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Tatsachen, Legenden und Theorien über den „Duck“ -Menschen von Rhodesia.
V o n  F r a n z  W e i d e n r e i c h , F r a n k fu r t  a . M.

A m  17. J u n i 19 2 1 w u rd e  in  e in e r d e r  B le i-  u n d  
Z in k m in e n  v o n  B ro k e n  H ill  in  N o rd -R h o d e s ia  
d u rc h  e in e n  M in e n a r b e ite r  e in  is o lie r te r  S c h ä d e l 

oh n e U n te r k ie fe r  fre ig e le g t, d e r  se in es a b so n d e r
lich en  A u sse h e n s  w e g e n  d ie  A u fm e r k s a m k e it  d es 

V o r a r b e ite r s  u n d  d e r  M in en in g e n ie u re  e rre g te  u n d 
so d e m  S c h ic k s a l e n tg in g , w ie  a n d e re  sch o n  frü h e r  
b e im  A b b a u  d e r  M in e  g e fu n d e n e  u n d  m e h r o d e r  

w e n ig e r  v o n  B le i-  u n d  Z in k s a lz e n  im p r ä g n ie rte  
K n o c h e n  in  d e n  S c h m e lz o fe n  zu  w a n d e rn .

H r d l i c k a 1, d e r  s ich  u m  d ie  n a c h trä g lic h e  F e s t 

ste llu n g  d e r  F u n d u m s tä n d e  b e m ü h te  u n d  4 J a h re  
sp ä te r  d ie  M in e b e s u c h te , e n tw ir f t  v o n  d e m  O r t 
u n d  d e r  A r t  d e r  A u ff in d u n g  d e s S c h ä d e ls  fo lg e n d e s  
B i l d : A u f  d en  E r z r e ic h tu m  d e r  G e g e n d  v o n  B ro k e n  
H ill w a r  m a n  sch o n  in  d e n  9 0 er J a h re n  d u rc h  a lte  
p r im it iv e  E in g e b o re n e -S c h m e lz e n , in  d e n en  v o r  
a llem  E is e n  g e g ra b e n  u n d  v e r a r b e ite t  w u rd e , a u f
m e rk s a m  ge w o rd e n . D ie  v o n  e in e r M in e n g e se ll
s c h a ft  a u s g e b e u te te n  M in en  lie g e n  e tw a  1300 m  
ü b e r d e m  M eere  a u f  e in e m  sp ä r lic h  b e w a ld e te n  

P la te a u , a u f  d e m  s ich  u rs p r ü n g lic h  2 „ K o p j e “  
e rh o b e n  h a b e n . D ie  e in e  d ie ser  b e id e n  „ K o p j e “ , 
e b e n  d e r  B r o k e n  H ill, d ie  e tw a  16  m  h o c h  u n d  
80 m  la n g  w a r, is t  h e u te  v ö ll ig  a b g e b a u t . S ie  b e 
s ta n d  a u s  h a rte m , d o lo m itis ch e m , m it  B le i, Z in k  
u n d  V a n a d iu m  d u rc h s e tz te m  K a lk  u n d  w a r  v o n  
z a h lre ic h e n  S p a lte n  u n d  H ö h le n , d ie  se k u n d ä r  
w ie d e r  a u s g e fü llt  w a re n , d u rc h zo g e n . E in e  d ie ser 
H ö h le n , d ie  so g . K n o c h e n h ö h le , w a r  d ie  F u n d 
s tä t te  d es S ch ä d e ls . S ie  w a r  v o r  ih re r  F re ile g u n g  
m it  S a n d , E r d e  u n d  K n o c h e n  a u s g e fü llt  u n d  h a tte  
k e in e rle i Z u g a n g  v o n  a u ß e n  h er. I h r e  F re ile g u n g  
e r fo lg te  z u m  e rs te n  M a le  im  J a h r e  190 7, w o b e i 
m a n  a u f  r ie s ig e  M en g en  v o n  T ie r k n o c h e n  u n d  a u f  
za h lre ic h e  Q u a r z w e rk z e u g e  s t ie ß . D ie  le tz te r e n  
g lic h e n  im  a llg e m e in e n  d en en  d e r  B u s c h m ä n n e r  
u n d  v ie l le ic h t  a u c h  a n d e re r  a fr ik a n is c h e r  E in 

g e b o re n e n  a u s  p ro to -  u n d  p rä h is to r is c h e n  Z e ite n . 

D ie  K n o c h e n  g e h ö rte n  re z e n te n  o d e r w e n ig ste n s  

h e u te  n o c h  in  A fr ik a  h e im isc h e n  T ie r e n  an. 

M en sch lich e  K n o c h e n  w a re n , so w e it  fe s tg e s te llt  

w e rd e n  k o n n te , d a m a ls  n ic h t d a ru n te r .
D ie  K n o c h e n h ö h le  s e lb s t  w a r  n a c h  d e n  S c h il

d e ru n g e n  d e r  M in e n le u te  u n d  n a c h  d em , w a s  n a c h 
tr ä g lic h  n o ch  a u s g e m a c h t  w e rd e n  k o n n te , eine 
u n r e g e lm ä ß ig e  S p a lte , d ie  40 — 50 m  e in - und a b 
w ä r ts  in  d en  H ü g e l v e r l ie f  u n d  im  M a x im u m  ein e  
T ie fe  v o n  e tw a  25 m  u n te r  d e r  O b e r flä c h e  e rre ic h te . 

