersteo unsrer Papua- Scbàdel, der auf Taf. 1 und 2 abgebil-

det, keinesweges fiir einen normalen balte. Icb babe ibn aber abbilden lassen, weil er das

lebendige Seitenstiick des ofl besproebenen Bildes von Baffles*") ist. Icb gebe hier in einem

Holzscbnitt eine Copie des Kaffiesschen Bildes bis zur Brusl und ich glaube, dasss Jedermann

mir zugebtu wird, unser Pa/)î<a-Schadel N. 1 siebl so aus, als ob er diesem

Knaben in spiiterem Alter gehôrt balle. Dieser aber ward nach England

gebracbl und starb daselbst. Die Vorderzâbne und damit die Lippen, spran-

gen so weil vor, dass sie eine Art Schnauze bildeten und das Kinn stand so

weit zuriick, dass Everard Home, von dem man eine wissenschaftliche

Bescbreibung verlangt halte, sagt: nicht das Kinn, sondern der Mund bildet

das uutere Ende des Gesichtes. So ungefâbr isl es aucb in unserem Scbâ-

del. In welcber Gegend Neu-Guineas der Knabe, den Raffles in Bali vor-

fand, geraubt wurde, erfabren wir leider nicht und eben so wenig kann ich

von d em Individuum, dem unser Schàdel angehôrl bal, sagen, aus welcber

speciellen Gegend es kam. Es scbeint aber kein Grund vorhanden, eine be-

sondere .^rl Aiïen-PajBMa.'î anzunehmen, welche in iigend einem Winkel von Neu-Guinea lebl und

*) Crawfurd', i/iif(iri/ 0/ ttie Indian Archipelago, p. 24.

**) Earl, ani a. 0. S. 9.

***) Raffles, His'iry of Java. Plaie 91. Im Texl: Appeudis CXLII.
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stlttii 2U ïage koninit. Die leichlen, duniieu Knochen iu unsrem Schadel, ausser Veriiàltniss

zu (Jen ungelieureu ZiibneD, die slark abgerieben siud, scheineo eiiien ihacliitischen Zusland

zu erweisen uud aucb das Bild bei Raffles zeigl olîenbar eineii kiâuklichen Kôrper an. Beide

Uuglûcklicbe waren vielleicbt ihren Mûtteru ia zarler Jugend eutrissen und in einer Sklaven-

Zucbt, wie sie die Bonin-Papvas unterballen, aufgevvacbsen. Die Productc der Sklaven- oder

Meuschen-Zucbt werden bâiilig mit dem gciingsten Kosten-Aufwande bergestelU, da sie nach

der Stûckzahl verwertbel werdeo, wogegen die Producte der Viehzuebl grosstin Aufwand riilli-

lich macheo, da maa sie nach dem Gewichte ta\irt. — Die Neger in Guinea haben aucb

die vorspringendsten Kiefer in den scblecbtesten, nabiungslosen Gegenden, iu weicben sie um-

her irren, um dem Gewerbe der Sklaven-Hândler uud Skiaven-Fanger mehr entzogen zu sein.

Lauge bat man aber in dieseni Pa/Jîra-Sklaven von Raffles den wahren Typus der Papuas

vor sich zu baben geglaubt'). Es war billig, dass aucb einraal der Sehiidel dazu gezeichnet

wurde.

Betrachtet man das Bild von Raffles geuauer, so wird der flaebe Scbeitel aulTallen, dessen

Form durcb die krause, aber kurze Haarbedeckung noch kenntlicb bleibl. Flach ist er auch

in unserm abgebildeten Schadel. Einen flachenScheilel haben aber ùberhaupt diejenigen Schadel,

die unserer Sammlung alsPapua-Schâdel durchHerrn von Siebold mitgctheilt siud. Seben wir

die bessern Portraits von Eingeboruen Neu-Guineas durcb, so ûndeo wir uuter ihnen wenig-

stens zwei Typen, von denen der eine niedrige, elwaszurijckliegende Stirn und flachen langsam

nach binten aufsteigenden Scbeitel bat, ùberhaupt einen Schadel, dessen grossie Breite weit

nach binten fàllt, wie in den Portraits der Lichtpunkt audeutet"). Dieseibeu haben auch den

mehr vorspringenden Mund, das mehr zurucklretende

Kinn und die weuiger vortreteude Nase. In dem an-

dern Typus ist der Scbeitel gewolbler, in der Mittel-

liuie besonders vortretend, wenn man die Ansicht des

^j, Scbadels vou vorn bat; die Stirn ist hôher, Parietal-

Hôcker sind wenig entwickelt, weil der Schadel seine

grossie Breite tief unten bat, was im Portrait natiirlich

nicht sichtbar ist und ùberhaupt kaum im Lebenden.

Die Nase ist hier langer, mehr vorlreteud und oft

ùberhaugend ***). Der letztere Umsland mag davon

abhângen, dass die Stiimme von diesem Tjpus gewôhnlich in der Nasenscheidewand alleriei

Verzierungen vou Muschelu, Knochen, Holzern oder Federn tragen, die haufig auch durch die

*) Herr Pickering noch berief sich auf dièses Bild, freUich nicht fiir seine Papuas, sondern fiir die «uber-

trieben vorspringenden Kiefer seiner Negrillos».

**) Dieser Lichtpunkt, die grossie Breite andeutend, ist in unsrera Holzschnitte weuiger deuUicb, als im

Original.

***) In dem von nns copirlen Kopfe (rechls) ist die Nase grrisser als gewôhnlich und rachr vortretend, wie Earl

ausdrijcklich bemerkt. Ich habe aber diesen Kopf wâhlen miissen, weil bei andern im Profil gezeichnelen, der Scbei-

tel durch Tiicher oder dcrijleichen verdeckt ist.
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beide NasenQiigel gehen. Dadurch wird natiirlich die Nasenspitze einer fortgehenden Reizung

ausgesetzt und schon durcb das Gewicht der eingebrachten Gegenstànde herabgezogen. Der

Mund ist in diesem Typus weniger vorspringend und das Kinn wenig oder gar nicht zuriick-

treteud. Ueberhaupt ist der Unterkiefer bober. Die Lippen, die iibeibaupt nie so stark auf-

geworfen scheinen, aïs gewôhnlicb bel den Negern, pÛegen doch bei diesem dicker zu sein,

als ini ersten Typus, wo sie meist dùoner, aber wegen stârkereu Vortrelens der ZahnreiheD,

auch mehr vorgescboben sind.

Icb habe durcb zwei Hoizscbnitte dièse Unlerschiede anschaulicb zu macben gesucht.

Der Kopf zur linken Haud ist copirt nacb einer Skizze von Earl— N. 5 seiner Tafafel von

Portraits in kleinem Maassstabe. Es ist ein Eingeborner von Karas an der VVest-Kiiste von

j\eu-Guinea, 19 Jabr ail. Earl scbeint ibn in Sincapore gezeicbnet zu haben*). Der andere

Kopf recbts, ist nacb MuUer und stellt eineu Bewobner von Lka (HoU. 0(^la gescbrieben) vor.

Bie Hobe und Scbmalbeit des ganzen Scbiidels, so weit er nicbt durcb den Hais verdeckt wird,

ist uoch besser zu seben in einer ganzen Figur eines [/«a - Bewohners, die Muller auf seinei

Taf. 6 gibt, weil hier der Kopf fast ganz en face erscbeinl. Dièse Figur ist auch von Earl

copirt wonlen. Man siebt, dass die zweite Reibe unsrer Sclii.del, die wir unter der Benennung

Alfureu besitzen, ganz diesen KiJpfen entspricbt. Allein auch der Schâdel von den Arfakis Les-

son's, ist von deniselben Typus. VVohin gebôren aber die Kiistenbewdbner dieser Gegend,

nà'nlicb die Papuas von Dorei? Hier scbeint allerdings eine mannigfache Mischung stattgefunden

zu baben. Jedenfalls ist hier eine Malayiscbe Mischung, bei einzelnen Individuen wenigsteus

unverkenubar. Icb habe schon oben S. (316 (48)) die Portraits genannt, in welcben der Ma-

layiscbe 1 vpus deullich ist. In den andern Kopfeu scbeint der Isie Typus der vorberr-

schende. Dnfiir sprecbeu die P;ipua-Kôpfe in Duperrey's Reise-Atlas mit ihren niedrigen

Sliruen, auch manche Kopfe in D. d'Urville's Atlas, die nicht .\lalayische Riischung baben,

so viel der buschige Haarwucbs unterscheiden liisst, auch die Kopfe im Zoologischen Atlas

dieser Reise. Ferner môchte icb die Bewobner von Lobo oder der Tritons-Bai (nacb Taf. 8 der

Verhandelingen etc.) bieiher zablen, obgleich ein Paar jiingere Weiber ganz angenehme Ge-

sichter baben. Nur der Kopf N. 5 mil seinem stark vorspringenden Kinn, liisst mich uuent-

scbieden, ob icb ibm einen aiulern Ursprung zuschreiben, oder oh icb die RichtigkeilderZeicb-

nung bezweifeln soll. Beslatigl wird dièse Ansichl durcb den Gypskopf auf Taf. 1 1 (recbts) in

Dumoutier's Atlas und den Schàdel von der Tritons-Bai in demselben Atlas Taf. 35, Nr. 3

und 4. Die Seiten-Ansichl ist durcb das Vorspringen der Kiefer, die Schwâcbe des Unter-

kiefers, das Zuriicklrelen des Kiunes, den sebr geringen Umfang der Linea semicircularis

tempor. und die weit nacb hinten, aber stark vorspringenden Scheilelbocker unsrer Papua-

Schiidel Taf. 3 ganz gleicb. Nur in der Ansichl von vorn scbeint die Scheitel-Firste sich etwas

mebr zu eiheben, als bei unsren Schàdel, jedoch obne wesentliche Verânderung. Man erkennt

auch an den nach hinten breiter vortretenden Scblâfenbeinen. dass, wenn man den Schàdel

Earl, S. XIl! dpr Vorrede.
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ein weuig mehr iibergeneigt halte, (1er Buckel verschwunden wâre. Es scheini uur eiu Buckel

der Sliiu-Gegend. Noch mehr aber stimmt mit unserm Schâdel der auf Taf. 33 unler Nr. 3

und 4 abgebildete Schàdel, denn diesem fehlt auch die Stirnwulst, der Scheitel isl ganz flach

und hinten breit, die Kiefer springen noch meiir vor, das Kinu noih mehr zurikk. Dieser

Schadel bat aber widersprecbende lusciirifteD; oben stebt: «Jeune jdlc Paponus» und unlun:

uArjour de la grande Terre de la Aouvelle-Gumée». Es ist derselbe, von dem wir schon oben

(S. 320 (52)) bemerkten, dass der erklàrende Text von Blanchard zu verslehen gibt, die Be-

zeichnung der Nationalilat, sei wenig oder gar nichl begriindet *). Auf dieser Reise wurde

von Neu-Guinea nur die Ïritons-Bai besucht. VVenn von den hier gefundenen Schàdelu einer

deu Alfuren zugeschrieben wurde, so hiitle man wenigstens erwarieu diirfen, dass die Gninde

angegeben wiJrden.

Man sieht hieraus, dass das vvestliche Ende von Neu-Guinea an seiner Kiisle von dem

ersten Typus besetzl ist, den wir unler dem Namen von Papuas erbaiten haben und tïir den

man auch wohl diesen Namen beizubehallen bal, da er an den Kiisten -BewohnerD dieser (je-

gend urspriinglicb haflet. Der andere Typus bewohnl wenigstens bei Dorei das Innere unler

dem Namen der Arj'akis, wahrscheinlieh lebl er auch weiler wesllich und siidlich, denn wo

sollle sonst Herr Peilsch die 5 Schadel erhailen haben, die er Alfuren von Neu-Guinea nenat?

Auch isl keiu Zweifel, dass viele der sogenannlen Popiiw-Sklaven der Indischen lusein diesem

Typus angehôren. Das siehl man i. B. aus dem guten Bilde, welches in Bruyns Heise iilier

Moskau nach Indien von einem kraftigen Papna vorkommt, dessen Scheitel die grossie Hôhe

in der Mille bat *').

Es ist keio Zweifel, dass man dièse Leule gemeint bal, wenn man an der Kiisle des

VVest-Endes von Neu-Guinea von den Menschen im Innern redele. Nur muss man bei diesen

Bewobnern des Innern von Neu-Guinea keine schlicbten Haare erwarten. Dièse pllegen vielmehr

in langen spiraligen Troddeln umher zu hangen, wenn sie nichl sorgfailig in Flechlen geordnel

werden. Auch darf man nichl behauplen, dass sie iiberall nur das Innere bewohnen, weil es

im wesllichslen Theile von Neu-Guinea so isl. Bei Uta, noch vor der Mille der "anzen Lanjie.

fand man sie an der Rùsle. Aber wie ist es mil den Einwohnern um das «Valsclie Cap» und

die Z)o?<rgrt-Slrasse? Specielle Beschreibuugen, genaue Portraits, mitgebrachte Schadel fehien,

weil man dièse Menschen nur voriibergehend sah. AUein wenn die gauze Figur, welche bei

S. Millier vorkommt, aufGenauigkeil Anspruch machen darf, so muss ich doch die eigenllichen

Papuas des ersten Typus vermulhen, denu die Kiefer springen slark vor, die Slirn isl niedrig,

der Scheitel flach, die Nase kurz und breit, und, obgleich im Zustande grosser Picdiheil lebend,

haben dièse Lente doch die Nase nichl duTcbhohrl, welche Sille gewôhniicb bei dem zweiten

Typus vorzukommen scheint. W as die Siidkiisle Neu-Guineas weiler nach Oslen bis in die

*) Voyage un Pôle Sud et dans l'Océanie. AnIhTopologie. Texte par lilanchard, p. 116.

**) Tab. 197 der Franz. Cebeisetzung: Voyages de Corneille Le liruii par la iVuscovie. en Perse et aux Indes

Orientales. Fol. 1718.

Hëm. se. Dat. T. > 111. 42
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Louisiade-Inselu aniangt, so kann icii nach den Angahen Macjjilli vi a)» s iioch wenijiei zwei-

felii, dass hier Papuas voin ersten Typus leben. Zuvôrdersl kàmiiieu sicli die Leute ihr Haar

gero in eine grosse Quasle ans, dit- wie eiu Ballon den Ki>|jf uni;^il)l, wie die Bewohner von

Dorei; dann sah aber der geiiannle Naturforscher eiiien iMaiin auf der l^ouisiade, der sicii den

Kopf kahl geschoren hatle. «Dies gab Gelegenlieit die Form des Kopt\'s zu seheu und sic war

nierkwûrdig. Die Slirn war schmal und zuriickweieliend, als ob sic kiinstlicb abgeflacbt vvâre,

und gab deshalb eine grosse Vorragung und Breite dem hinliTn Ibeile des Schâdels». Der

Mann war aucb heller gefarbl und grôsser als die Uebrigen, nian war daher zuvôrdersl geneigl

zn glauben, dass er einer besondern Classe von Bevolkerung angebôrle, «allein icb benieikle

spâter», sagt unser Beobachter, «dieselbeSciiadelbilduiig verbunden mil scbwatzer Haulfarbeund

klcinem Wucbse*)». Man kann an Lebenden das Charakterisliscbe der ersten Scbàdell'orm kauni

scharfer bezcicbnen. Dièse Form, die liier von den Bewobnern der Louisiade mil kurzen VYor-

ten beschrieben isl, faïul man nicht allgemein an den Bewohnern der ôsllichen Ilàiile der Siid-

Kiisle von l\eu-Gninea und der zunàcbst liegenden luseln herrschend, sondern mehr Wecbsel.

Abgesehen von aulTallender Neger-Aebnlichkeit, welcbe beiden Tjpen zukoiiinU, obgleicb dem

ersten mebi als dem zweilen, sab man aucli enlscbiedene Malayeu-Gesicbler. «Im Allgenieinen

isl dei Kopl voin scbmal, binten breil und sehr bocd, das Gesicbt breit von dem slarken Vor-

sprung der Backenknocben und Verengerung der SrblJifengegend. Das Kinn ist scbmal und

elwas zurucktrelend, mit vorspringenden VN inkelii des Unlerkiefers. Die Nase ist mehr oder

weniger flacb au den Flùgeln, mit breileu INasenlochern; ein breiler, schwacb gebogener

Nasen-Riicken ist an der Spitze niedergedriickt durcb den Gebraucb des Nasen-Pllocks, der

Mund gross mit dicken Lippen». Icb glaube in dieser Schilderuug mehr das Vorberrschen des

zweiten Typus zu erkenuen, in der scliarl vorspringenden Ecke des L'nler-hierers in der grosseu

Hôbe des llintcihaupts. Dazu komntt, dass der Pflock in der Nase nur bei diesem Typus

im Gebraucb zu sein pflegt, nicht aber bei dem ersten. wenn er nicht stark mit dem andern

gemischt ist. Die Abbildungen, die IVIacgilli vi ay S. 298 gibl, obgleicb sie nicht sehi treu

sein môgen, wie sie denu auch wenig kiinstleriscb sind, scheinen durcb sehr hohe Schadel-

wôlbung dièse Ansicht zu besliiligen.

Nocb weniger bin icb nach den Beschreibungcn und den voii Jukes gegebenen Abbil-

dungen inZweifel, dass die îJewohner derTorres-Slrasse zu unserm zweiten Typus gehôren**).

Die Stirn ist scbmal, aber hocb, und aucb der Scheilel hoch gewôlbt. Dafiir sprechen aucli

die Schiidel von der Insel Tood in Dumoutier's Allas'*').

Icb muss noch benierken, dass schon Macgillivray zwei Varielaten von Papnas an-

erkennl, indem er zuletzl aile seine Erfabrungeu iiberblickl'''). Die eine Varielat, die er in der

Mille der Siidkiiste von ]\eu-Guinea, ôsllicb vom « Vahclien Cap», auf dem Delta des grosseu

*) Ma; g illirray, a. a. 0. !, S. 189, Anmerkung.

**) Jukes, Voyage oftlie Fly. II, plate to p. 336.

***) Dumoulier, Allas, PI. 34, besonders der miulere Kopf.

t) Voyage o( H. M. S Rattlesnake, 11, p. 77.
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Plusses Aird-River, den nian hier faiid, bis gegen aCap Possessioii» (liG/^" ôsll. Lànj-e v. Gr.

und 8y,° siidl. Br.). freilich iiieisl mit voriibergehend sah, ist iiacli seineni Urtheil iibeieiii-

slimmend mit den Bewohnern dei Toires-Slrasse, wijrde aiso zu unsrom zweiten Typus jjc-

lioren. Die andere Vaiielat sieht cr in den slellenweise beohaciitelen liewohnern der ternen-n

Osikiisie von Cap Poxuession, oder der grossen Bucht an bis zu der Louisiade und dièse Gruppe

mit eingeschiossen. Wir habeii scbon benierkt, dass wir in einzelnen Angaben in Maegilli-

vrav's unvoUslandigen Beschreibnngen der ôstiicbern Siidsee-Neger unsren ersien Typus, den

der eigenllichen Papuas wieder zu iinden geglaubt haben, weiler nach Westen aber niehr den

zweiten, so dass ich die Grande beick'r Typen racbr nach Osten, binter 150 L. v.Gr. zu seizen

geneigt wâre. Aber ich bin zweiCtlbal'l. ob hier nioht im mittleren Theiie von Neu-Guinea

ni)ch ein dritter Typus sicb (indel, der sich mit den andern gemischt bat und in einzelnen Ge-

genden mehr entvvickelt bervoriritl. iMacgilli vray bemerkte niimlich ôfters eine Gesicbts-

blMung, die ihm der Jiidiscben abniiib scbien. Dièse lang ausgi'zogenen, iiberbangenden Nasen

unsres zweiten Typus konnien «obi an .luden eriimern. Macgiliivray aber bat dem zweiten

Bande seines Bûches zwei Bildnisse von Bewohnern der Redscar- fiai (am Ostende der grossen

Bucht, fast unter 147° L. v. Gr.l. als Titelknpfer beigegeben. und dièse Pliysiognomien schei-

ncn niir von (\en beiden aiidein Papua-Typen sehr verschieden. Auch iinde ich gar nichts

Malayisclies in ihnen. Rs ist nanilich eine slarke Adiernase da und die Kiefer springen gar

nichl merkiich vor. Das llaar ist P:ipuanisch ausfrisirt und verderkt in eineni Kopfe die Form

des Schadels ganz, in dem andern Kopfe (rechls) ist aber die kiin>llicbe Frisur ziiriickgedrangt

und zeigt eine breite gut gewolbte Slirn. Wenn hier die Schiâfen abgellacht sein sollten, so

driicken die Portraits diesen L'mstand wenigslens gar nicht aus. Dagegen erinnert die slolz

gebogene Nase an ein sehr entferules Volk, an die Neu-Seelànder, die ni.m lianlig mit solcher

Nase abbildet. Sollte hier vielleicht noch ein Typus vorkomnien, der sich von Neu-Guinea

bis Neu-Seeland ausgedehnl bal? Ich wage nicht es zu behaupten, denn die Beobachtnngeo

von Macgillivray scheinen mir nicht priicise genug. Er glaubl sogar, dass die Form mit

schnialer , flacher Stirn und breitem Ilinlerkopf (I, p. 189) die wir zu unsren wahren Papuas

zogen, durch kiinstliche Mitlel erzeugl sein kônne, weil er am Cap York in Neu-Holland ge-

sehen hat, dass die Miitler ofl mit eiuerHand gegen den Vorderkopf und mit der andern gegen

den llinterkopf der Kinder driicken — allein ein solcher vorïibergehender Drnck wirkt gar

nichts, da der Kopf nicht aus Lehm, ohne innere Gestaltungs-Nolhwen(^igkeit, besteht. Dm den

Kopf umzuformen, muss der Druck anhaltend sein, bis die Nâthe ganz oder griisslentheils ver-

wachsen sind. Ein anhaltender Druck auf den Vorderkopf hat aber, so weit nieine Kenntniss

der verbildeten Kopfe geht, inmier d'e Foli.'e, dass hintei der Binde oder dem Brettchen, das

auf die Stirn dnukl, die Gegend der Kranznath in Form einer queren V\ uist vorragt. Von

einer solchen \A ulsl iialie ich bisbei iii( bis an Papua-Kopfen geseben. .Scbadel hat Macgilli-

vray nicht beschrielien.

Ich batte ancb der aullidlenden Bildnisse aus der /;f(/<!r«r-Bai gar nicht erwahnt, weiui

nichl eine Beschreibuns; und Abbildung eiues Schadels von iNeu-Guinea da wiire, die ich aucli
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utiler ineioe beiden Typeii iiicht unterbringea kaiin. Es is der von Sandiforl abgebildiile und

besebriebene Scbâdel *), von dem wir bei spiiterer Geliigeabeit erfahren baben, dass er vou der

Nordoslkûsle von Neu-Guinea stamnien soll, von der aile andt-in \acliricbleu feblen. Saloraou

Muller batte nanilicb aus der \âbe d.^r Tritons-Bai einige in einer Feiskluft gefundeneScbadel

mitgebracht und Sandiforl zugeschiclit. Sandifort unterscbied an ibnen zwei Fornien, beide

aber fand er langgezogen, mil flacben Scblàfen, die Verscbiedenheilen lagon mebr iin Ge-

sichle **). Icb glaube in diesen Bescbreibungen meine beiden Typen wiederzulinden. Daun

aber fiigt Sandifort binzii: Wenn raan die Ktiple von der Sùdkiiste mit denen der Nordosl-

kûsle Neu-Guineas vergleicbe, dann seien jene sehr bemerkenswerth. Bei diesen wâre die

Slirn breit, derScbiidel von derSeile geseben rund (d. h. kurz), das Gesicbt platt u.s. w. Er be-

rufl sicb nun iheils auf die von Quoy und Gaimard abgebildeten Scbiidel, tbeils auf den,

welchen er selbst aus Brugmauns Saiiuidung in den Tabul. craniorum dargestelll bat. IMan

erfjihrl bei dieser Gelegenbeit nichl obne Verwuuderuug, dass dieser Kopf von der iNordosl-

kiisle sein soll. In den Tab, cranior. war blos gesagl, er komme ex terra Papnarum. Man

bleibt zweifeibaft, ob die Nordostkiisle nicbl ein Druckfebler fiir Nordwestkiisle isl. Jeden-

falls ist dieser Scbâdel von unsern beiden Formen sehr verschieden, aber er kann auch eine

solche Nase nicbl gebabt baben, wiejene Bildnisse der Rcihcar- Hai-Papuas zeigen. Mir scheint

auch dieser Schadel Malayisches Blul zu verratheu. Ueber die Art, vvie man ihii erhiell, wird

oichts gesagl.

Jedeiifalls stelien sowohl dieser Scbâdel als jene Bildnisse nocb viel zn vereinzell, uni

einen drillen Typus anzuuebmen. Icb babe ihrer nur erwâbnen wollen, uui zu iernereii Beob-

achlungen aufzutorderu.

Wir bleiben also bei unsern 2 Typen sleben. Dem erslereo wird raan wohi den JNamen

Papua bewabren niiissen, weil dieser Name urspriJnglich dem westlicben Kiistenvolk gegeben

und ibm nicbl entzogen ist, wie denn aucb in Batavia in der Samiulung des llerrn Peitscb

nur dièse Form so benanot ist. Fur den aiidern Typus raiissle raan einen eigenen Namen er-

findeu, wenn nian nicbl den der Alfuren beibebalten will. Icb schlage die Beibehaltung dessel-

ben vor, denn man hal doch lange genug die Bewobner des Innern der Weslhâlfte von Neu-

Guinea Alfuren genannl. Uni sie von andern Volksresten im ludiscben Arcbipel zu unler-

srbeiden, kann man sie Alfuren von Neu-Guinea oder Alfuren- Papnas nennen. Auch vviirde man

sicb darin dem in Batavia nocb fortgehenden Gebraucbe anschliessen. .Man batte nur die lan;^e

fiir richlig gehallene .Meiuuug, dass dièse Alfuren scblichles Haar baben, als falsch anzuer-

kennen, und zu berucksicbtigen, dass viole dor Papua-Sklaven in der Indischen Well Alfuren-

Papuaa siud. Die von Lesson und Hombron gebrauchle Benennung Andamanen, wûrde icb

verworfen, so lange nicbl erwiesen isl, dass die liiisten-Papuas ihie Nachbarn vom Innern

so nennen, wie Lesson andeutel, was aber kein andorer Boobacbter erfahren hal, oder bis

nachgewieson ist, dass die Bewobner der Andamanischeu Inselu diesem Typus angehôren. Eine

*) Sandifort, Tabulas craniorum diversurum nationiim^ tab. XI.

**1 S. Muller, Land- en Volkexkiinde {iu den Verhandelingen over de naturl. geschiedenis}^ p. 63 und 64.
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solche Uebereilistimmung mit jenen Iiisiilanern gelil aber aus keiner der mir zugànglichen Be-

schreibuiigen der letzlern bestimnU hervor, obj^leicb sie auch iiicht fiir das Gegenllieil spre-

chen. Es isl dagegeu ein anderer Rest eiiies schwarzen kraus'iaarigen Volkes, Orantj-Samang

oder Semang genannt, das im Inneru dei Halbiiisel Malalika lebt, und in niehrere Tribus sich

theill, in neuer Zeit so beschrieben, dass ich dièses Volk t'iir ubereinstim:nend (uit den Alfuren

Neu-Guineas zu erklaren sehr geneigt bin. Herr Logan, der Samangs beobachlete, sagl:

«Der Kopf ist klein, dachfôrmig [ridged, mit Firste verseben), das beisst er erhebt sich iiber

der Stirn in Forni eines stumpfen Kcils, der ilinterkopf ist geruudet und elwas auschwellend

[swelling); die Stirn klein, niedrig(?) und merkiich schmaler als die VVangen -Gegend, die

Augenbrauneu-Bogen stark. Das llaar istspiralig, nicht wollig, und wâehst dicht in Buscheln»').

Der Kiicken- oder Dacbfôrmige Scheitel is es besonders, wodurch unser zweiterTypus charak-

terisirt wird.

Dieselbe Form des Scheitels characterisirt auch den Schâdel der Neu-llollander und bei

dieseu liiufl nicbl selten eine wirklicbe Firste oder ein sciiarfer Kiel der Lange naeb am Schei-

tel fort. Die Neu-Hollânder hal)en aber nach ubereinstimmenden Bericbleu schlicbtes Haar

oder ganz schwach gelockles — mit einziger Ausnaiime einiger kleinen Stànime der Nord-

kiisle, z. B. der lioioraregas**) und àbniicher, welche man deshalb als von einer Vermischnng

der Papuas mit den Neu-HoUândern abslammend betracbtet. Deswegen wird man die Binnen-

Viilker von Neu-Guinea, fur welche wir den Namen Alfuren beizubehalten vorschlagen, un-

geachlet di'r Aehnlichkeit ihres Sciiadelbaues mit den Bewohnern von Neu-Holland, dennoch

zum Hauptstamme der Papuas zu rechnen haben.

Wir haben bisher vermieden, etwas Naheres iiber die Beschalîenheit des llaars der Pa-

puas zu sagen, weil die Angaben sehr schwankend sind. Indessen seheint es doch unvermeid-

lich, es nachlrâglich zu thun, da man einen Haupt-Unterschied zwischen den Neger- Vôlkern

und den Papuas im Bau des Haars gel'unden zu haben glaubt. Die friiliesten Beobachter ge-

brauchten unbedenklich das Wort «wollig», um das krause Haar der Papuas damit zu bezeich-

nen. Sie bewunderten iiberdies die grossen Haar-Ballons oder Quasten, welche viele Stâmme

der Kiisten-Bewohner zu tragen pflegen und Dampier nannte sie daher, wie wir geliôrt habeu,

mop-headed. Forster war der erste, welcher von den Siidsee-Negern und namentlich von den

Neu-Caledoniern sagt: «Ihr Haar ist kraus, doch nicht sehr wollig» und diesen Satz damit

erlàutert, dass bei den Negern das Haar nicht allein kraus, sondern jedes einzelne Haar

liberaus fein ist und aus einer ungleich kleinern VVurzel sprosst als bei andern Menschen, des-

wegen heisse es WoUhaar ***). Dièse vor mehr als 70 Jahren gemachte Bemerkung wurde

jedoch wenigbeachtet, bis P richard dem Haar der Papuas besondere Aufmerksamkeitschenkte*).

*) Earl, The Papuans, p. 136 in einer Note.

**) Macgillivray, II. p. 3.

***) Joh. Forster's Bemerkungen auf seiner Reise iim die Welt. 1783, S. 214. Von den Bewohnern von Malli-

collo sagt Forster aber doch, dass ihr Haar wollig sei. Bewohner von Neu-Guinea hat er nie geseheu.