Im  In n e rn  e r w e ite r te  s ich  d ie  S p a lte  zu  e in em  
H o h lra u m  v o n  10 m  B r e ite  u n d  20 m  H ö h e. D e r  
ä u ß e re  H ö h le n te il w a r  a u s g e fü llt  m it  m in e ra li-

1 A . H r d l i c k a : T he rhodesian m an. A m er. J.
physic. A n throp . 9 (1926).

s ie r te n  v e r b a c k e n e n  T ie r k n o c h e n  g r ö ß e re r  T ie r e , 
H ö h le n d e tr itu s , so w ie  m it  r ie s ig e n  M en g en  k le in e r  
K n o c h e n  v o n  F le d e rm ä u s e n  u n d  N a g e rn . D ie  
W ä n d e  w a re n  m it  K r y s ta l le n  v o n  Z in k - u n d  V a n a 
d iu m e rze n  b e d e c k t. D ie  g ro ß e n  K n o c h e n  w a re n  
u n r e g e lm ä ß ig  ü b e r  d en  g a n ze n  R a u m  v e r te i lt  u n d  
e r s tr e c k te n  s ich  b is  z u m  H ö h le n b o d e n . D e n  t ie f 
ste n  u n d  in n e rs te n  T e il  d e r H ö h le  n a h m e n  D e tr itu s , 

e in z e ln e  K n o c h e n  u n d  e in e  b e tr ä c h t lic h e  L a g e  v o n  
re in em  u n d  m e is t z e rb rö c k e lte m  B le ie rz  ein , d ie  

se lb st  a b e r  k e in e  w e ite re n  K n o c h e n  e n th ie lt . E t w a  
3 m  u n te r  d ie ser  E r z s c h ic h t  w u rd e  d e r  S c h ä d e l 
g e fu n d e n . E r  w a r  n ic h t  se lb st  in  E r z  e in g esch lo sse n  

o d e r d a v o n  im p r ä g n ie rt , so n d e rn  in  D e tr it u s 
m a te r ia l e in g e b e tte t ,  d a s  m it  F le d e rm a u s k n o c h e n  
d u r c h s e tz t  w a r . D e r  S c h ä d e l w a r  v o llk o m m e n  
is o lie rt , o h n e  U n te r k ie fe r  u n d  m it  d e r B a s is  n a c h  
u n te n  g e k e h r t ;  in  se in e r  u n m itte lb a re n  U m g e b u n g  
fa n d e n  s ich  k e in e  a n d e re n  tie risch e n  o d e r m e n sc h 
lic h e n  K n o c h e n . „ N a h e  d a b e i“  so ll e in  b re it-  
g e d r iic k te s , m in e ra lis ie rtes , „ h a u ta r t ig e s  B ü n d e l“  
g e le g e n  h a b e n . In  d e r  N a c h b a r s c h a ft  d ieses B ü n 
d e ls  u n d  u n te r  ih m  st ie ß  m a n  a u f  d a s  S ch ie n b e in  
e in e s e rw a ch se n e n  M en sch en  u n d  n o ch  tie fe r  
w ie d e r  in  e in ig e r  E n t fe r n u n g  d a v o n  a u f  S tü c k e  
e in es m in e ra lis ie rte n  L ö w e n sc h ä d e ls . In  e tw a s  
w e ite re r  U m g e b u n g  m ö gen  a u c h  n o c h  a n d e re  
m e n sc h lic h e  K n o c h e n b r u c h s tü c k e  a u fg e le s e n  w o r 
d en  sein , d o c h  lie ß  sich  d a s  n ic h t  m e h r m it  a b s o 
lu te r  S ic h e r h e it  fe s ts te lle n .

B e i d e m  B e s u c h e  H r d l i c k a s  la g e n  in  den  
R ä u m lic h k e ite n  d e r  M in e n o c h  K n o c h e n b r u c h 
s tü c k e , d ie  a u s d e r H ö h le  s ta m m te n , h e ru m . S ie  
g e h ö rte n  g r ö ß te n te ils  H u ftie r e n , e in ig e  a u ch  
F le isc h fre ss e rn  an, a u c h  V ö g e l-  u n d  R e p tilic n -  

k n o c h e n  w a re n  d a ru n te r . V o n  m e n sc h lic h e n  K n o 

ch e n  fa n d  H r d l i c k a  ein  S tü c k  u n te r e s  E n d e  e in es 

O b e ra rm b e in s  u n d  e in  S tü c k  e in es S c h e ite lb e in e s . 
F a s t  a lle  K n o c h e n  z e ig te n  c h a r a k te r is t is c h e  a lte  
B r ü c h e , n a m e n tlic h  d ie  R ö h r e n k n o c h e n  w a re n  

d e r  L ä n g e  n a c h  g e sp a lte n , so d a ß  d ie  M a rk h ö h le  

fre ila g . N a g e sp u re n  v o n  T ie r e n  fe h lte n . A n  e in 
ze ln en  K n o c h e n  w a re n  F e u e rs p u re n  zu  e rk e n n e n . 
A u c h  e in ig e  Q u a r z s tü c k e , d ie  o ffe n b a r  v o n  M en 

sc h en h a n d  b e a r b e ite t  w a re n , k o n n te n  n o ch  g e sa m 
m e lt  w e rd e n .

H r d l i c k a  s c h lie ß t a u s a lle n  d iesen  B e fu n d e n , 
d a ß  d ie  H ö h le  la n g e  Z e it  v o n  M en sch en  b e w o h n t 
g e w e se n  se in  m u ß , d ie  d ie  T e ile  v o n  T ie r e n  d o rth in  
b r a c h te n , z e r le g te n , a m  F e u e r  z u b e re ite te n  u n d  
a ß e n . A u c h  d ie  a u fg e fu n d e n e n  m e n sch lich e n  K n o 
ch e n  w a re n  w ie  d ie  tie r is c h e n  ze rb ro c h e n . D a ß  

b e im  A u ff in d e n  d e s  S ch ä d e ls  a u c h  d a s  ü b rig e  ih m  
z u g e h ö rig e  S k e le t t  v o rh a n d e n  ge w e se n  sei, w ird
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F ig. i .  R hodesia-Schädel von vorne. N ach  dem  G ips
abgu ß. A us der F ran k fu rter Z eitsch rift „N a tu r  und 

M useum “ . W e i d e n r e i c h  photogr.

s t ü c k  w a r  u n d  d a ß  d ie  a u s  d e r  g le ic h e n  H ö h le  
s ta m m e n d e n  T ie r k n o c h e n  T ie r e n  a n g eh ö ren , d ie  
h e u te  n o c h  in  A fr ik a  le b e n , zu sa m m e n  m it  d e m  
U m s ta n d , d a ß  d e r  S c h ä d e l s e lb s t  e in ig e  se ltsa m e  
E ig e n tü m lic h k e ite n  a u fw e is t, lie ß e n  m e rk w ü rd ig e  
V e r m u tu n g e n  la u t  w e rd en .