+) Prichard, Itesearches on the physical-history of Mankind, V, p. 228, 227.
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PricharcI halle diirrli Einl Piobcn vom Haar fier Papuas von Neu-Guinea erhaltei) uud sagl.

jedes einzelne Haar ist spiralfôrmig getirehl, und wàchst, wenn es nicht abgeschniden wird,

bis auf die Lange von eineni Fiiss. Er legl auch Gcwichl darauf, lass dièses Haar, sich seibst

iiberlassen, in Biisclieln oder Troddeiu {tufs) sich samniell, von denen jede von don andern

sicli gelrennt hait. Dass es stârrer ist als das meiste Negerhaar, wird nicht nur von Earl,

sondern von den meisten ueuern Beobachtern bemerkt. PicUering driickt sich dariiber ani

slârksten aus, indeni er von den Fidshianern sagl, ihr Haar sei drathig [wiry), und ihr aus-

gekiinimtes Haar leisle dem Schlage einer Keule einen bedeutenden VViderstand. Ich glaube

aber, dass man zu weil gebt, wenn man auf dièse Beschallenheit des Haars die Ueberzeugung

griinden will, dass die Papuas nicht aus Afrika slaninien konnien. Allerdings ist wohl das

Haar der meisten Neger kiirzer und weiciier, aber das gill nicht niehi l'iJr die siidiichsien Va-

riationen. Schon Earl bemerkt: «Die Hottentntten sind den Papuas am àhnlichsten in der Natur

des Haars, wclches, wie beknnnt, in kleinen Biindein wiichst». Man kann aber hinzusetzen,

dass es auch eine bedeulende Steiligkeit bat. Ich habe den hkalp eines Buschmannes geseben

und war erstaunt iiber den Widerstand, den dièse einzelnen gedreblen Spitzen, die nicbis an-

ders sind als sieife Locken, einer darauf gelegten Hand entgegenseizten. Dass dièse steifen

Locken sicb bilden und von einander getrennt bleibeu, scheint eben von der starken Spiral-

windung der etwas starren Haare abzubiingen. Es fassen sich einige Haare mit ihren spiralen

Windungcn und bilden auf dièse Weise die steifen Locken, die aufrechi slehen so lange sie

kurzsind und in einen gedrehten Knopf endigen, aber wenn sie langer werden, natiirlich nieder-

fallen und nun den Kopf wie lange Troddein (pipeu der Englander) umgeben. Bci Juke kaun

man solche Troddelkopfe abgebildet linden, die wie die Locken eines guten Pudels ausseben.

Oft wird auch jede einzelne Troddel kiinsllich durch eine Art Band besouders umgewickelt,

wodurch das Ansehen ein mebr geordnetes wird, wie bei dem Papua der Dourga - Strasse in

S. Milliers Land- en Volkeskuinle, copirt bei Earl. Nach Hombron scheint das Haar der

eigeullichen oder Kiisten-Papuas ani steifslen ; er sagt: ils rappellent un peu la texture du rrin,

spricbt aber nicht genauer von dem Haar der andern Stamme. — Dass jedes Haar eine Reibe

kurzer Windungen macbl, (demi das ist eigentlich gemeint, wenn man jedes Haar spiralig oder

frizzled, not icoolly nennl), schliesst an sich den Begrilî' von VVolle nicht aus, denn jedes ein-

zelne Haar der Merino-Wolle bildet eine Menge Windungen, wogegen das Haar nnsrer Land-

Schaafe nur schwach gebogen ist. Das Fliess der Meiino-Schaafe besleht daher auch aus auf-

rechten Zollen, und jede Zotte wieder aus unlergeordnelen uud deshalb selzl das ganze Kliess

der aufgeleglen Hand einen stfirkeren Druck enigegen, weil die Hand auf die Lange vieler

Haare driickt, nicht auf eine liegende Flocke. Jedes einzelne VVollbaar der Mérinos ist sehr

diinn und widerstandlos, ein aufrechter Bfischel al>er iiichl. Es llitil mir daher ieid, dass ich

nirgend die Dicke des Papua-Haars auch nur anniibernd angegeben linde. Jedenlails sehe ich

noch keine Nacbweisung eines enlscheidenden l nierschiedes von dem Haar det Afrikaner.

Lange spirale Troddeiu sind wenigsleiis auf der (jriinze zwischen den Neger-Slaninjen und den

nordiichen Volkern sehr gewohniich. Bei dieser Lnbestimmtheit der Begrifle kann man sich



Ueber Papuas und Alfuren. (67) 335

aul" die Aiigaben voiii VVoIlhaar gar nicht verlassen. Der grosse Quaslen-Kopl, durch Jen die

Kiisteu-Papuas so auflalleod siiid, berulit nur darauf, dass dièses iu viele Spiraleu gedrehte

llaar ausgekàinml vvird, so dass die einzelrieu aufiechtea Locken geiôsl weiden. Natiirlicb gibt

das nun eineu ganzeo Ballon v(»n Haaieu, die sich gegeaseitig halten. Vlan kaiiii die Merino-

Wolle eben so auskàmnieu.

§ J». H'erbreîtiiii^ dcr Papiia-Stainmt'.

Geheii wir weiler iiach Oslon zu deiii Melanesiscben Aicbipel iiber, so scbeint es uus,

flass sich beide Stàmme bierbei verbreitet haben, aber bald inehr der eine, bald mehr der an-

dere an deii verschiedenen Punkleii vorhetrscht, Wir habeii so eben bemerkt, dass die Be-

woliner der Inselgruppe der Louisiade, nach den Schilderiingen, die wir vorlinden, dem ersten

Typus allein oder sebr vorherrschend aiizugehôren scheineu. Dasselbe zeigl sich in den Sitteu

und Gebrauchen; das Betelkauen ist aanz alljft^niein, selbst bei den VVeiberu; dièse Gewohnhcit

ist viel wenigeT hautig im zweilen 1} pus. Uie Bewohner der Louisiade waren auch viel niiss-

trauischer und raubsûchliger alsdie der ôstlichen Sudkiiste von Neu-Guiuea, welche verlrauens-

voll und uubewafinet auf das Schill kamen, iheils aus Neugierde, theils uni m tausclien. Jene

aber halten ein Paar Boote iler Expédition ùberfallen, welche sie glaublen iiberwinden zu

kônnen. Selbst inimer zu Pliinderungen geneigt, sind sie auch iinmer darauf gefasst, ange-

gritïen zu werden, oder aDzugreil'en. Freilicb ist es deiselbe Stanini, welcher weiler wesllich

eineni gesicherlen Handel sich widniel. Beides slehl, wie ich glaube, nicht iin Widerspruche,

denu der Gruudzug des Charaklers niôchte eine lebbafte Begieide nach Gewinn sein. Auf

der niedersten Slufe Ireibl sie lortwahreud zur Pliinderung, bei hoberer Enlwickeiung wird der

Gewinn niehr auf gesicherleni Wege gesuchl, nicht aus Hunianitâl, sondern aus erfahrungs-

niiissiger Klugheit. So ist es denn auch dieser Slanini. der den Skiaveu-Haub im Gange hall.

Der audere Stanim scheint weniger vou der Begierde nach Gewinn getrieben, aber ein leb-

hafleres Gefiihl fiir Unabhàngigkeit zu haben. Er hat sich daher von der Riisle zuriJckgezogen,

wo der erste Slamm sie beselzt bail. Aber er bal dort mehr Thaligkeil in der Pllanzen-Cullur

enlwickell, um sich erhallen zu kônnen; er ist noch roher geblieben als der erste, aber er

scheint elwas mehr eineni herziichen Verhïiltnisse zugànglich zu sein, so weil er darin auch

hinler dem Polynesier zuriickbleibt. Diesen Eindruck machleu weuigslens die Begegnungen,

welche die Englander und llollander in der Torres-Slrasse, in Uta und am ôstlichen Theile der

Siidkiiste von Neu-Guinea erfahren haben.

Auf den weitern Insein also môgen sich beide Stârame verbreitet haben, doch nicht auf

gleiche Weise. Die Bewohner von Vanikoro z. B. kann man mil ihrer hohen und schmalcn

Sliru, dem iiberschatlelen Auge und dem ziendich vorlrelenden Kinn, nur von dem zweiten

Slamme herleiten'). In den Neu-lrlandern dagegen glaube ich, wenigslens in den nieisten Biid-

uissen, mehr den ersten Typus zu erkennen. Ganz enlschieden herrschl der erste Tjpus aber

*) Versl. in Dumont d'UrTille's Reise T.if. 18") u andere.
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in den Tasmanianern oder den Bewohnern von Van-Diemensland vor. Aile drei Scbàdel,

welche Dumoutier Taf. 36 seines Allasses abbildel, sind so vollstândig nach unsrem ersten

ïypus gebildet, dass sogar an zweien von ibnen der iiberzahlige Knochen zwischen deni

Scheitclbein, dem Schlafeubein und dem grossen Fliigel des Iveilbeines sich zeigt, der in diesem

Papua-Stamme so haufig ist. Allerdings mag nichl die ganze Insel gleicbmiissig bevolkert sein.

Ein Scbiidel von der WestKiiste Tasmauiens, in der Sannulung des Royal Collège of surgeons

lieliudlicb, und abgebildel in den Indigowtis races of thc Earlh '), spricbt mit seinem hoben Lnter-

kiefer und hochgewôlblen Scheilel viel mehr fiir den zweiten Typus oder fiir die benachbarteu

Neu-Hollander, deren Schiidelbau dem der AUuren oder unsrem zweiten Typus sehr abnlieb ist.

Dass die Fidshianer aus einem Gemiscb der Polynesier mil Siidsee-Negern, mit vorherr-

schendem Blute der letzteren bervorgegangen zu sein scheinen, baben wir scbon ausfîbrlich

besproeben (S. 290 (22) u.s.w.). Allein nacb dem jetzigen Stande unsrer Kenuluiss scbeint

es, dass die Papua-Stamme nicbt immer so von den Polynesiscb.en (Oceaniscben) getrennt ge-

vvesen sind, als jelzt, sondern, dass mebr Melanesisches Blut in das Oceanische iibergegangeu

isl, als mau gewobnlich zu glauben geneigt ist. Das Studiuni der Sprachen, der Silten und

Traditionen bat nicht umbin konnen die Oceanier oder Polynesier fiir Abkômmlinge der Ma-

laven zu erklaren. Aber die Haut-Farbe niclil nur, sondern aucb der Scbiidelbau sind so wech-

selnd, dass man Vcrniischungen anzunebnicn geneigt wird. Die Scbiidel sind zuweilen so lang

gezogen, dass man Beimiscbung von Cbinesen oder Siidsee-Negern vermutben darf. Die Farbe

scheint meistens fiir die letztern zu sprecben. Es isl aucb an sicb gar nicht wabrscbeinlich.

lia die Ansiedelungen wobl mehr vom Zufall als von bewussten Absirhten veranlasst sein

niogen, dass die schwarzen Stamme nicbt weiter nach Osten gerathen sein soUUn, zumal sie

docb wabrscbeinlicb die friibern waren. Indessen baben die Vermiscbungen obne Zweifel

schon in der Indiscbeu Inselwelt Statt gefunden, wo aucb jetzt die ftJiscbung sicb kund gibt.

lob muss es unlerlassen, die beiden von mir aufgestelllen Typen weiter nacb VVesten zu

verfolgen. Die Nacbrichten iiber die sogenannten Alfuren Indiens sind so verwirrl, dass schon

Prichard bemerkt, es sei nicbt moglich, nach diesen eine bestimmle Vorstellung sicb zu bil-

den. Einige Alfuren sind olTenbar nichts anders als zunickgedràngte fîa//a-Slàninie, scblicbt-

haaris und nicht von scbwarziicher lîautt'arbe. Aber aucb von den scbwarzen Volkerresten

dieser Gegenden baben wir so wenige mit scharfer Beobacbtung entworfeneScbil(leii]ngen,dass

man blindlings ratben ui' sste, um sie diesem oder jenem Typus anzureihen. Ich verweise daher

auf Earl, der Berichte iiber solcbeKesle, die er zu den Pupuas zàhlt, gesammelt bat, obne da-

mit sagen zu wollen, dass man Vertrauen zu den Bericbten baben diirfe, so lange sie nicht mit

kritischem Geiste abi:,efasst scheinen. So balte ich den Bericht iiber die Ncgrillos von Luzon,

dessen ich friilier erwiibnt habe (S. i99 (31)) fiir die Erzahlung eines Abenteurers. \\ enn er

wirklicb einige Tage unler diesem Volke gelebt bal, so bat er weiiigstens nicht die Gabe der

Beobacbtung bewiesen, obgleich seine Angabe die Megrillos [Ahetas) hiitten eine eigene Sprache,

*) Nott aud Gliddon, Indigenoiis races of the earth, p. 346, Fig. 82.
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viel iiielir Wniuschciiiliclikeit fur sicli h;it, ;ils dii' Behauptuiiij; diT Missioiiiire, sie spiâchen

flîis Tayala wie die helICaihigen Slamine. Wie uiivollslamli^ in Indien seibst die Rennlniss von

den Schwarzen auf dern ôstlichen Theile des Archipels ist, davon gibl Jiinghulin's Buch iiber

die Ba/<a-Lânder nul' Sumatra zusamnieogestelll mil Earl's Papuans e'm schlagendes Beispiel').

Junghuhn bescliiankl sicii namlicli iiiciit auf Sumalra. sondern gibl im zweiten Bande eine

Uebersicht aller V'olkei', die er zu dem Halla-Slunnna recbuet und derer des Papua- oder Negrilen-

Stammes, so viel riircii im liidisclitii Archipel vorkommen. Von den letzlern sagl er: «Mil-

glieder der Negrilen-Basse linden sich sicher nur an drei Orten im Archipel: 1) auf Luzon,

wo sie Aëla!> heisseii, i) in den Gebirgen des Staates Queda mf der iMalayischen Halbinsel,

genannl Samainj oder Lldai und 3) auf deu Audamanen-Inselu; ausserdem nui im uordwest-

lichen Theile von Neu-Guinea und auf den anliegenden Inseln». In einer Anmerkung fiigl er

hiiizu, das Vorkommen der Negrilen werde von Kuropiiischen Gelehrten i» der Regel viel zu

allgemein angenommen. Er ladelt namenllieh Hitler, der (Asien III, p. 1131) von der Ver-

hieilung dieser Neger-Basse durcb die zeislreute grosse Sundische Inselwelt spricht. Obgleicb,

fàhrl er fort, von Bornéo. Celebes, den ftlolukken, Timor und andein Theilen des Archipels

Nachrichlen von Regieruiigs-Beanilen vorhandeu sind, so wird doch der Negrilen mil keioem

NA'orte gi'dacbt, da es aher undeiikbar ist, dass eine so ausgezeichuele Basse mit Wollhaar und

schwarzer llaulfarbe sollte iibcrselien w orden sein, so darf eine so allgemeine Verbreilung der

iNegrileu mil Rechl be/.\vcii'i'lt werden. — Es niuss bemerkt werdeii, dass Junghuhn im Auf-

trage der (ieneral-GouvernemenU von Niederljindisch-lndien schrieb, ihm aiso wohi die Ar-

chive offen slanden. Dagegen fiiiul Earl Papmas an, (ausser Neu-Guinea und den nàchsten

loseln), aus der Arru-Gruppe, Gtram, in geniischtem Zuslande auf allen Insel zwisehen Ceranj

und Neu-Guinea, ausser Luzon aus vielen andern Inseln der Philippen-Gruppe, aus Bornéo, Ti-

mor, Flores, Solor und andern benachbarlen Inseln, ausser den Andamanen und deu Orang-

Sawang auf der Halbinsel Malakka. Ob aile dieseStàmme von dunkler llaulfarbe, auch krauses

Haar haben und mit Rechl als Papuas zu belrachten sind, bleibt freilich noch zu beslaligen.