A n  d e m  s o n st v ö l l ig  in ta k te n  S c h ä d e l is t  n ä m 
lic h  d a s  r e c h te  S c h lä fe n b e in  u n d  d e r  a n s to ß e n d e  
T e il  d e s  H in te r h a u p tb e in s  h e ra u sg e b ro c h e n  u n d  
fe h lt . A u f  d e r  lin k e n  e n tg e g e n g e s e tz te n  S e ite  is t  
d a s  S c h lä fe n b e in  v o rh a n d e n , n u r  f in d e t  s ich  h ier 
o b e rh a lb  d e r  O h rö ffn u n g  e in  ru n d lic h e s  L o c h  m it  
e in e m  lä n g s te n  D u r c h m e s s e r  v o n  e tw a  8 m m . 
A u ß e r d e m  z e ig t  s ich  u n m itte lb a r  h in te r  d e r  lin k e n  

O h rö ffn u n g , d ie  in  ih re n  R ä n d e r n  s e lb s t  d e fe k t  is t, 

e in  g rö ß e re r , in  d a s  In n e re  d e s W a r z e n fo r ts a tz e s  
s ich  e rs tre c k e n d e r  S u b s ta n z v e r lu s t ,  d e r  s ich  in

F ig. 2. R hodesia-Schädel von  der Seite. W ie  F ig. i .

U n a b h ä n g ig  v o n  d ie sen  n u r  d ie  z e it lic h e  B e 

u rte ilu n g  d e s F u n d e s  tr e ffe n d e n  V e r m u tu n g e n  is t  
fa s t  v o n  a lle n  F a c h le u te n , d ie  d en  S c h ä d e l se lb st  
u n te r s u c h te n  o d e r  s ich  a u f  G ru n d  e in es sch o n  v o r  
m e h re re n  J a h re n  in  d e n  H a n d e l g e b r a c h te n  A b 
gu sses  e in  U r t e i l  b ild e n  k o n n te n , a n e r k a n n t  w o r 
d en , d a ß  h ie r  in  d e r  T a t  e in e  M en sch en fo rm  v o r 
lie g t, d ie  z w a r  d u rc h  e in e  R e ih e  c h a r a k te r is t is c h e r  
E ig e n h e ite n  ih re  a llg e m e in e  Z u g e h ö r ig k e it  in  d ie  
g r o ß e  G ru p p e  d e s N e a n d e r ta lm e n s c h e n  e rw e ist, 
a b e r  d ie se  M e rk m a le  in  e in e r  so ü b e rtr ie b e n  s ta r k e n  
u n d  b is h e r  u n b e k a n n te n  A u s p r ä g u n g  b e s itz t ,  d a ß  
in  ih r  e in  T y p u s  ge se h en  w e rd e n  m ü sse, d e r  in  
d e r  a llg e m e in e n  S tu fe n fo lg e  d e r  M e n s ch w e rd u n g  

u n te r  d e m  N e a n d e r ta le r  e in z u re ih e n  se i (Sir 
A r t h u r  K e i t h 1).

S o la n g e  e in e  a u th e n t is c h e  B e s c h r e ib u n g  d e s

1 Sir A r t h u r  K e i t h : T h e a n tiq u ity  of man. 
London 1925.

v o n  H r d l i c k a  in  A b r e d e  g e s te l lt .  E b e n s o  b e 
s t r e ite t  e r  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  d e r  ü b rig e n  m e n sc h 
lic h e n  K n o c h e n b r u c h s tü c k e . S o w e it  d e r  B e r ic h t  

H r d l i c k a s .

D e r  F u n d  d es S ch ä d e ls , v o n  d e m  d ie  e rs te  A b 
b ild u n g  in  d e r  , ,I l lu s tr a te d  L o n d o n  N e w s “  v o m  
19 . N o v e m b e r  19 2 1 e rsch ien , h a t  d a s  g r ö ß te  A u f 
se h en  e rre g t . D e n n  d e r  e rs te  E in d r u c k , d e n  d e r 
S c h ä d e l m a c h t  u n d  u n te r  d e m  a u c h  w o h l d ie  e in 
fa c h e n  A r b e it e r  s ta n d e n , d ie  ih n  sc h o n te n  u n d  
b e is e ite  le g te n , is t  d e r, d a ß  m a n  es m it  e in e m  
W e s e n  zu  tu n  h a t , d a s  e h e r  a n  e in e n  G o r illa  o d e r  
e in e n  a n d e re n  g r o ß e n  A ffe n  e r in n e r t  a ls  a n  e in en  
M en sch en  (F ig . 1 u . 2). D ie  m e rk w ü rd ig e  T a t 
sa ch e , d a ß  d e r  S c h ä d e l e in  g a n z  is o lie rte s  F u n d 