Von vielen aber sah Earl selbst einzelne Individuen. — Aus dieser Zusammenstellung geht

hervor, wie wenig noch die Kenntniss der Indischen Inselwelt abgeschlossen ist. — Nur eioen

dieser isolirten Reste finde ich so geschildert, dass ich nicht zweille, ihn zu unserm zweiten

Typus und nicht zu dem erslen rechnen zu miissen, die Samang oder Semany von Malakka.

Ihr Scheitel soll keilformig sich erheben, die Kiefern wenig vorspringen, die VVangengegend

scheiot breit im Verhàllnisse zur schmalen Stiru **).

Indem ich es aufgebe, zu erralhen, welchem von den beiden T}'pen Neu-Guineas die

librigeu Volks-StJimme in der Indischen Inselwelt angehoren, kann ich doch die Bemerkung nicht

unterdrucken, dass der eisle oder der eigendiche Papua-Stamni enlschiedenere Neger-rAchnlich-

keit bat. als der zweile, dass dieser dagegen — besonders im Schàdelliau, aber auch im Ge-

sichle, sebr sich den Neu-HoUandern naherl, und von ihnenbeinahe nur durcb das krauseHaar

*) Juiighuliu, Die Batta-U.ider auf Sumatra. Berlin. 1847. 2 Bde. n\ H. lid. Il, S. 2!I0.

**) Earl, Pap. 137.

Mém. ec. iiau T. Vill. 43
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aulTallend sich unlersclieidet, das man luir in benaclibarlen und seiir beschiânliten Gegenden

Neu- Hollaiids, wo man Ein\vanderun;^en von den Torres-lnsi-lu vermuthel, in gedrebten

Troddein herabbiingen sieht. Ware es daher iiicbl am einfacb.^ten — bis das Sludium der

Spracben voUstiindigere Nacbweise gibl — anzunebnien, dass der zweite Stamin der Papuas oder

unsre Alfuren ans eiuer sehr.allen Vermischung der Neu ilolUinder mit eigentlieben Papnas

entslanden ist, und, dass spiilere Eiuwanderer der lelztern, die im Indiscben Arcbipei niebr den

Einfluss der Civilisation erfabren balten, allmàiig die Kiisten besetzlen und sich nun mebr ge-

sondert hielten?

Dass dièse lelztern urspriinglich aus Al'rika iiber die Andamanen vordrangen, beliauplen

zu wolleu, wiire sehr willkiibrlicb. Sie konnon aucb ans Indien gekomnien sein. Dass die ur-

spriinglicben Bewohner Indiens vielieicbt seliwarz waren, dass wenigslens ein Tbeil derselben

noch zu Ileiodots Zeiten schwarz war und von ibm Aetbiopier genannt wurde, ist so oit

besprocben, dass icb nieht weiter darauf eingeben niag. Alleiu icb kann niicb nicbt enthallen.

zu bemerken, dass eine von den Gebrûdern Scblagintweil angefertigte Maske eines Mannes

aus dem Stamme der Blulls, die ihrer scbwârzlichen Farbe wegen bekannt siud, und von alien

andern Bewobnern Hindostans als vôliig verscbieden belracblet werden, eine auffallende Aehn-

lichkeit mit den Papuas des ersten Typus zeigt. Es ist dasselbe scbmale Gesirbi, mit vortre-

tenden Kiefern und nacb vorn vorspringenden Wangenluickern. Nur das Haar wird von den

Bhills nicbt als kraus bescbrieben und auch nach diesL-i Maske scbeint es scblicbt zu sein. Es

gibt aber einen andern Rest eines schwarzen Stammes, der nur uocb in den Ibalern des

Himalajab, westlich von Nepaul im District Kamaon (oder Kamaun, wie Ritter scbreibt) vor-

kommt, der sehr scbwarze llaulfarbe und ein Haar, das der Wolle iibnlich isl, haben soll,

Trail*)hat ihn bescbrieben und Ritter**) bat die Abbandlung von Trail sehr vollslândig

excerpirt. Dièses Volk nennt sich Rmoals und biilt sich fiir die JJrbewohner. Von den schwarzen

Volkern in den Bergen von lliuter-lodien bude icb das Haar nicbt bescbrieben.

§ 9. !Se(ilu<<i!«.

Ueberbaupt ist es. um iiber Ursprung und Verbreitung der Siidsee-Neger eine begriindete

Leberzeugung zu gewinnen, nothweudig, dass die dunklen Volkerreste in Indien, aber auch

die Bewohner von Ost-Afrika und besonders von Madagascar anbaltender beobachtet und ge-

nauer geschildert werden als bisber geschehen ist, sowobl in Hinsicht der Kôrper-Bildung, als

der Sitten und Spracben. Bis ein reicheres und kritischer gesicbietes Material vorliegt, bliebe

es doch nur ein Ralben, wenn man uber solche Fragen eine Meinung aussprechen wollle. Die

Photographie wird kûnftig hoffentlich sebr niitzlicb werden, und nicbt Bildnisse geben, welche

nur Ausdrûcke der vorgefasslen Meinungen der Bescbreibenden sind, wie bei Scbilderungen

hâuflg genug geschieht. — Es ist also noch viel ertorderlicb, um iiber die Verbreitung der

*) Trail, Astatic reseurches, T. XVI.

**) Ritter s Erdkunde, III, S. 1044.
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verschiedeneu grossern Slainme des Menschengesclilechles in diesen Gegenden eiiie begriindete

Einsicbt zu gewinni'ii, demi einzelne Schiidel und photographiscbe Bilder einzelner Individuen

wiirden auch nocli niihl geniigen; man muss aus vielen die mitllere Form oderdenT)pus

feslzuslellen siulieii.

So wie es wiinschenswerlh isl. dass jeder Gebildele, der Gelegenbeit haben kann, eintMi

der dunkelgefiirbk'n Vôlkeiresle (1er Indischen Inselwelt und des Indischen Festlandes griind-

licli lu studiren, dièse Geb'geiibeil beiiutze, sei es in Bezug auf Geschicbte, Silten oder Spra-

chen, und danu seine Beobacblungen iiber jede einzelne Gruppe, ohne aile vorgefasste Mei-

nungen iiber die Zabi und Verbrcitiing der Menschen-Stàmnie oder lîassen, zur Oefîentlicbkeil

bringe, UDbekiimmerl iiber die Folgerungen, die sicb daraus entwickeln werden, wenn die

wissenscbafllicben Naehriebten sicb mehreo — so ist es auch wunscbenswertb und man kann

sagen, wissensrhaftlicb nolliwcndig, dass die Bewohner von Neu-Guinea vollstandiger unter-

sucht werden. Auch unsere Aut'steliuug zweier Papna-l'ypen bat nicbts weiter sein kônnen,

als eine vorlàuhge Ableitung aus deni bisherigen, unvollstandigen Malerial. Nach dem sehr

richtigen Grundsalze liaco's cilhin cmergil verilas ex errare qnam ex cotifnstone haben wir die

schlichtbaarigen Bewobner des Innern verworfen, weil nicbts Sicberes dariiber vorliegl, und

den Nanien Alfuren einer zweiten Form von Papuas vergeben. Es wâre sehr erfreulich, wenn

dieser VVidersprucb gcgen die friibere Ansicbt Veranlassung wiirde zu dem Beweise, dass

dièse dennodi die riclilige war. Jetzl isl eine solche IJntetsuchung viel leichler auszufiibren,

als man friiber glauben mocble, da man zwei ansehnlicbe Fliisse kennt, auf denen man mit

grôsseren Bôten, vielleicht mit kleinen Ûach gebauten Dampfscbiffen ziemlicb lief in das Innere

vordringen kann, der Aird-River und der t7a-Fluss. Dieselbe Expédition konnte eine Um-

schilTung der ganzen gros.sen Insel ausfiihren und an der noch wenig gekannten Ost-Hàlfle

an verschiedenen Funkten landen. Fiir die etbnograpbiscbe Anthropologie ware eine solche

Expédition von utjmessbarem Werthe, wenn man eben die Kenntniss der Meuschen alsHaupt-

sacbe bebandeit , nicht Pflanzen und Thiere sammelt, nebenbei nur die Menschen aus der

Ferne betrachtet, obne sicb die Miibe zu geben, mit ihnen lange zu verkebren. In dieser

Beziehuns haben aber die neuern Besuche auf Neu- Guinea einen entschiedenen Fortschritt

schon darin gezeigt, dass man sicb bemiihle, mit den Bewohnern in freundschaftiicben Verkehr

zu Ireten. Man kann daber auch mit Zuversicht boffen, dass die aufgekiârte Hollàndiscbe Re-

gierung, die so viel schon fiir die griindliche Kenntniss der Indischen Inselweit gethan bat,

nun auch Neu-Guinea wird naber unlersuchen lassen, als in fliicbtigen Kiisten - Besuchen

niôglich ist. Die Hollàndiscbe Niederlassung an der Nordkiiste bat ohnehin Neu-Guinea an die

Indiscbe Inselwelt gleichsam angescblossen *). Mit 100,000 eisernen Beilen, die man ver-

srbenkt oder vertauscht, niiissle ein verslàudiger Gouverneur, wie es >cbeiut, die ganze Insel

*) Es ist im vorigeii Jahre wieder eine «isseiisclianiiclie Expédition der Hollàndischen Regieruog in Neu-

(iiiinea gewesen. uber welilie eine kiir/e N.ichricM in Petemiann's IHitlheiliinyen. Jahrg. 1858, S. 470 sicli iindel.

Itiese Expeilition soll einige neue Fui kle besuchl tiaben, siheinl aber niihl auf eineni der grossern Plusse in das lii-

uere Torgedruogen zu sein.
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allmali" sjewiuneii koimen. Su isl das nordliclic Schweden, so ist Lappland erobert, niclil

durch Heere iind Krieg, sondorn durch Waaien iiiid Haiidel. Das Kliiiia ist fieilich in den

meislen Gegeudeu dun Europàern nii'lit giinstig, duicli den vielen Uegen, den ein liolier in der

Richtung dei Parallelen laufender Gebirgszug hier auf der Grauze des slelienden Passais und

der weciiselnden iMussous beditigl; allein ein langerer Aul'enllialt wird die beslen Localitalen

fur Ansiedelungen und die gûnsligsten Zeilen fiir die Schilïahrt keniien leliren. Die Pllanzen-

Production in Neu-Guinea isl jeden Falls sebr lohnend.

Die grosse Scbwierigkoit, ein geniigcndes kritisches Malerial lïir Beanlwoiluiig allge-

meiner etbnograpbisch-anlbropologischer Fragen berbeizuscbaflen, sclieinl niihl die Folge ge-

habl zu baben, dièse mil besonderer Vursicbl zu bebandeln oder unenlsciiieden zu lassen, sou-

dern umgekehrt, rascb und zuversichtlich zu verfabren. Mao ist gar uichl bedenklich, von der

einen Seile die Menscben aile von eineni Paare abzuleiten uud die Verscbiedeubcilen unlei

ihnen den Einwirkungen des Klimas und der Lebensweise zuzuscbreiben. so wenig nian aucb

sichere Erlahrungen ùber die Wirkung von Klinia uud Lebensweise auf den physiscben Bau

bal, von der audern Seile isl man eben so wenig bedenklicli, so vieie Urzeugungen und Spe-

cies fur das Menschengescblechl anzunehnien, als grade beliebig isl. leb will nicbl leugnen,

dass die vorbergebende, niclit eben sebr erquicklicbe, Erorlerung zuni Theil darauf berecbnel

war, dièse Ungenirlbeil (niau verzeibe das ausianiliscbe Wort, da, wie es mir sclieinl, das

Wesen selbst nicbl Gerrnaniscb isl) — dièse Ungeniillieil also, mit der man Menscben-Species

aufslelll, redit anscbaulicb zu macben. Die Alfureu-Species von iNeu-Guinea berulile, wie

gezeigl ist, nur auf Nacbricblen, die der Scbilïs-Ca[)ilaiii Forresl von eiuein ibii begleilenden

Buggesen, Tuan-Hadsbi, erhielt, und die er liiiclisl walirscbeinlicb nicbl einmal verstand.

In der Zoologie und Bolanik bedenkl man sicb sebr, eine Species aufzustellen, die man nicbl

durch Belegstiicke nacbweisen kaiin. Wenigstens mus» eine Species doch duicli diagnostische

Kenuzeicben cbaracterisiit werden, denn welches Uecht bal eine Species oliiie Diagnose? Wel-

cheu Wertb konnen die Mensclien-Species beanspiucben, weun eiu Authropolog deren 3, an-

dere 5, oder 15, oder 16 annebmen? Wird die Kennlniss des Menscbengescblechls dadurch

gefôrdert, dass man die àussere Form des zoologiscben Systems darauf anwendel, ohne die

iunern Bedingungen dieser àussein Form? Der Mensch isl ein Ibier, denkl man, uud eine

nalurwissenscbaflliche Unlersucbung muss ihn daber wie andeie Thiete belracbleu. Obgleich

nun wohl eine bobere Aullassung nicbl verkennen kann, dass das Thierische im iMcnschen nur

die Basis abgibl, auf der sicb etwas Hoheres, die geislige Anlage enlwickeln soll, so will ich

doch solchen Naturforschern zu Gefallen, welcbe meinen, die Naturforschung babe nur das

Leihlicbe ins Auge zu fassen, die also im Principe scbon Malerialislen sind, — ich will ibnen

zu Gefallen ganz vergessen. dass die Menscben aucb eine geistige Anlage baben. Sie sollen nur

nach ibrer tliieriscben und korperlichen Seile aufgefassi werden. Dann sind sie aber doch sichcr

Sàugetbiere, die bobern Allen komnien ibnen im Bau so nabe, dass dariiber oie ein Zweifel

bal besleben konnen. Nun nenne man doch nur Eine Saugelbier-Species, fiir welcbe es einiger-

maasseo wabrscbeinlich wiire, dass sie in ganz verscbiedenen Gegenden Urzeugungen gehabt
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halle. Icli {jebiiiuche das \\ orl Urzi'Ugung iiur, weil tler Beyrill' «Sch.ifTen» als Production

duich dcn abs<iluten Willen allein. oIiiil- Aaliiriiolhwendiglu'it odt'r XaturgeseUe vollkonimen

uiiwissenschafllich uiid aiso auch niclil iialui wissenscliafllirh ist. Icli will damit Ucim-sweges

sagen, dass inir die Urzeuguug verslàiullich ware. Es ist mir niclit einnial die FortpIlaiizuDg

fier Foimen verstandlich, obgleich ich rail di-r Art, wie sie sich enlwickeln, etwas beschàftigt

habe, wie sollle mir die Crzeiiguiig verstandlich sein! Das aher sclieinl mir voUkommen ver-

standlich, dass, weuu wir itn ftlenschen nui das zweibeinige Sâugethier sehen, wir gar kein

Hecht haben, ihn in verschiedenen Gegenden primar auflrelen zu lassen, so lange die Verbrei-

tuiig von einer einzigen als moglich gedadit werden kann. Es gibt keine Land -Siiugethiere

in di-n lieissen Gegenden der neuen Util, welche auch in der alleu vorkàmen. Nur im hohen

Norden sind ideutische Arten von Siiugelhieren sowie von Pflanzen in heiden WeilhaU'len.