ein e  n a h e  d e r  S p itz e  d e s  F o r ts a tz e s  a u sm ü n d en d e  
k le in e  Ö ffn u n g  fo r ts e tz t .  D ie se  b e id e n  B e s o n d e r
h e ite n  h a b e n  zu  zw e i L e g e n d e n  V e r a n la s s u n g  g e 
ge b e n . D ie  e in e, d ie  so g a r  A u fn a h m e  in  d a s  eb en  
ersch ie n e n e  B u c h  v o n  F r i e d r i c h  M a u r e r : „ D e r  
M en sch  u n d  se in e  A h n e n “  fa n d , b r in g t  d en  gro ß e n  
D e fe k t  a u f  d e r  re c h te n  S e ite  u n d  d a s  k le in e  L o c h  
a u f  d e r  lin k e n  in  e in e n  u rsä c h lic h e n  Z u sa m m e n 
h a n g  u n d  b e h a u p te t ,  d a ß  h ie r  d ie  W ir k u n g  e in es 
m o d e rn e n  M a n te lg e sch o sse s  v o r lie g e  —  lin k s  d e r 
E in s c h u ß , r e c h ts  d e r  A u s s c h u ß  — , d a ß  a lso  d a s  
I n d iv id u u m  e rsch o sse n  w o rd e n  w ä re  u n d  d e m n a ch  
v o r  g a r  n ic h t  la n g e r  Z e it  in  d ie  H ö h le  g e la n g t  se in  
m ü sse. D ie  a n d e re  L e g e n d e  k n ü p ft  a n  d e n  S u b 
s ta n z v e r lu s t  h in te r  d e r  O h rö ffn u n g  a n  u n d  e rz ä h lt , 
d a ß  d a s  I n d iv id u u m  v e r m u t lic h  a n  e in e r  M it te l
o h re n tz ü n d u n g  g e lit te n  h a b e  u n d  e in e r m o d e rn e n  
R a d ik a lo p e r a tio n  m it  Ö ffn u n g  d es W a r z e n fo r t 
sa tz e s  u n te r w o r fe n  w o rd e n  sei, a lso  e r s t  v o r  g a n z  
k u rz e r  Z e it  g e s to r b e n  w ä re .
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S ch ä d e ls  n o ch  a u s sta n d , w a r  es je d o c h  sc h w e r  zu  
E in z e lh e ite n  S te llu n g  zu  n eh m en . D ie se  B e s c h re i
b u n g  lie g t  n u n m e h r v o r 1. In  e in e r V e r ö ffe n t lic h u n g  
des B r it is h  M u se u m  in L o n d o n , d e m  d e r  S ch ä d e l 
u n d  d ie  a n d e re n  m it  ih m  in  d e r H ö h le  g e fu n d e n e n  
K n o c h e n re s te  v o n  d e r  B ro k e n  H ill  M in e n g e se ll
s c h a ft  ü b e r la ss e n  w u rd e n , b e r ic h te n  W . P . P y -  
c r a f t  ü b e r  d en  S c h ä d e l im  g a n zen , so w ie  ü b e r  d ie  
a n d e re n  m e n sc h lic h e n  S k e le ttr e s te , E l l i o t  S m i t h  

ü b e r d e n  A u s g u ß  d es S c h ä d e lin n e n ra u m s u n d  
a n d ere  S p e z ia lis te n  ü b e r  d ie  Z ä h n e , d ie  p a th o 
lo g isch e n  V e rä n d e ru n g e n  a m  S ch lä fe n b e in , d ie  

T ie r k n o c h e n  u n d  d ie  A r t e fa k t e .
S ch o n  in  d en  e rs te n  v o r lä u fig e n  V e r ö ffe n t

lic h u n g e n  w a r  im m e r v o n  d en  a u ß er dem  Sch äd el 
g e fu n d e n en  m en schlich en  S kelettknochen  d ie  R e d e  
u n d in  v e rsc h ie d e n e n  P u b lik a tio n e n , n a m e n tlic h  

in  D e u ts c h la n d , k o n n te  m a n  lesen , d a ß  d ie se  K n o 
ch en  s ä m tlic h  v o n  d e r  F o r m  d es j e t z t  le b e n d e n  

M en sch en  w ä re n , d e r  M en sch  v o n  R h o d e s ia  —  so 
sc h lo ß  m a n  h ie r a u s  —  d e m n a c h  d ie  a u ffa lle n d e  
M e r k w ü rd ig k e it  ze ige , d a ß  a u f  e in e m  S k e le t t  des 
re z e n te n  M e n s c h e n ty p u s  d e r  S c h ä d e l e in es N e a n - 
d e rta lm e n s c h e n  g e sessen  h a b e . D ie se  S k e le t t 
s tü c k e  w u rd e n  z u e r s t  v o n  d e m  M in en in g e n ie u r 
H a r r i s  in  d e m  o b e n e rw ä h n te n  A r t ik e l  d e r  ,,L o n d o n  
I llu s tr a te d  N e w s “  e rw ä h n t. H a r r i s  b e r ic h te t ,  d a ß  
m a n  n a c h  d e m  F u n d e  d e s S c h ä d e ls  n o c h  n a c h  
a n d e re n  m e n sc h lic h e n  K n o c h e n  A u s sc h a u  g e h a lte n  
h a b e  u n d  e in e n  „ B e in k n o c h e n “ , e in  S ch lü sse lb e in , 