Hier aber gebeii luselketten, besonders zwischen Amerika und Asien, sowie das Schwimni-Eis,

Gelegenheit zu VVanderungen. Dass dièse Erkiarung die richlige ist, lehren uns die Veriânge-

rungen der Continente nach dem Siid-Poie, auf denen nur hétérogène Arten von Landthiereu

sich linden. Aber nicht nur die Arten sind verschieden in Gegenden, die durcb weile Meere

getrennl sind, nieistens sind es auch die Gattungen, oder die im System zusammengeslelUen

Gruppen verwan<llei Arten. Hoclist selten liudet es sich, dass von Gattungen, welche nicht bis in

den hôcbsten Morden reichen, Arten in Ixùden VVelten vorkommen, wie vou den Ta|)iren. Es ist

zu erwarten, dass bei naherer Untetsuchung der ludische Tapir von den Amerikanischen sich

verschiedenei zeigen wird, als man urspninglich geglaubt hat. Regel ist es wenigstens, dass,

wenn eine grôssere Familie in beiden tlemispharen vorkomral, Familien-Unterschiede nach den

lleniispharen sich zeigen. So haben aile Afîen der neuen VVelt einen Backenzahn mehr als die

Allen der alleu Welt, eine anders gebaute Nase mit runden Nasenlôchern, nie Gesassschwielen

und meisi VVickelschwanze. Noch verschiedener sind die Zahnlosen beider Ilemisphareu, die

Dickhauter, die Kameelarligeu Ihiere, Kameele und Lamas nach den beiden Hemispharen. Was

von den Sâugethiereu gilt, gilt aber iiberhaupl von den durch Lungeii atbmenden Tiiieren. Mit

Ausuahme der gut beschwingten V()gel, welche weile Strecken zurûcklegen kônnen, besonders

weun ihnen zugleich die Fahigkeit des Schwiinmens dazukomnit, haben aucli dièse einen he-

stimniten Verbreilungsbezirk, der fiir die nicht fliegenden oft sehr beschiankt ist. Die Laud-

Aniphibien, welche noch weuiger Wandernngs-Fàhigkeit besitzen als die Siiugelhiere, haben

auch beschranklere Verhreitung. Dasselbe gilt auch noch fiir die Siisswasser-Fische, wenigstens

fiir die meisten, und so auch l'iJr die Alehrzahl der Wirbidlosen. Wenn von den einzelnen Thierfor-

men iiberhaupt jede nur einen Ausgangspunkt nachweist, von so vielen Sâugethier-, Vôgel- und

Aniphibien-Aiten des tropischen Ann-rikas keine in den tropischen Gegenden der alten Welt

zugleich vorkommt, sondern nui da in verschiedenen Gegenden, wo eiue VN'andeiung moglich

ist, besonders wenn wir miissige Verâuderungen in der Ausdehnung des Landes nach dem Aus-

treten dieser Thiere noch gelten lassen, wie wollen wir es uns verstandlich machen, dass der

Mensch allein an verschiedenen Punklen durch Primitivzeugung erschien? Ja, sagt man, das

Menschengeschlecht besteht ehen aus verschiedenen Arten, da sich dièse aber fruchlbar mischeu,
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so sind sie jetzl nichl mehr scliai f zu beslimmen. VYirklicli? unti dièse tiurhtbaie \ einiischuug

verscbiedeuer Arien der lliieie ist wohl Regel? Ich kaiin niich hier auf die Lehre von der Ba-

slardzeugung niclit einlassen, sondern vervveise auf die vorlreflliche, ebenso griindliche als ge-

dràugte Bebandlung derselben in Andi. Wagner's Gescbichte der Urwelt, Bd. H, 8. 7— 24.

Als Résultai dieser Lutersuchu,ng geht hervor, dass Baslarde wirklich verscbiedeuer Arien uur

sellen vorkomiuen und unfruchlbar sind. Was nolhigt uns aber in» Menschengescblechl ver-

schiedene Arten anzunebnien, ungeaclilel der in allen IMenscben iibereinslimnienden Forlpflan-

zungs-Fabigkiil? Das Pigment der PSeger! Sind Rappen und Schimmel verscbiedene Arien?

Der abweii bende Bau, oder richtiger, die verscbiedeuen Diniensionen von Kiefern, Nase,

Wangenbeinen! Ist die Aegyptische Ziege desbalb von der unsrigen versciiieden, weil sie einen

hôhern Nasenriicken bat? Icb tinde fiir den BegrilT von Art keinen andern als: die Sumnie von

Individueu, welcbe durcb Abslaniniung verbunden sind oder sein konnkn. Dass wir diesen Be-

grill selleu erprobeu konueu, isl ein scblininier Lnistand, gibt uns aber nichl das Heibl zu

giauben, wir hâtten einen andern, blos weil wir das Worl «Arl» hiiulig anwenden. V\ ill niau

aunebnien, dass zur Anerkennung einei Arl irgend ein nie fehlendes IVJerkmal gehore. so wird

man docberstzu beslinimen baben, welcber Bescballenbeildas nie feblcnde Merknial sein niiisse,

und auf den Menscben angewendel, wiirde dièses Kriteriuni des Begrifles von Species am we-

nigslen zu der Aufslellung von verscbiedeuen Arien fiibren.

Aucb biu ich der festeu Leberzeugung, dass unsere Zoologischen Système viel zu viel

Arien aufstellen, eben weil wir kein âusseres Merknial besitzen, und die \ ersurbe iilier fruchl-

bare Fortpflanzuug fiir die Ungeduld, die Verzeicbnisse zu vervoilsltindigen, nichl anwendbar

sind. Es isl auch kein Scbade, wenn man die unlerscheidbaren Foruien auf/iibit, nur muss

man nichl glaubeu, dass man daniil die wirklicben Abslammungsreiben regislril. Icli kann mirh

aber aucb ferner der Leberzeugung uicbt erwebren, dass viele F'ormen, die jelzl wirklich in der

Foilpllanzung sich gesonderl erhallen, nur allniàlig zu dieser Sonderuiig gekomnien sind und

also urspriinglieb nur Eine Art bildelen. Die jetzige Verbreilung der Tbiere und so viel wir mil

Wahrscheinlicbkeil auf eine friihere zuriickgehen kônnen, scheint mir schr enlschieden dafiir zu

sprechen. Nahe verwandte und nach unsern gangbaren Ansichten ganz gut begnindete Arten

finden sich gewohnlicb in derselben Gegend vereinl, dass eine abnliche Form in weil enlfernter

Gegend vorkomml und dorl, wie man zu sagen pflegl, die verwandte Ibierform repriisenlirl —
ist ein viel sellener Eall. Aile gestreiflen Pferde der Jelzlwelt sind Afrikaner, aile ungestreiHcn

sindAsialen, Welcbes Ausseben die fossilen Pferde Amerikas hallen, wissen wir nichl, es isl so-

gar môglicb, dass, wenn noch die VVeicblheile erhallen wàren, wir sie gar nichl fiir Pferde

halten wiirdeu. Dass nahe verwandte Arien auch nahe zusammen wohnen, isl, wie es mir

scheint, so sebr Regel, dass es nichl als zufallig betracblel werden kann. Theilt man z. B.

die Anlilopen in Gruppen, so lebeu gewolinlicb die Glieder einer Gruppe nichl sehr fern von

einander. Die gabelbôrnigen Anlilopen (Dicranoceras Wiegm.) lebeu nur in Amerika und in

diesem Welllheile sind keine andern; Tragelaphus-Avlen , mil gewundenen Hornern. nur in

A (rika ; IJernitrayus von derHoven nur in Asien, und zwar im sijdôsllicben, Oreotragus S u n d e va )
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nur in Afrika; Caloblepas ebeu da, juidore Gruppen in Afrika urui Arabien oder Syrien zu-

gleicli. Beide Liinder granzen niclil mit an Afiika, sondern sind aiich ilirer Natur nach Afri-

kanisch. Non der râumliclien Tieiiniing der Faniilien der AfTen, haben wir schon gesprochen.

Es ist aber dièses Veihàltniss so haulig, und geht so durcb aile Grade der thierischen GlassiG-

eation durch, dass wir unmôglich hier diesen GegeDst;ind erschôpfen kônnen. Wer weiss nicht,

dass die meisteo Makis nur in Madagascar leben? Wem ist es unbekannt, dass Neu-Holland

durch die vielen Arten von Beutcllhieren characleiisirt ist, die sonst nur auf benachbarten

Insein, und mit einem Geschlechle freilich auch in Amerika, vorkommen? Wer weiss nicht,

dass uiilei den Fischen, Insecten, Molluskeii niancher Gegenden Faniilien-Aehnlichkejten vor-

kommen? A'ir scheinl, dass dièse Grup|)irung der Formen einen tiefern Grund haben musse.

Dass dieser aber nicht darin liegt, dass solche Gruppen nur in den Gegenden leben kônnen, in

denen wir sie gefunden haben. das ist durch unsre Pferde, Rinder und Schweine in Siid- Ame-

rika satlsam erwiesen worden. Sie gedeihen dort vortrefflich. Allerdiugs sind einige Thier-

Gruppen ùber die Erde so vertheilt, dass es aussieht, sie waren ganz gleichmâssig ausgestreut,

so vorziiglich die grossen Katzen, unler denen die Siid- Amerikauischen von den grôssern

der aiten Welt nur einfach specifisch verschieden sind, auch die Huude sind kosmopolitisch

genug — aber beide leiclien als gênera, mit einzelnen Arten weit in den Norden. Aber von

Sàugethier-Formen. die vom IVorden weit entfernt bleiben, ist vielleicht nur die Vertheilung

zweier Tapir-Arten aiit" die heissen Gegenden beider Continente merkwùrdig, und gerade des-

wegen, weil sie eine autTnliende Ausnahme bildet.

Die so hâufig vorkommende gruppenweise Vertheilung der Thiere nach Verwandtschaften,

se, eint daf^T zu sprechen, dass auch der Grund dieser nicht gleichmiissigen Vertheilung ein

verwandtschh; tlicher ist, d. h., dass die einander sehr âhnlichen Arten wirklich gemein-

schaftlichen Ursprungs oder ans einander entstanden sind. Ich meine nicht allein die unnôthig

aufgeslellten Species, sondern ich meine die Vertheilung der Thiere macht es wahrscbeinlicb,

dass auch vicie solcher Arten, die sich jetzt getrennt halten und fortpflanzen, ursprungiich nicht

getrennt waren, dass sie aiso aus Varielàlen, nach sysleraatischen Begrillen, zu speciiisch ver-

schiedenen Species geworden sind. Ohne dièse Ueberzeugung wiisste ich mir durchaus keine

Rechenschaft zu geben, waru'u die Amerikanischen Schweine eine DriJse auf dem Riicken

haben, die Schweine der alten Welt nicht, waruni in Amerika mehrere Lama-Arten leben, in

der alten \\ elt nicht, in dieser ai)er mehre Cameele, warum die Amerikanischen Affen einen

Backenzahn mehr haben als die der alten Welt, warum keine Paviane und keine ungeschwànz-

tcn Affen in der neuen Welt sind. Wenn jede der jetzt bestehenden Arten durch Urzeugung

neu beginnen musste, so hâtten wir noch besonders Bedingungen aufzusuchen, die den Affen

und andern Thieren der alten und der neuen Welt gewisse Familien-Characlere aufdrijckten.

Da Ailes in der Natur Bestehende verànderlich ist, iheils beweglich im Raume, theils enl-

wickelungsfâhig, so ist nicht abzusehen, warum die einzelnen Formen gar keine andere Ent-

wickelung gehabt haben sollten, als jene ganz allgemeine, in der Reihenfolge des Auftretens,
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welche uns die Palaeonlologie nacliweist *'». Wie weit dièse RnIwicUeiung der Arten aus ein-

aiider anzunehmen ist. dariiber wage ich mir seibsl keine IMeitiung zu bilden. Ich fiilile auch

Keiiie Nôthigung dazu. Da sicher nicht aile Foriiieii vom Anfange an auf der nocli weiiis gt—

formten Erde seiu konnlen. so kano ich niclil uniliin Urzeugungen anzunehmen. wdvon ieh

allerdings den Vorgang mil nicht verslândlich zu machen vermag. Wenn ich abei, weil mir

die Urzeugung unverstàndlich isl, die Umwandlung so weil annehmen wollte, dass ich auch

den Menschen aus anderu Thieren hervnrgebildel mir dachie und dièse wieder weiler bis zui

Monade, so scheint es, dass ich ganze Reiben von nichl erkanntcn und nicht verstandenen Ge-

heiuiuissen an einauder fiige. NVeim i( b aber glaube, dass verwnndle Tbier-Formen erst mit

der Zeit zu selbststiindigen Arten geworden sind. so werde ich dnrch die jelzige Veriheilung

dahin gefûhrt, und es liesse sich in der Jetzwell woiil nocb manche Analogie tinoen. IJnser

nach Europa versetzles Meerschweinchen soil sich nacii Renggei nicht mit Cavia Aperea

paaren, die man fiir die Stainm-Rasse hielt. Jezt suchl man nacb einem andern Slanmie. \\ enn

sich dieser nicht hndet, wird man zugeben miissen, dass nocb jetzl neue Arien sich bilden —
hier freilicb durch der Menschen Theilnahme.

Haben sich aber mehrere Species aus einer Grundform eiitwickelt. wie nocb jetzl die

Rassen sich entwickeln, so darf man auch annehmen, dass friihei die T)^pen uberhaupt weniger

feslgehalten wurden. Ich denke mir, dass erst durch die forlgesetzte Reibe der Generationen

der Typus sich immer tiefer einpriigl und bin mir sebr wohl bewusst, dass dièse Ueberzeugung

eine Hypothèse ist, aber eine Hypothèse, welche nicbts enlhall, was unsrer Erfahrung wider-

spriiche, aber wohl manche Verhaltnisse verstaudlich macht, namentlich in Bezug auf die Va-

riatiouen des Menscbengeschlechtes. Diejenigen, welche mehrere Arten Menschen annehmen.

berufen sich immer darauf, dass die Mohren in Europa nicht weiss werden und die Europàer

in Indien und Brasilien nicht schwarz. Aber ganz abgesehen von den kurzen Zeilraumen, in

welciien solche Beobacbtungen gemacht werden konnten, abgesehen davon. dass die Europàer

sich nie so dcm Sonnenlichte ausselzen, als die Afrikaner, scheint es mir auch gar nicht wider-

sinnig anzunehmen, dass in der ersten Reibe von Generationen der Typus ein mehr verànder-

licber war, also auch stàrker von den Einwirkungen der aussernNatur influenciri wurde. Der

Generations-Act ist es ja, der den Typus beslimml. je ôfler er gewirkt hat io den Generationen,

*) nie Botaiiiker glauben die Unvi'ràiulerlichkcil der Species ani sichersten nachweiseii zu krinoeo. «DerSpross

selzl das Individuuni fort, aber das Saamenkiirn, das Product der Bi'rruchtung, den Typus der Speciesii. Oas ist auch

im Allgenieineii gewiss wahr, allein die Natur achtel iiuu einnial die scharfe Begranzung niclit. Wo kaineu denn

die ersten edlen F'fropfreiser lier, weiin der Typus der Art slarr und unveranderlich verharrle? Wolier die Varietà-

ten? Und ist es blosses Vorurtbeil, dass der niuniist am liebsten die Saal von solcben Blnmen saet, die seboa. einen

Schritl in der Veredelung gemaibt baben? Auf die Zoologeii hat es einen grossen Eindruck gemacht, als Curier oacb

Untersuchuug einiger Tbier-Sluniien aus Aegypten Tersicherte, nicbt der kleinste Knorben sei seil der Zeit des Ein-

balsamireus in diesen Arten Terloren (ider binziigekonimcn. Aber man braucht nicht in der Zeit so weit zuruckzuge-

hen, wcnn man etwas um sicli schaut. Oie liingsrbwànzigen Schaafe babeu viel niehr 8ch\vanzwirbel als die Schaafe

mit l'etlpolstern. Kann man sie dessbalb fur verscbiedene Arten balten? Uie Schaafe von Baku stehen grade in der

SJitte zwischeu den Syrischen mit langen Schwànzen und den Krynimischen, bel denen der Schwanz zwiscben den

Fetthockeni verborgen ist.
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fleslo nnvcrânderlichcr, schcinl es niir, wirtl ilcr Typus. So woiJen wiiiinsmiteiner geringern

Zahl voD Urzeuguugon begiuigi'U Inssoii, deiin wirkonneii ilaiin wolil fiir jilleKatzen-Arteii, oder

fiirdie nieisten wenigstens, eineii gciiieinscliaftlicLeu Llrspiung uns denken — und die Entsteliung

von Mongolen und Negern u. s. w. wjire auf dièse Hypothèse leicht zuriickzufidiren. So wie

wir jelzl ini Kleiuen Familien-Aehuliclikeil sicb forlpfliinzen sehen, oder Kranklieits- Anlagen,

die zuweilen nach Generationen wieder hervorlieten, oder Anlage fiir Haar-Reiclithum u. s. w.

so wâren jene Slamiu-Yerschiedenheileu frïihzeitige Familieii-Eigentluimliciikeiten.

RJaii verstebe niicb nicbt uiiiecbt. Icb sehe micb nur ausser Slande, specifische Unter-

sehiede unter den Menscben zu erkennen, so lange man mir nichl gescbwiinzte Menschen oder

àbnlicbe Unterschiede nachweist, und wenn die jetzigen Slâmme der Menschen sich fruchtbar

verbinden, so erlaube man mir wenigstens zu fragen, was denn eigentlich selbststândige Art ist?

obetwas, das der Naturforscber nach Gutdiinkensondert, odereine in derNalur begnindete Son-

derung, und worin dièse denn beslehl? — Ein Bediirfniss, aile Menschen von Einem Paare

abzuleiten, beberrscbt micb durchaus nicbt. \ ielmehr scheint es mir, dass, wenn irgendwo die

Bedingungen zur Erzeugung von Menschen da waren, wie sie auch gekommen sein môgen,

es viel natiirlicher ware, dass sie ergiebiger wirkten, als nur auf Ein Paar. Es ist uns die-

ser Vorgang auch viel zu wenig verstandlich, als dass wir ein Recht hâtten, es zu bezweifeln,

dass Menschen an sehr verschiedenen Orlen und vielleicht zu verschiedenen Zeiten als Autoch-

tiionen obne Voreltern aul'trelen konnten. Dann wâren die geringen Verschiedenheiten noch

weniger auffallcnd. Allein ebeu weil uns der Vorgang ganz unverslândlich ist, diirfen wir nur

nach Erfahrungen uud Analogien urtbeiien und dièse sprecben, daalleSaugthier-Arten nur Einen

Verbreitungshezirk nachweisen. nicbt fiir den Ausgang des Menschengeschlechts von vielen

lirsitzen, so lange wir den Menschen nur als Thier betrachten. — Môglich, dass es mit dem

Menscben anders war. dann niiissen wir aber auch zugeben, dass der Menscb nicbt nach der

Regel der Thiere wurde. Vielleicht lag das sogar — icb will nicbt sagen in den Zwecken der

Scbopfung, denn in deni Entwickelungs- Gange der Natur ist ja Nothwendigkeit und Zweck-

mâssigkeit innig verbunden, wirklich nurEins; alsobesser: in den Entwickelungs-Bedingungen

der Natur. Dann halte man aber Unrechl, im Menschen nur das zweibeinige Thier zu er-

kennen, das zul'allig mehr Vernunft davon getragen und eine Sprache sich erwischt bat. Ist

er nur das Thier, so muss er den Regeln und Gesetzen der Thiere unterwiJrlig sein. Ist

er mehr, elwa Ziel der Eiitwickelung auf der Erde, — vvozu der ganze Species-Streit?

Wenn man micb friige, welche Ueberzeugung icb in Bezug/auf dièse Fragen in mir

trage, so wûrde ich antworten: So lange icb den Menschen nur mit dem Auge der Zoologen

betrachte, sehe ich in ihm nur das aufrechte Thier mit grosser Ausbildung des Hirns und kann

fiir das ganze Geschlecht nur Einen Ausgangspunkt erwarten. Wenn icb aber bedenke, dass

der Menscb eine Sprache besitzt, hervorgegangen aus innerer Anlage und Nôthigung (Trieb),

welche ibn fâbitr macbt, nichl nur seine Gefuhle — wie bei den Thieren, sondern auch seine

Erfahrungen und Urlbeile inilzutheilen; wenn icb iiberbaupt sehe, dass dièse Fâbigkeil der

Sprache es ist, welche den Menschen erziebl uud geislig ausbildet; wenn icb erwâge, dass der

Mém, se. nal. T.^Ul. -i*



346 (78) K. K. lÎAKR,

Gedankenreichlliuni eincs Plalo, eines A l'istolelcs nocli jelzt noue Godanlicn erwerkt, dass

die Gesange Homers iioclijelztzum llcrzen spreclien: weiin ich erlieiim», dass isuliito Volkor das

diirch dieSprache fiir Geist und Herz Ererbte einseili|i ausbilden, dass alicr die Beriihrung iind

Vermischung der Volker, so ofl sic aucli Anfaiigs scliinerzhaft ist, die Mannigfalligkeit der An-

lagen enlwickell; weiin irh gewahr werde, dass die ewigen Ideen voii Rerhl und Walirlieil

iiiimer mebr ziir allgeiiieinen Geltiing koniiiieii, und dass ein X'olk. bei dem sic ihre neiisiliari

einliùssen, bald vonandeiii verniclitel wiid; weiin ith einsebe, dass dei grossie Voizug des

Meuscheu vor andern Gescliopfen, sein religiôses Bediii fniss, ilin, liolz aller Scbwankungeii,

zu edlereu Geslailen der sociab'U Verhallnisse und zu eiliabenern Fornien der Anschauung des

Princips ailes Daseius fiibrt — dann wiid nieine Ansicbt eine gaiiz andere. Dann ist niir die

Eulwickelung der Menscbbeil ein Ziel — , nacb nieiiscblieher Gcwobnbeit konnte m;in aucb

sagen, ein Zweck, aber der Menscb, wenn er Zvvecke verfolyl, scliallï sicb die Willel niciil

sclbst, sondern benulzt die, welcbe er vorlindet. Anders ist es mjl der Natur, wenn wir deii

InbegrilT ailes Seiendeu und Wirkenden so nennen. Eine geordnete Scbopfung kann iiber-

haupt nur werdcn, wenn das Notbwendige zweckmàssig und das Zweckmassige nolbwendig

ist. Dann sebe ich in der gesamniten Pflanzen- und Tbierwelt, niebt allein fiir die Individuen,

sondern aucb fiir die Mannigfalligkeit der Fornien, nur Entwickelung und Entfaltung aus einem

llr-Grunde. Iiu Menseben allein sebe icb eine geistige Einbeit bistoriscb sicb ausbilden, so wie

er allein die Sebnsuclit nacb dem Ur-Grunde iu sicb trâgt. Dièse Sebnsucbl ist es, die seine

Entwickelung leitet. Isl das End-Ziel ailes Seios und VVerdens, HiJckkebr zu einer geistigeu

Einbeit, dann werde icb aucb geneigt zu glauben, dass die einaelnen Mcnscben von verscbie-

denen Gegenden ibren Ausgangspunkt nabnien, liberall mit verscbiedener Anlage, und dass dièse

in den allgemeinen Culturgang iibertragen, oder von ibni vernicblet wird, wo der Uebergang

uicbt moglicb ist. Dann ist die MannigfaltigUeit der Stamme der Ausgangspunkt, die Einbeit

des Meuscbengescblecbtes der Endpunkt, wogegen bei den spracblosen Tbieren die Mannig-

faltigkeit der Endpunkt ist. — Aber aucb wenn dièse Prasumtion eines mannigfacben Lrsprungs

begriindet ist, werdeu wiribn nocb auffinden kiJnnen? Wosich die VVahrscbeinlicbkeit einer pri-

miiren Erzeuguug von Jlenscben berausstellt, wie z. B. iu Neu-lfolland, da verfolge man dièse

und suclie sie zur Evidenz zu erbebeu, aber man glaube docb nicbt, dass die Zabi solcber

verscbiedener Urspiinge sicb jelzt nocb beslinimen lasse. V\ ir wissen iiiclil, wie lange die

Menscben auf der Erde gelebl baben, und nocb viel weniger, welcbe Landverbindungen in

den verscbiedenen Gegenden bestanden. als das Menschengescblecbt sicb zu verbreiten anUng.

Wie kcinnten wir die Wanderungs-Gescbicbte linden, oder die Zabi der IIeimali)e?

Ich fiible inicb sebr wenig angczogen, iibor die Art, wie die Wenscben sicb uispriinglich

verbreitelen, eine bestimmle und gegliederle Leberzeugung mir auszuiiilden. und nocb we-

niger sie zu lehren, weil es mir scbeiut, dass es — bis jetzt wenigstuns — ganz an sicberer

Grundlage febll. Eben weil ich wobl nie an eine voUstândige Erorterung dieser Frage geben

werde, babe icb hier einen kleinen Slreifzug in das Lager derjenigen mir erlaubt, wekhe viele

nicbl specifisch versciiiedene Species von Menscben annebmen zu miissen glauben.
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ANNONCE BIBLIOGRAPHIQUE.

La VF Série des Mémoires de l'Académie Impériale forme les deux recueils

suivants :

Sciences mathématiques, physiques et naturelles.

Sciences politiques , histoire et philologie.

Lorsque Académie (divisée, depuis 1841, en Classe pliysico - mathématique et

en Classe historico-philologique) , commença la publication de ces recueils, elle

ne comptait dans son sein que deux naturalistes. Cette circonstance devait l'en-

gager à réunir dans un môme volume les mémoires de mathématiques et de physique,

et ceux d'histoire naturelle. C'est ainsi que les deux premiers volumes des Mémoires

sur les sciences physico-mathématiques, de la VF Série, ont paru, en 1831 et 1833, sous

le titre unique de llt-snoîres de l'Acad. Imj». des sciences, W iSérie,

Sciences niatliéniatiiiues, itliysiqiies et itatiirelles, tout en renfermant

des travaux de mathématiques et d'astronomie, de chimie et de physique, de botanique,

de zoologie et d'anatomie. Plus tard, quand les sciences biologiques furent représentées

dans l'Académie par un plus grand nombre de naturalistes , on crut devoir subdiviser les

Mémoires sur les sciences physico-mathématiques en deux Parties, dont la première com-

prenait seulement des mémoires de mathématiques et d'astronomie, de chimie et de phy-

sique, la seconde, ceux de sciences naturelles ou biologiques. Mais en conservant,

pour l'une et l'autre publication, le titre général: Sciences mathématiques, physiques et natu-

relles, et en y ajoutant pour la première Partie (Tome III—IX), le titre spécial:

Sciences mathématiques et physiques, Tome I— F// (1838— 1859),

et pour la seconde (Tome III—X), le titre spécial:

Sciences naturelles. Tome I—VIII (1835—1859),

on en avait rendu les citations très compliquées. Néanmoins, on pourrait facilement éviter

des mal-entendus, en ne citant les deux Parties des Mémoires sur les sciences physico-

mathématiques que d'après les titres spéciaux, formant la dernière page du titre, par ex.:

iricinoircs de l'Acad. des se. Sciences niatliéni. et pliysiqiies,

Tome 1" (1838).

Mémoires de l'Acad. des se. Sciences naturelles, Tome I"

(1835).



L'usage de faii'e tirer de chaque mémoire des exemplaires à part n'étant générale-

ment admis par l'Académie que depuis 1849, M. le directeur de l'Observatoire central de

Pouikova a eu l'idée de réunir les mémoires d'astronomie dans un recueil séparé, portant

pour titre :

Recueil de mémoires présentés à VAcadémie des sciences par les astronomes de Pouikova,

ou offerts à V Observatoire central par d^autres astronomes du pays; publié avec fau-

torisation de VAcadémie, par JV. Struve. Premier Volume, 1853.

Ce volume renferme les mémoires d'astronomie déjà imprimés dans le Tome V des Mé-

moires mathématiques et physiques et se vend séparément.

En outre on a encore publié séparément les

Mémoires présentés à PAcadémie Impériale des sciences de Sl.-Pétersbourg par divers sa-

vants, Tome I—IX (1831 — 1859).

Ce recueil porte aussi le titre, plus commode à citer:

mémoires des savants éti'aiigers (= Sanucnn nocropoHHnxT, yqeubixT»),

ToBSie 1—I^, St.-Pét. 1831 — 1859.)

Pour simplifier ces complications et pour accélérer l'envoi des Mémoires aux sociétés

savantes et aux universités du pays et de l'étranger , entretenant un échange de leurs

publications contre celles de l'Académie Impériale, les Classes physico-mathématique

et historico -philologique ont arrêté, au mois de décembre 1858:, de supprimer les

différents recueils ci-dessus cités et de publier désormais tous les mémoires qui leur

seront présentés, tant par leurs membres que par des savants étrangers, sous ce titre

unique :

Mémoires «Se rAesidémie Intpériale «les sciences «le St.-I*é-

tersSîosarg, Wfll" Série, T. I, M° 1" et suiv.

Chaque mémoire sera mis en vente séparément chez MM. les commissionnaires de

l'Académie, aussitôt que l'impression en sera achevée, et l'on annexera au dernier N° de

chaque Tome un titre général et une Table des matières.



Mém. ... Se. naturelles, T. 1. 183b. IHDEZ. Mém. Se. naturelles, T. II. 1838.

3. ITIéiiioires de l'Aeadi^iiiîe Impé-
riale des sciences de Saiiitf-Pé-

tersboiirg. fSii^ièiiie Série. Scien-

ces inatliéniatiqiies , physiques
et naturelles. Tome lïl. — Se-

conde Partie: Sciences naturelles, Tome 1.

St.-Pétersbourg. . . 1835.

Mémoire!!» de rAcadéiiiic Impériale des sciences

de .<Saint-l»élersl»oiirs, Sixième §icrie , Scien-

ces noiurelles, Tome I. St. Pétershour;;. . . 1833.

Avec 3o Planches. X et (i'iO Pag. in -4".

10 roubl. 10 cop. arg. = 11 Thlr. 7 Ngr.

BOTANIQUE.

Generis Lacis revisio speciesqiie noniiullae novae. Ad-
nexa est Philocreiia, genus e Podostcnionearuni ordiiie

novum. Au( tore H. G. Bongard (Avec (i Planches.

31 oitob. 1832). p. (i9— S'(.

Observation sur le Sedum vertiiillatiim L., par SI. Bon-
eard (Avec une planche.— 31 octob. 1832), p. 83—87.

Panicearuni gênera rctractavit speciebusque compluri-

bus illustravit C. IJ. Ti-inlus (Avec une Planche. —
25 octob. 1833), p. 89—335.

Essai monographique sur les espèces d'Eriocaulon du
Brésil. Par ."Mr. iton;:ard. — Suite II" (Avec 8—XX
— XXVIl— Planches. — 14 mars 1S34), p. 943-360.

Itanibusaceas quasdam novas describit C. li. TrfniiiH

(3 juillet 1833), p. ()i3— 029.

ZOOLOGIE.