S tü c k e  e in es S c h u lte r b la tts ,  e in es B e c k e n s  m it  

S te iß b e in  u n d  e in es U n te rk ie fe rs , so w ie  n o c h  v e r 
sch ied en e  T e ile  n ic h t  n ä h e r  b e s t im m b a re r  K n o c h e n  
a u fg e le s e n  u n d  m it  d e m  S c h ä d e l d e m  B r it is h  M u 
seu m  ü b e rw ie se n  h a b e . H r d l i c k a , d e r in  L o n d o n  
den  S c h ä d e l sa h , u n te r s u c h te  a u c h  d ie  ü b rig e n  
d o rt  d e p o n ie rte n  K n o c h e n . E s  sin d  n a c h  ih m : 
ein  S tü c k  e in es O b e r k ie fe rs  m it  2 Z ä h n e n , ein  
S ch ien b e in , d re i v e r sc h ie d e n e  S tü c k e  e in es O b e r
sc h en k e lb e in s , zw e i S tü c k e  v o n  v e r sc h ie d e n e n  H ü ft 
b e in en  u n d  e in  K r e u z b e in . B e i  se in e m  M in en 
b e su c h  h a tt e  H r d l i c k a  n o c h  d a s  u n te r e  E n d e  
e in es O b e ra rm b e in s  e n td e c k t , d a s  e r  g le ic h fa lls  
d e m  M u se u m  ü b e rlie ß . D e r  W id e rs p r u c h  in  d e r  
B e n e n n u n g  d e r  K n o c h e n , d e r  s ich  a u s  e in e m  V e r 

g le ic h  d e r  H A R R is s c h e n  L is te  m it  d e r  H r d l i c k a s  

e rg ib t, m a g  w o h l d a r a u f  z u rü c k z u fü h r e n  sein , d a ß  

H a r r i s  a ls L a ie  d ie  K n o c h e n s tü c k e  u n r ic h tig  

d ia g n o s tiz ie r te .
A lle  d ie se  K n o c h e n s tü c k e  (der H R D L iC K A S ch e n  

L iste )  w e rd e n  n u n  a u s fü h r lic h  v o n  P y c r a f t  m it

b e sch rie b e n . D ie  g ro ß e  F r a g e  is t  je d o c h :  g e h ö re n  
sie  zu  d e m se lb e n  I n d iv id u u m  w ie  d e r  S ch ä d e l, 
ze ig e n  sie  ü b e r h a u p t  d e n  g le ic h e n  F o r m c h a r a k te r  

o d e r s in d  sie  fre m d e n  In d iv id u e n  a n d e re r  A r t  
zu zu re c h n e n ?  A u s  d e m  im  a llg e m e in e n  sich er 

z u v e r lä s s ig e n  F u n d b e r ic h t  H r d l i c k a s  —  a n d ere  
d e ta illie r te re  u n d  d ir e k t  w id e rsp re c h e n d e  A n g a b e n  
e x is t ie re n  n ic h t  —  g e h t  m it  e in ig e r  S ic h e r h e it

1 R hodesian  m an and associated rem ains. V on 
W . P . P y c r a f t , G. E l l i o t  S m i t h  u . a . M it 5 Tafeln. 
London, T rustees of th e  B ritish  M useum 1928.

je d e n fa lls  s o v ie l h e r v o r , d a ß  v o n  a lle n  d iesen  
S k e le ttk n o c h e n  n u r  e in  „ B e in k n o c h e n “ , a lso  w o h l 
d a s  S ch ien b e in , se in e rz e it  in  g r ö ß e re r  N a c h b a r 
s c h a ft  d es S c h ä d e ls  g e fu n d e n  w o rd e n  is t, d a ß  d a s 
a b e r  fü r  d ie  a n d e re n  S k e le t t s tü c k e  d u rc h a u s  n ic h t 
fe s ts te h t . D a d u r c h  is t  a b e r  in  g a r  k e in e r  W e is e  

erw ie se n  o d e r a u c h  n u r  w a h r s c h e in lic h  g e m a c h t, 
d a ß  d ie  fra g lic h e n  K n o c h e n  d e m  g le ic h e n  I n d i

v id u u m  a n g e h ö r t  h a b e n . P y c r a f t  s t e l lt  in  d e r 
T a t  fe s t , d a ß  d ie  v o r lie g e n d e n  K n o c h e n  m in 
d e s te n s  3 In d iv id u e n  e n tsp re c h e n . D a  d e r  O b e r
k ie fe r  d es S ch ä d e ls  in t a k t  is t, m u ß  s e lb s tv e r s tä n d 
lic h  d a s  O b e r k ie fe r b r u c h s tü c k  v o n  v o rn h e r e in  

e in e r a n d e re n  P e rs o n  z u g e te ilt  w e rd e n ; n a c h  d e r  
B e s c h re ib u n g  P y c r a f t s  is t  se in  F o r m c h a r a k te r  

ein  a n d e re r  a ls  d e r  d e s  S ch ä d e ls , u n d  d ie  Z ä h n e  
sin d  k le in e r . B e z ü g lic h  d e r a n d eren  K n o c h e n fr a g 

m e n te  n e ig t  P y c r a f t  d a z u , sie z w a r  n ic h t  d ir e k t  
m it  d e m  S c h ä d e l- In d iv id u u m  in  V e r b in d u n g  zu  
b r in g e n , a b e r  sie  d o ch  w e n ig ste n s  d e r  F o r m  d es 

R h o d e s ia m e n s c h e n  m e h r o d e r w e n ig e r  zu zu re c h n e n , 
u n d  z w a r  d e sw e g e n , w e il e r  a n  ih n e n  B e s o n d e r

h e ite n  e n t d e c k t  h a b e n  w ill, d ie  v o m  T y p u s  d e r 
h e u tig e n  F o r m  w e s e n tlic h  a b w ic h e n  u n d  a ls  p r i
m it iv e  M e rk m a le  zu  g e lte n  h ä tte n . D a z u  g eh ö ren  
d ie  H ü ftb e in s tü c k e , d a s  S ch ie n b e in  u n d  d a s  O b e r
s c h e n k e lfr a g m e n t. H r d l i c k a  w a r  zu  e in e m  a n d e 
re n  U r t e i l  g e la n g t. E r  f in d e t an  sä m tlic h e n  K n o 
ch e n  n u r  K e n n z e ic h e n  d es r e z e n te n  M en sch en  u n d 
le h n t d a ru m  je d e  M ö g lic h k e it  e in e r B e z ie h u n g  zu m  
S c h ä d e l o d e r  d e r  d u rc h  ih n  d a rg e s te llte n  M en 
sc h e n fo rm  a b . In  d e r  E in le itu n g  zu  d e m  R h o d e s ia -  
w e r k  n im m t d e r  H e ra u sg e b e r, d e r  \  o rs ta n d  d e r 
g e o lo g isch e n  A b te i lu n g  d es M u seu m s, F . A . B a -  
t h e r , zu  d ie se r  F r a g e  S te llu n g  u n d  s a g t :  , ,O b  e in e r 
u n d  w e n n  ja , w e lc h e r  d e r  a n d e re n  m e n sch lich e n  
K n o c h e n  zu  d e m  g le ic h e n  S k e le t t  w ie  d e r  S c h ä d e l 
g e h ö rt, is t  g a n z  u n g e w iß , so w e it  e in e  B e u r te ilu n g  
n a c h  d en  ä u ß e re n  U m s tä n d e n  in  F r a g e  k o m m t. 
J e d e m  U n te rs u c h e r  s te h t  fre i, se in e  e ig e n e n  
S ch lü sse  zu  z ie h e n .“  M it  d e r  L e g e n d e  v o m  Z w it te r 
m e n sch en  m it  N e a n d e r ta lk o p f  u n d  re z e n te m  M en 
s c h e n k ö rp e r  is t  es a lso  a u f  a lle  F ä lle  n ich ts .

D ie  B e s c h re ib u n g  d e s S c h ä d e ls  d u rc h  P y 

c r a f t  b r in g t  a b g e se h e n  v o n  e in ig e n  in te re ss a n te n  

E in z e lh e ite n  k e in e  w e se n tlic h e n  n eu e n  T a ts a c h e n . 
S ie  e n t tä u s c h t  v o r  a llem , w e il d ie  ü b lic h e n  S c h ä d e l

m a ß e, d ie  e in en  V e r g le ic h  m it  a n d e re n  fo ss ilen  
F o r m e n  g e s t a t te t  h ä tte n , n ic h t  g e n o m m en  w u rd e n  

u n d  a n  d e re n  S te lle  a n d e re  g e tr e te n  sin d , m it  
den en  sich  v o r e r s t  n ic h t  v ie l  a n fa n g e n  lä ß t .  Im m e r

hin  v e r v o lls tä n d ig t  u n d  v e r t ie f t  d ie  D a r s te llu n g  
d a s  B ild , d a s  m a n  s ich  b is h e r  sch o n  m a ch e n  k o n n te . 

E s  h a n d e lt  s ich  zw e ife llo s  u m  e in e  m enschliche  
F o rm , di~ w eit p rim itiv e r  is t  a ls  d ie  b ish e r  b e k a n n t  
g e w o rd e n en , w e n n  w ir  v o m  H e id e lb e rg e r  U n te r 
k ie fe r  —  d e sse n  S c h ä d e l w ir  n ic h t  k e n n e n  —  u n d  

v o m  P ith e c a n th r o p u s  e re c tu s , d e m  ja v a n is c h e n  

„A ffe n m e n s c h e n “  a b se h en . D ie  b e so n d e rs  a u f
fa lle n d e n  M e rk m a le  s i n d : d a s  g e w a ltig e  Ü b e r 
g e w ic h t  d e s  K ie fe r te i ls  d es S ch ä d e ls  ü b e r  d en  
G e h irn te il  (S tirn ), d ie  rie s ig e n  A u g e n b ra u e n w ü ls te ,
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d ie  an  S tä r k e  u n d  A u s d e h n u n g  d ie  ä h n lic h e n  B i l 
d u n g e n  d e s N e a n d e r ta lm e n s c h e n  w e it  h in te r  s ich  
la ssen , d ie  e in g e s u n k e n e  b r e ite  u n d  f la c h e  N a s e n 
w u rz e l u n d  d ie  n ie d rig e  u n d  b r e ite  N a se n ö ffn u n g , 
d ie  b e id e  b e im  ty p is c h e n  N e a n d e r ta le r  (L a  C h a - 

p e lle -a u x -S a in ts )  s ich  n u r  w e n ig  v o n  d e r  F o r m  d es 
h e u tig e n  E u ro p ä e rs  u n te rsc h e id e n , u n d  e n d lich  
d e r  la n g e  u n d  b r e ite  Z a h n b o g e n  u n d  d ie  G rö ß e  
d e r  Z ä h n e , d ie , o b w o h l zu m  T e il  zu  k ü m m e rlic h e n  
S tu m m e ln  a b g e k a u t  u n d  a b g e fa u lt ,  an  M a s s ig k e it  
n o ch  d ie  Z ä h n e  d e s H e id e lb e r g e r  U n te r k ie fe r s  ü b e r
tr e ffe n . D a z u  k o m m e n  n o c h  e in e  g ro ß e  Z a h l v o n  
E in z e lh e ite n , b e s o n d e rs  a m  H in te rh a u p ts -  u n d  
S c h lä fe n b e in , d ie  w ir  sc h o n  v o m  N e a n d e r ta lm e n 
sch en  h e r  k e n n e n , h ie r  a b e r  zu m  T e il  se h r  v ie l  
a k z e n tu ie r te r  s in d . G a n z  b e so n d e rs  m e rk w ü rd ig  
is t  d ie  G e s ta ltu n g  d e s  N a c k e n - u n d  G e le n k te ils  d es 
H in te r h a u p tb e in s ;  d ie  N a c k e n flä c h e  is t  a u ffa lle n d  
g ro ß  u n d  a u s g e d e h n t u n d  in  e in e r  W e is e  a b g e fla c h t ,

a ls  d a s  d e r  b is h e r  b e k a n n t  g e w o rd e n e n  N e a n d e r- 