Ueber Cochenille am Ararat ujid ijbcr Wurzelcochenille
ini Allgcmeincn. Von J. Ilaincl (4 mai 1833), p.9-fi4.

.\aturhisloriscbe Bomerkungen liber Wurzeliochenille im
Vergleich zur Sloxicanisi hen,^als Zusalz zur vorsti'hen-

den Abhandiung des llerrn Hamel; von J. F. i£rand(

(Avec deux Planches enluminées. — 13 sept. 1833),

p. 63—08.

-Mammalium rodentium cxolicorum novorum vel minus
rite cognitorum IJusci Academici Zoologici descrip-

. tiones et icônes. Auclore J. F. Bfqndt (Avec 17
Planches. — 17 janv. 1834), p. 337— 442.

Monographie de la famille des Myiotherinae, où sont dé-

crites les espèces qui ornent le Slusée de l'Académie
Impériale des sciences. Par E. Ménétrié.s (Avec 16
Planches. — 28 février 1834), p. 4i3—353.

ANATCMIE.

Jlonstrosilatis singnlaris spccimen dcscripsit et iconem
addidit 1'. Zugoi-sky (Avec une Planche. — 3 novemb.
1824), p. 1-7.

Bemerkuugen ùber die IMundmagen — oder Eingewcide-
nerven (Aervus .Sjmpalhicus seu Nervi r.epioduclorii)

der Everlebralen. Von J. F. Brandi (Avec 3 Plan-

ches. — 3 septembre 1834j, p. 361—611.

Foetus humanus prodigiose monstrosus, a P. KusorHky
descriptus cum delineationc (Avec une Planche. —
11 avril 1834),

*

p. 631— 63S.

Abnormitas ortus arteriae subclaviae dexlrae. Observata
a P. Za^orsliy (27 févr. 1833), p. 637—640.

Mémoires Tome IV 1838.

lUénioires de IMoadéiiiio Itiipérialo des Sciences

do !»aint-l>é(er$ibouri:, Sivic-iiie Série, Sciences

naturelles Tnme II. Avec 31 Planches. St.-Péters-

bourg. . . 1838. IV, IV 142*) et 412 Pages 10-4".

10 roubl. 10 cop. arg. = 11 Thlr. 7 Ngr.

BOTANIQUE.

Graminnm in hiscc Actis a se editorum generibus ac

speciebus supplementa addit C. D. Triuius (11 déc.

1833), p. 1— 107.

Bauhiniae et Pauletiae, spccies Brasilienses novae. Auc-
tore D"". H. G. Boii;;ard (Avec 7 Planches. — 23
juin 1833), p. 109—136.

Gênera duo e Melastoniaccarnm ordine nova. Auctore
D'^''. H. G. Bon^ard (Avec une Planche. — 20 octob.

1833), p. 137-142.

ZOOLOGIE ET PHYSIOLOGIE.

Essai sur les ossements fossiles des bords du lac de Burt-

neck , eu Livonie , par JI'. l'Académicien l'arro»
(Avec 7 Planches coloriées cl une carte. — 27 sept

1833), p. 1—93.

Anatomische und zoologische Tnlersuchungen iiber dass

Wallross (Trichechiis Itosïuarus) und Vergleichung
dièses Thiers mit andern See-Saugethieren von Dr. l\.

E. V. Baer (Avec une carte circonpolaire. — 6 dov.

1833), p. 97-236.

Ausfulirliche Beschreibung der von C. II. Ulerlens auf
seiner Wellumsegelung beobacblctcn Schirmquallen
nebst allgemeinen Bemerkungen ubor die Schirmqual-
len iiberhaupt von J. F. Kriindt (Avec 31 Planches
et une Table. — 24 avril 1833), p. 237—411.

Mémoires — — — Tome V — 1840.

lUémoircs do IMcadénilo lm|iés'iale des .Sciences

de Salnt-l"é(ersboiarK, Sixième Série, Sciences

naturelles, Tome 111. Avec 8 4 Planches. St.-Pé

tershourg. . . 1840. I, V, IV, 426 et 238 Pages 10-4".

10 roubl. 10 cop. = 11 Thlr. 7 Ngr.

BOTANIQUE.

Plantae quatuor Brasilienses novae. Auclore II. G. Bon-
sard (Avec 4 Planches. — 17 juin 18:!fi), p. 1—8.*

Essai monographique sur les espèces d'Eriocaulon du
Brésil, par M. Boudard. — Suite Ill-ème (Avec 9
Planches lithugrapbiées. — 20 avril 1838), p. 9—29.*

*) A commencer du Tome IF les Mémoires sur les

sciences naturelles se subdivisent en deux Parties:

a) Botanique;

b) Zoologie cl Physiologie.

Les pages de ces deux Parties sont numérotées sé-

parément.



Mém Sr. naturelles, T. III. 1840. IHDEZ. Méra. Se. nalurelles, T. IV. 1843.

Compositac Brasilienses novae. Auctore H. G. Bonsnrd
(Avec 9 Planches. — 30 nov. 1838), p. 31—43.*

* Tiré à piirl et publié sons le titre: Descriptiones

plantaruni novarum. 1839.

75 cop. arg. = 23 Ngr.

Phalaridea. Auctore C. B. Trinius (18 jaav. 1839),

p. 47—90.*
* Tiré à part. 1839. 43 cop. arg. = 13 Ngr.

Bambuseas monographice exponit Dr. F. Jf. Bopreelit.

Accedunt tabulae 17 [l8]oum analysibus specieruni (6

sept. 1839), p. 91— 165.*

* Tiré à part. 90 cop. arg. = 1 Thlr.

Gênera graminuni exposuit C. B. Trinius. IV. Oryzea

(18 cet. 1839), p. 167—189.*
* Tiré à part. 43 cop. arg. = 13 Ngr.

ZOOLOGIE ET PHASIOLOGIE.

Catalogue d'insocles recneillls entre Constanlinople et

le Balkan, par M. Ménétriés (Avec 2 Planches colo-

riées. 16 juin 1837), p. 1—32.*
* Tiré à part. 1838.

1 ronbl. 33 cop. arg. = 1 Thlr. 5 Ngr.

Untersuchungen iiber die ebemalige Vcrbrcitung und

die ganzliche Vertilgung der von SIeller bcobaohteten

nordischen .«eeknh (Kylina III.) von Dr. K. E. v. Uacr
(26 janvier 1838), p. 53—80.*

* Tiré à part. 1838.

1 roubl. 33 cop. arg. = 1 Thlr. 15 Ngr.

Beitrage zur Kcnntniss der Katurgcschichte der Vogel

mit besondcrer liezichung auf Skelelbau und verglci-

chende Zoologie. Von Dr. J. F. Ui-audt (Avec 18

Planches et une Table).

Erste Abhandlung. Ueber zwei eigenthiiraliche

Fornien von Knochcicben, die sich am Schadel

raehrerer Schwinimvbgel Onden (17 mars 1837),

p. 81—90.*

Zweite Abtheilung. Beitrage zur Kenntniss der

ruderfUssigen ."^chwimmvbgel in Bezug auf Kno-
chenhau und ihre Verwandtschaft mit andern

Vogelgruppen.

Ers ter Theil. Bemcrkungen iiber das Skelcl der

einzelnen Steganopodeii-Galluogen (7 avril 1837),

p. 91—131.

Zwei ter Theil. Ueber die Verwandlschaflen der

Steganopoden mit bcsonderer Beziebung auf ihre

Osteologie {19 mai 1837). [Mit einer Ucbersichls-

tafel], p. 132— 19G.

Dritle Abhandlung. Einige Bemerkungen iiber

Podoa und ihr Verhàltniss zu Fulica, Podiceps

und den Sleganopoden (26 mai 1837), p. 197-202.

Vierte Abhandlung. Ueber Podiceps und Eudy-

tes als zwei hesondere Typen in der Ordnung der

.Schwimmvngel (26 mai 1837), p. 203—212.

Fiinfle Abhandlung. Ueber die Flossentaucher

(Impennes sou Aplenodytidae) als Typen einer ei-

gencn Gruppe unter den Schwimmvogeln (20 mai

1837), p. 213—217.

Sechs:? Abhandlung. Ueber den Skeletbau der

Schereaschnàbcl (Rhynehops) im Vcrgleich

mit den Moven (Larus), don Raubmôvcn (Les-

tris) und den Seeschwalben (Sterna) (28 sept.

1838), p. 218-237.*
* Tiré à part. 1839.

2 roubl. arg. = 2 Thlr. 7 Ngr.

Tentamen monographiae zoologicae generis Phaélhon.

Auctore Dr. J. F. Urandt (Avec 5 Planches. —
mars tS38), p. 239—273.*

* Tiré à part (Spicilegia). 1839.

43 cop. arg. = 13 Ngr.

Essai d'une monographie du genre Anacolus, de la fa-

mille des Longicornes. (Inseiles Coléoptères) Par M.
luéncirics (Avec une Planche. — 13 février 1839),

p. 277—293.*
* Tiré à part. 1839. 33 cop. arg. = 12 Xgr.

Recherches physiques sur les pierres d'Imatra par M.

PaiTot. Avec 14 tables, un tableau de l'Imatra et un

plan du Wuoxen jusqu'à la cataracte (27 septembre

1839), p. 298—426.*
* Tiré à part. 1840.

1 roubl. 33 cop. arg. = 1 Thlr. 13 Ngr.

Mémoires Tome YI 1845.

Mcuioircs de l'Académie Iiiipt-i-ialc des Science»

de Saînt-I»é«ecsl>ours, Sixième Série, Sciences

naturelles, Tome IV. Avec 47 Planrhes. St.-Pé-

tersbourg. . . 1843. X, 390 et 194 Pages in-40.

10 roubl. 10 cop. arg. = 11 Thlr. 7 Ngr.

BOTANIQUE.

Das Alyssum minutum und die zunachst verwandten

Arien, monographisch bcarbeitet und durch Abbil-

dungen erlaulerl; nebsl einer Uebersichl der Arten

der Gallung Psilonema. Von C. A. Mcyer (Avec 2

Planches. — 3 avril 1840), p. 1—22.*
* Tiré à part. 1840. 30 cop. arg. = 10 Ngr.

Gênera graminum. Exposuit C.B. Trinius (3jiiiu 1840),

p. 23—134.*
* Tiré à part. 1840. 43 cop. arg. = 13 Ngr.

Einise Bemerkungen iiber die naturliche Famille der

Polygonaceae. Erster Artikel: Vcrsuch einer naturge-

treuen Aaordnung der Gatlungen diescr Famille. Von

C. A. Meycr (Avec une Planche. — 26 juin 1840),

p. 133—151.*
* Tiré à part. 1840. 13 cop. arg. = 5 Ngr.

Uwarowia chrysanthemifolia Bunge, dcscriptione et icône

illnslrala. Aucloribus F. E. L. Fischer el C. A. Mcyer
(Avec une Planche enluminée. — 28 août 1840),

p. 153—156.

Verzeichniss der im Jahre 1838 am Saisang-Nor und

am Irtysch [von PolitofTJ gesammellen PDanzen. Ein

zweiles Supplément zur Flora Allaica. Angcfangen

vonDr. G.II. Bongard, beendigel von Dr. C. A. Mcyer
Mit 16 lithograpbirten Tafeln. (4 décembre 1840),

p. 157—246.*
* Tiré à part. 1840. 1 roubl. arg. = 1 Thlr. 3 Ngr.

Gramina Agroslidea, II. Callus rolundus. (Agrostea.) Ex-

posuit C. B. Trinius (3 février 1841), p. 247-390.*
* Tiré à part. 1841. 33 cop. arg. = 12 Ngr.

ZOOLOGIE ET ANATOMIE.

Beitrage zur Kennlniss des Banes der innern Weich-

Iheile des Lama (Aiichenia Lama) von J. F. Brandt
'"

(Avec 17 Planches. — 8 juin 1838), p. 1—78.*

* Tiré à pari. 1841. 90 cop. arg. = 1 Thlr.

Ueber doppellcibigo Missgeburten oder orgaoische Ver-



Mém. Se. naturelles. T. V. 18i9. IIDEI. Mém. ... Se. nalurelles, T. VII. 1853.

doppelungcn in Wiibelthieri'ii. Von K. E. v. Bacr.

Erste Hëlfte (Avec 10 Planches. — S mars lSi4),

p. 79—178.*

Kleine Naclilese von Missbildiingcn. die an und in lliih-

ner-Eiern beohachtet sind. — Ein Anhang zu der vor-

liergehenden Abhandlung von Dr. E. K. von Baei-

p. 179— 19'<.*

* Tiré à part. 1843. 90 cop. arg. = 1 Tlilr.

Mémoires — Tome YII I8i9.

.Ilciiiolrc!* de l'AcaiBoBtiie Biii|ierîale «lo*« NciouccN

do <i»uînt-l*i><or.sl>oiiB'g, SKièaïio Série, sciences

naturelles , Tome V. Avec 38 Planches. Sl.-Pé-

lersbourg. . . 1849. XII, 298 et 416 Pages in-40.

10 roubl. 10 cop. = 11 Thir. 7 Ngr.

BOTANIQUE.

Graniina Agrostidea ,111. Câlins ohconicus. (Slipacea.) Ex-

posuenint C. B. TriniiiN et F. J. Dtiipreclit (10 jnin

1842) p. 1—189.*
* Tiré à part. 1842. 90 cop. arg. = 1 Thlr.

Ucber einige Cornus-Arien, aus der Ablheilung Thclj'-

crania. Von C. A. Meyer (1 1 octob. 1844), p. 191-223.*
* Tiré à part. 1845. 10 cop. arg. = 4 Ngr.

Versuch ciner Hlonograpliie der Gattung Ephcdra, durch
Abbililungcn erlautert. Von C. A. Meyei- (Avec 8

Planches), p. 223—298.*
* Tiré à part. 1846. 90 cop. arg. = 1 Thlr.

ZOOLOGIE ET PHYSIOLOGIE.

Synibolae Sirenologicao. quibus praecipue Rlntinao hi-

storia naturalis illustralur. Auctore Joanne Friderico

Urandt (Acceduut Tabulae V. — 23 janvier 1845),

p. 1—160.*
* Tiré à pari. 1846.

\ roubl. 33 cop. arg. = 1 Thlr. 13 Ngr.

De Rhinocerotis anliquitatis son Tichorini seu Pallasii

structura esterna et oslcolo^ica observationcs e reii-

quiis, qiiae in Museis Petropolitanis servantur, erulae.

Auctore J. F. Brandt (Avec 23 Planches. — 2 mars

1849), p. 161— 416.*

* Tiré à part. 1S49.

4 loubl. 3 cop. arg. = 4 Thlr. 13 Ngr.

Mémoires — Tome Vin 1849.

lUéiiiola'eM de rAcadéiiiic BiiB|iéi-iale îles ^cienecs

do Saiiil-B'étcrsboiirs;, Sixième Série, Scienecs

natiireties. Tome » B. Avec 43 Planches. St.-Pé-

tersiiourg. . . 1849. X, 84 et 610 Pages 10-4".

10 roubl. 10 cop. = 11 Thlr. 7 Ngr.

BOTANIQUE.

Leber die Zimmtroscn. insbesondere iiber die, in Knss-
land wildwachsenden Arten derselben. Ein lîeilrag zu
der Flora Riisslands von C. A. Meyer fl3 mai 1846),

p. 1—39.*
* Tire a part. 1847. 43 cop. arg. = 13 Ngr.

De Cirsiis Ruthenicis nonnullis commentatio botanica.

Auctore A. A. Meyei- (23 lévrier 18'(S), p. 41—38.*
* Tiré à part. 1848. 13 cop. arg. = 3 Ngr.