ta lfo rm e n .
► P y c r a f t  fa ß t  d ie  z o o lo g isc h e  D ia g n o se  d es 
S c h ä d e ls  fo lg e n d e rm a ß e n  z u sa m m e n : H o m in id e  
m it  se h r s t a r k  e n tw ic k e lte n  A u g e n b ra u e n w ü ls te n . 
N a c k e n flä c h e  a n  G rö ß e  d ie  a lle r  a n d e re n  b e k a n n te n  
G lie d e r  d e r  F a m ilie  ü b e rtr e ffe n d . O b e r k ie fe rk ö r p e r  
v e r h ä ltn is m ä ß ig  se h r g ro ß . D ie  A b s tä n d e  d e r  V o r 

d e r flä c h e  d e s O b e r k ie fe rs  v o n  d e sse n  H in te r f lä c h e  
u n d  d ie  d es G r iffe lfo r ts a tz e s  v o m  W a r z e n fo r ts a tz  
v ie l  g r ö ß e r  a ls  b e i d e r  G a t t u n g  M en sch  (H om o ).

K e in  Z w e ife l a lso , d a ß  w ir  es b e im  R h o d e s ia -  
m e n sch e n  m it  e in e r  seh r t ie f  s te h e n d e n  M en sch e n 
fo rm  zu  tu n  h a b e n . D a s  w ir d  b e so n d e rs  d e u tlic h , 
w e n n  m a n , w ie  d ie  P h o to g r a p h ie n  d e r  F ig . 3 v e r 

a n s ch a u lic h e n , e in e rs e its  e in e n  S c h im p a n s e n s c h ä d e l 
u n d  a n d e r e r se its  d e n  S c h ä d e l e in es re z e n te n  E u r o 
p ä e r s  in  d e rs e lb e n  V o r d e r a n s ic h t  w ie  d e n  R h o d e s ia -  
sc h ä d e l, a u f  d ie  g le ic h e  G e s a m tg r ö ß e  g e b r a c h t ,

F ig. 3. K om bin ation sphotographien  der Schädel von  S ch im pan se-R hodesia  (et) und rezen ter M ensch-Rho- 
desia (6). In  beiden F ällen  is t die lin ke H ä lfte  der S chädelkom bination  der R hodesiaschädel. N ach  W e i d e n 

r e i c h . A us der F ran k fu rter Z e itsch rift „N a tu r  und M useum “ .

w ie  sie  s e lb s t  b e im  M e n s ch e n a ffe n  s ich  n ic h t  f in d e t  
u n d  n u r b e i d e n  P a v ia n e n  v o r k o m m t. D a s  H in te r 
h a u p ts lo c h  is t  k le in  u n d  s c h m a l u n d  e b e n so  d ie  
G e le n k h ö c k e r , so d a ß  d ie  u n m itte lb a r  a n s c h lie 
ß e n d e  W irb e ls ä u le  im  V e r h ä ltn is  z u r  S c h ä d e lg rö ß e  
se h r sc h m ä c h t ig  ge w e se n  se in  m u ß .

D ie se m  g a n z e n  B ild  e n ts p r ic h t  a u c h  d ie  G e 
s t a lt u n g  d e s G e h irn sc h ä d e ls . D ie  S t ir n  is t  n ie d r ig  
u n d  se h r s t a r k  flie h e n d . A b e r  im  g a n z e n  b e tr a c h t e t  
e r s c h e in t  d ie  A u fw ö lb u n g  d o c h  n ic h t  w e se n tlic h  
g e r in g e r  a ls  b e i d e n  e in ze ln e n  F o r m e n  d e s N e a n d e r
ta lm e n sc h e n . D a  d a s  S c h ä d e ld a c h  n a m e n tlic h  im  
u n te r e n  S t ir n te i l  se h r d ic k  is t, is t  a b e r  d e r  S ch ä d e l-  
in n e n ra u m  in  W ir k lic h k e it  k le in e r;  E l l i o t  S m i t h  

b e s tim m t se in e  K a p a z i t ä t  a u f  n u r  1280 c c m  (L a  

C h a p e lle - a u x - S a in ts  1600 ccm , L a  Q u in a  1 3 6 7 ccm ). 
D a s  G e h irn  s e lb s t  is t, n a c h  d e m  A u s g u ß  zu  u rte ile n , 
im  g e sa m te n  G r o ß h ir n g e b ie te  g a n z  b e d e u te n d  

m in d e re n tw ic k e lt , u n d  z w a r  b e so n d e rs  im  S tirn -, 
S c h e ite l-  u n d  S c h lä fe n la p p e n ; n a c h  d e m  U rte il 

E l l i o t  S m i t h s  is t  es e n tsc h ie d e n  v ie l  p r im it iv e r

h a lb  u n d  h a lb  m ite in a n d e r  k o m b in ie r t. D e r  U n te r 
sch ied  zw is c h e n  S ch im p a n s e - u n d  R h o d e s ia 
sc h ä d e l (a) e rs c h e in t d a b e i fa s t  v ie l  w e n ig e r  g ro ß  
a ls  d e r  zw is ch e n  R h o d e s ia s c h ä d e l u n d  re z e n te m  

E u r o p ä e r  (b). N a m e n tlic h  d ie  le tz te r e  K o m b in a 
tio n  z e ig t  in  se h r c h a r a k te r is t is c h e r  W e is e  d en  
K o n t r a s t  z w is c h e n  K ie fe r -  u n d  S t ir n te il  b e i d en  

b e id e n  F o r m e n  u n d  d ie  to ta le  A b w e ic h u n g  d es 
R h o d e s ia m e n s c h e n  in  d ie s e r  B e z ie h u n g  v o n  d em  
re ze n te n . E s  is t  d a ru m  a u c h  n ic h t  r e c h t  v e r s tä n d 
lich , w a r u m  W e i n e r t 1 in  e in e r  v o r  k u rz e m  e r 
sch ien e n e n  A b h a n d lu n g  d en  R h o d e s ia m e n s ch e n  
a ls „ p o s tn e a n d e r ta lo id “  b e z e ich n e t , w o b e i e r  d iesen  
B e g r if f  a n sch e in e n d  so w o h l m o rp h o lo g isc h  w ie  
z e it lic h  a u f fa ß t .  A lle rd in g s  h ä lt  W e i n e r t  m e r k 
w ü rd ig e r w e ise  fü r  e rw ie se n , d a ß  d ie  S k e le ttk n o c h e n  
zu  d e m  S c h ä d e l g e h ö re n  u n d  d a ß  d ie se  re z e n te n  
C h a r a k te r  tr ü g e n . D a ß  d a v o n  k e in e  R e d e  se in  
k a n n , w u rd e  sch o n  o b e n  d a r  g e ta n .