IlemerkuDgen iibcr den Bau und das Wachsthum einiger

grossen Algen-Stamme, und iiber die IMiltel, das Aller

derselben zu beslimmen. Von F. J. Riipi-echt. Hierzu
eine Sleindrncklafel (23 juin 1S4H), p. 39—70.*

* Tiré à part. 1848. 13 cop. arg. = 3 Ngr.

Die Végétation des rothen Jleeres und ihre Beziehung
zu den allgemcinen Satzen der Pflanzen-Geographie.
Erlautert von 1'. J. Rujirecht (16 lévrier 1849),

p. 71—84.*
* Tiré à part. 1849. 30 cop. arg. = 10 Ngr.

ZOOLOGIE.

Fuligulam (Lamproncllam) Fischeri, novani avilira

Rossicaruni speciem, praemissis observationibus ad
Fiiligularum gencris sectioniim et subgenerum quo-
rundani cliaracteres et afflnitates spectanlibus. desrip-

sit J. II. iSi-andt (Avec une Planche enluminée. — il

décembre 1846), p. 1— 16.*

* Tiré à part. 1847. 30 cop. arg. = 10 Ngr.

Catalogue des insectes recueillis par feu SI. Lehmann
avec les descriptions des nouvelles espèces par M.
Ménéii-ié.>i. Coléoptères pcntamères. Avec deux Plan-

ches enluminées (22 janvier 1847), p. 17—66.*

— — (Seconde et dernière Partie), Coléoptères

hétéromères. (Avec 4 Planches. 12 mai 1848),

p. 217—328 (332).*
* Tiré à part. 1848.

3 roubl. 50 cop. arg. = 3 Thlr. 27 Ngr.

Beitrage zu einer Slalacozoologia Rossica.

I. Beschreibung und Anatomie ganz neucr, oder fiir

Uussiand neuer Chilonen. Nebst kritischer Sichtung

der schon bckaniiten russischen Arten durch Dr. A.
Th. von JBiddendurr (Avec 14 Planches. — 19 févr.

1847), p. 67—216.*
* Tiré à pari. 1847.

1 roubl. 43 cop. arg. = 1 Thlr. 13 Ngr.

II. Aufzahluug und Beschreibung der zur Meeresfauna
Uussiands gchorigen Einsihaler, von A. Th. von nsid-

deudorH)'. lliezu zehn Kupfertafeln. (13 août 1847),

p. 329—316.*

III. Aufziihlung und Beschreibung der zur MecrcsI'auna

Ilusslands gehtirigen Zweischaler. Von Dr. A. Th. von
Itliddcndoi-ir. Hiezu 11 Kupfertafeln. (6 févr. 1849),

p. 317—610.*
* Tiré à part. 1849.

3 roubl. 30 cop. arg. = 3 Thlr. 27 Ngr.

Mémoires — — — Tome IX — — — 1853.

lUénioïrcs de rAcadéiieic Bmpci'lalc des Sciences

de Saint-Pêtea'sCBOurp, Sixième SéB'ie, !^cicnces

aatiii'elles, Tome Via. Avec 28 Planches. Sl.-Pé-

tersbourg 1833. IV, IV, IV, 82 et 366 Pages.

3 roubl. 83 cop. arg. = 6 Thlr. 13 Ngr.

BOTANIQUE.

Kleine Beitrage zur niihern Kennlniss der Flora Russ-

lands von E. A. Mejcr (21 déc. 1849), pag. 1—24.

1. Plantarum species novae, in imperio Rulhenico
sponte cresceotcs, dcscriptionibus illustratae.
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2. Ueber einige Crepis-Arten ans dem caucasischen

Florengebiele.

3. Ueber Astragalus galactiles Pall. und einige, mit

demselben zunàchst verwandle Arien.*
* Tiré à part. 1830. 30 cop. arg. = 10 Ngr.

l'eber das System der Rhodophj'ccae. Von F. J. K«-
preclit. Mit eiuer Tafel (14 févr. 1831), p. 23—34.*

* Tiré à part. 1831. 43 cop. arg. = 13 Ngr.

N'eue oder unvollslândig bekannte PQanzen aus dem niird-

licben Theile des stillen Océans. Von F. J. Ituiircelit.

Hierzu VIII Tafeln in Sleindruck (30 janvier 1832),

p. 33—82.*
* Tire à part. 1832.

2 roubl. arg. = 2 Thlr. 7 Ngr.

ZOOLOGIE.

Heitràge zur nâbern Kenntniss der Sàugethiere Uuss-

lands von J. F. liraudl.

1-ste Abhandlnng. Selbstslandige Mittbeilungen iiber

den àussern Bau des Zobels (IMuslela zibellina var.

asialica und americana) im Vergleich mit dem des

Baum- und Steinraarders. 51it vier Taleln (27 juin

1831), p. 1—2i.*

2-te Abb. Die HandOiigler des Europaiscben und

Asiatischen Russlands mit besonderer Beziehung

auf die Geschiebte ihrer Entdeckung, ibre Synony-

mie und geographische Verbreitung (14 nor. 1831),

p. 23—42.*

3-te Abh. Beitràge zur nabern Kenntniss der Gattung

Castor. Nebst 3 Tafeln (17 déc. 1832 et 1 avril

18S3), p. 43—76.*

i-te Abb. Blicke auf die allmaligen Forlscbritte in

der Gruppirung der Nager mit specieller Beziehung

auf die Geschiebte der Gattung Castor, besonders

des altweltlichen Bibers (2 déc. 1833), p. 77—124.*

(3-te Abh.) Untersuchungen iiber die craniologischcn

Entwickelungsstufen und die davon herzuleilendcn

Verwandtschaflen und Classificationeu der Nager der

Jelzwelt, mit besonderer Beziehung auf die Galtung

Castor. Mit zwolf lithograpbirten Tafeln (9 juin

1S.34), p. 123—336.*
* Tiré à part. 1833.

4 roubl. 30 cop. arg. = 3 Thlr.

(fi-te Abb.) Bemerkungen iiber die Bezeicbnung des

(altweltlichen) Bibers bei verschiedenen Volksstam-

men, besonders iiber das Wort Castor und Fiber,

so wie iiber Castorion und Castorium. p. 337—342.

(7-te Abh.) Beitràge zur Kenntniss des Bibers bei den
Arabern, p. 343— 3.36.

(8-le Abh.) Millheilungen iiber den Biber, wohl rich-

tiger die Fîsch- und Meerotter aus cbinesiscben

Scbriflstellern nach Stanislaus Julien, p. 336—360.

Nachtràge zu den beiden ersten der vorstehenden Ab-
handlungen, p. 361—366.

Mémoires Tome X 18.59.

IHéiuolres do rAcadcinic Impcrialo de.x Science»^

do Sainfi-Pétcr.sboiirs, ^Ixiônio $ério. Sciences

naturelles, Tomo VIII. Avec 16 Planches. S(.-Pé-

tersbourg. . . 1839. VI et 346 Pages in-i".

4 roubl. 20 cop. arg. = 4 Tbir. 20 Ngr.

ZOOLOGIE.
Die Isepiptesen Russlands. Grundlagen zur Erforschung

der Zugzeiten und Zugrichtungen der Vogel Russ-

lands. Von A. V. lUiddendorfT (Avec 2 Cartes. —
21 juin 1833), p. 1—144.*

* Tiré à part. 1833.

1 roubl. 30 cop. arg. = 1 Thlr. 20 Ngr.

Untersuchungen uber die Verbreilung des Tigers (Felis

tigris) und seine Beziehung zur Menschbeit. Ein Send-

schreiben an den Herrn Baron v. Humboldt von J.

F. Urandt (28 mars 1836), p. 143—240.*
* Tiré à part. 1836.

1 roub. arg. = 1 Thlr. 3 Ngr.

ANATOMIE.
Crania selecta ex thesauris anthropologicis Academiae

Imperialis Petropolitanae. Iconibus et descriptionibus

illuslravit C. E. de Baer, Academiae socius. Cum
tabulis litbograpbicis XVI (18 mars 1839),

p. 241—268.*
* Tiré à part. 1839.

1 roubl. 80 cop. arg. = 2 Thlr.

Ueber Papuas und Alfuren. Ein Commentar zu den bei-

den ersten Abschnitten der Abhandiung «Crania se-

lecta ex thesauris anlhrop. Acad. Imp Petropolita-

nae», Ton K. E. von Uacr (8 avril 1839),

p. 269—346.*
* Tiré à part. 1839. 60 cop. arg. = 20 Ngr.
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M. de Bocr. Pag.

Recherches anatonoiques et zoologiques sur le morse

(6 noT. 183o) 2

Recherches sur les époques de la découverte et de l'ex-

tinclion complète du Lamantin ou Rbytiua Stelleri (26

jauT. 1838) 3

Sur les monstruosités à double corps, observées auprès

des aiiimnux vertébrés (8 mars 184i) 4

Description d'un chois do crânes particuliers quisetrou-

TentaumusécderAcadénii('lnipérialc(18 mars 1859). S

Sur les Papouas et les Alfoures (8 avril 1839) 8

M. Uonsard.

Révision du genre Lacis et de quelques nouvelles

espèces qui y appartiennent (31 oct. 1832) 1

Observation sur le Sedum verti( illatum L. (31 oct. 1832). 1

Essai mouiigrapbique sur les espèces d'Eriocaulon du

Brésil (14 mars 1834) 1.2

Description de plusieurs nouvelles espèces brésiliennes

des genres Bauhinia et Pauletia (23 juin 1833) 2

Description de deux nouveaux genres de l'ordre des

Jlélaslomacées (20 oct. 1833) 2

Quaire nouvelles espèces de plantes du Brésil (17 juio

183<i) 2

Description de quelques espèces de la famille des

plantes composées provenant du Brésil (20 avril

1838) 3

Description des plantes recueillies en 1838 dans les

environs du Saisang-Nor et sur les bords de l'Irtyche

(4 déc. 1840) 4

M. Urnnilt.

Sur la différence qui existe entre la cochenille du

Mexique et celle de l'Arménie (13 sept. 1833) 1

Description des espèces nouvelles ou peu connues de

la famille des rongeurs qui se trouvent au Musée
zuologique de l'Académie Impériale (17 janvl834). 1

Observations sur les nerfs storaato -gastriques des in-

vertébrés (5 sept. 1834) 1

Description complète des acalèphes discophores rap-

portées par M. Mertens de son voyage de circumna-

vigation (24 avril 1833) 2

Recherches sur l'histoire naturelle des oiseaux et parti-

culièrement sur l'ostéologie des oiseaux stéganopodes

et sur leur afûnité avec les palmipèdes en général,

ainsi qu'avec d'autres groupes d'oiseaux (17 mars 1837
—28 sept. 1838) 3

Monographie du genre d'oiseaux Phaéthon (9 mars

1838) 4

Anatomie des parties molles d'un lama vivant (8 juin

1838) 4

Monographie de la Rhytina Stelleri et d'autres animaux
appartenant à la même famille (23 janv. 1843) 3

Sur une nouvelle espèce de lampronette (Fuligula)

provenant des colonies russes de l'Amérique (11 déc.

1846) 6

Observations sur le rhinocéros antédiluvien, faites au
Musée de l'Académie Impériale (2 mars 1849).. . . 3

Mémoires pour servir à la connaissance des mammi-
fères de Russie et particulièrement sur la structure

extérieure de la zibclline, comparée à celle du furet

et de la fouine, sur les chauves-souris de la Russie,

Pag.

eu égard à l'histoire de leur découverte, à leur syn-
onymie et à leur distribution géographique, sur la

question de l'iilentité ou de la différence du castor

d'Europe et de celui d'Amérique, sur la craniologie

du castor et des animaux rongeurs en général et sur
l'histoire du castor, d'après dillérentes sources, de
l'antiquité et du mojen-ilge (27 juin 1831 — 9 juin
1834) 7

Recherches sur le tigre, sous le rapport de la géogra-
phie zoologique (28 mars 1836) 7

M. Fischer.

Description de l'Uwarowia chrysanthemifolia (28 août

1840) 4

M. Haïuel.

Sur la cochenille d'Arménie (4 mars 1833) 1

M. Mcnctriés.

Monographie de la famille des Myiotherinae où sont

décrites les espèces qui ornent le Musée de l'Aca-

déniie Impériale (28 févr. 183i) 1

Catalogue d'insectes recueillis entre Constantinople et

le Balkan (16 juin 1837) 3

Essai d'une monographie du genre Anacolus, de la fa-

mille des Longicornes (13 févr. 1 839) 4

Catalogue des insectes recueillis par feu M. Lehmann,
avec les descriptions des nouvelles espèces (22 janv.

1847 — 12 mai 1848) 6

M. IMertens.

y. M. Brandi.

M. IMeycr.

Mémoire sur l'Alyssum niinulura et sur les espèces ana-

logues, suivi d'un aperi.u des espèces qui forment le

genre Psilonema (3 avril 1840) 4

Essai d'un arrangement naturel des genres de la famille

naturelle des l'ulygonacées (26 juin 1840) 4

Description de l'Uwarowia chrysanthemifolia (28 août

1840) 4

Description des plantes recueillies, en 1838, dans les

environs du Saisang-Nor et sur les bords de l'Irtyche

(4 déc. 1840) 4

Mémoires sur quelques espèces de Cornus, de la divi-

sion des Thelycrania (11 oct. 1844) 5

Monographie du genre Ephédra 5

Monographie des roses à odeur de cannelle et particu-

lièrement des espèces qui croissent spontanément en

Russie (13 mai 1836) 5

Sur les CIrses de Russie (23 févr. 1848) 6

Sur quelques plantes qui croissent en Russie (21 déc.

1849) 6

M. IMitIdpndorfT.

Etudes de malacozoologie russe (19 févr. 1847 — 6

févr. 1849) 6

Les Isépiplèses de la Russie. Mémoire pour servir à la

connaissance des migrations des oiseaux dans l'em-

pire de Russie (21 juin 1835) 8
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31. Parrot. Pag.

Essai sur les ossements fossiles des bords du lac de

Burtneck, en Livonie (27 sept. 1833) 2

Rectierches physiques sur les pierres d'Iraatra (27 sept.

1839) 3

M. aiupreciit.

Sur les Hambysées (S sept. 1839) 3

Sur les Graminées et nommément sur la classe des

Agrostidées (10 juin 18i2) 3

Sur la structure et la croissance de quelques grandes

tiges d'algues et sur les moyens d'en déterminer l'âge

(23 juin 1848) 6

Sur la TégéUition de la mer Rouge (16 févr. 1849). ... 6

Sur la description systématique des Rbodopbycées

(14 févr. 1831) 7

Description de quelques espèces nouvelles ou impar-

faitement connues d'algues du nord de l'océan Paei-

(îque (30 janv. 1832) 7

M. Trinlus. Elag.

Classification de différents genres de la famille des

Panicées (23 oct. 1833) 1

Sur les Baml)usacées en général, et particulièrement

sur celles du Brésil et du Népaul (3 juillet 1833;.. . 1

Supplément aux Mémoires sur les graminées (11 dec.

1833) 2

Mémoire sur les PbalariJées (18 janv. 1839) 3

Mémoire sur les Oryzées (18 oct. 1839) 3

Sur la famille des Graminées (5 juin 1840) 3. 4

Mémoire sur les Agrostidées (3 févr. 1841) 4

M. Zasorsky.

Sur un monstre d'une forme étrange (3 nov. 1824)..

.

1

Sur les difformités d'un eufant monstrueui (11 avril

1834) 1

Observations sur une abnormité dans une artère sous-

clavière droite (27 févr. 1835) 2

11
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