1 H. W e i n e r t : Pithecan th ropu s erectus. Z. A n at. 
87, H. 3 u. 4 (1928).
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N u n  a b e r  w ill  P y c r a f t  a n  d en  B r u c h s tü c k e n  
d es H ü ftb e in s  so w ie  b e so n d e rs  a u c h  a n  d e m  O b e r 
sc h en k e l-  u n d  S ch ie n b e in  M e rk m a le  fe s tg e s te llt  
h a b e n , d ie  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  d ie se r  S tü c k e  zu  d e r 
g le ic h e n  p r im it iv e n  M en sch en fo rm  u n d  d a m it  ih re  
V e rs c h ie d e n h e it  d e r  re ze n te n  g e g e n ü b e r  e rw e ise n  
so llen . E r  f in d e t  d a s  H ü ftb e in  sc h m ä le r  u n d  h ö h e r 
a ls b e im  re z e n te n  M en sch en , d ie  H ü ftg e le n k p fa n n e  
s e ic h te r  u n d  m e h r n a c h  r ü c k w ä r ts  u n d  a u s w ä r ts  
g e r ic h te t .  A u c h  d ie  G e le n k flä c h e  z u r  V e r b in d u n g  
m it  d e m  K r e u z b e in  u n d  d ie  G e s ta ltu n g  d e r  v o r 

d e re n  T e ile  d e s D a r m b e in s  so llen  a n d e rs  a ls  b e im  
r e z e n te n  M en sch en  sein . A n  d e m  S ch ie n b e in  w ill 

P y c r a f t  v o r  a lle m  u n d  u n te r  a n d e re m  a n  d e r 
K n ie g e le n k f lä c h e  e ig e n tü m lic h e  B e s o n d e rh e ite n  
seh en . W ä h r e n d  b e im  re z e n te n  M en sch en  d ie  
in n e re  d e r  b e id e n  G e le n k flä c h e n  ih re  g r ö ß te  A u s 
d e h n u n g  in  d e r  R ic h t u n g  v o n  v o rn e  n a c h  h in te n  
h a b e  u n d  d ie  F lä c h e  s e lb s t  e in e n  g le ic h m ä ß ig e n  

G r e n z k o n tu r  b e s itz e , so ll d ie  e n tsp re c h e n d e  F lä c h e  
b e i d e m  d e m  R h o d e s ia m e n s c h e n  z u g e sc h r ie b e n e n  

S ch ie n b e in  in  d ie  Q u e re  e n t fa lte t  u n d  a u ß e rd e m  ein  
h in te r e r  k le in e re r  T e il  la p p e n a r t ig  v o m  v o rd e re n  
g rö ß e re n  a b g e s e tz t  se in . B e id e s  se ie n  a b e r  p r im i
t iv e  a ffe n ä h n lic h e  M e rk m a le . D e r  S c h a f t  d e s  
S ch ie n b e in s  w ie  a u c h  d e r  d e s  O b e rsc h e n k e lb e in s  
sei w ie  b e im  G ib b o n  d u rc h  e in e  b e so n d e re  G e r a d 

h e it  a u s g e z e ic h n e t.
D ie s e  E ig e n a r te n  d e s u n te r e n  G lie d m a ß e n 

s k e le tte s , d a s  d e sw e g e n  P y c r a f t  d e m  R h o d e s ia 
m e n sch e n  z u re c h n e t, g la u b t  d e r  e n g lisc h e  Z o o lo g e  
a ls  K e n n z e ic h e n  e in e r  n ic h t  g a n z  a u fre c h te n  H a l
tu n g  d e u te n  zu  k ö n n e n  u n d  s ie h t d a r u m  —  z u 
sa m m e n  m it  d e m  M e r k m a ls k o m p le x  d e s S c h ä d e ls
—  in  d e m  R h o d e s ia m e n s c h e n  e in e  v ö ll ig  n eu e  
m e n sc h lic h e  F o r m , d ie  e r  so w o h l v o n  d e r  re z e n te n  
w ie  v o n  d e r  fo ss ile n  d e s N e a n d e r ta le r s  tr e n n t. 
E r  m a c h t  a u s ih r  e in e  n eu e G attung  u n d  b e n e n n t 
sie ,,C y p h a n th ro p u s rho d esien sis W oodw ard“ , den  
„ D u c k “ -M en sch en  v o n  R h o d e s ia . In  d ie se r  B e 
w e r tu n g  u n d  B e n e n n u n g  lie g t  m ö g lic h e rw e is e  
e in e  se h r w e s e n tlic h e  B e h a u p tu n g  e in g e sch lo sse n : 
w e n n  d e r  R h o d e s ia m e n s c h  zo o lo g isc h  e in e r  n eu e n  
G a t t u n g  M en sch  z u g e te i lt  w ird , d a n n  m ü ß te  er 
au s d e r  V o rfa h re n r e ih e  d e s je tz ig e n  M en sch en  aus- 

sc h eid en  u n d  e in e n  S e ite n z w e ig  d e r  m e n sc h lic h e n  
E n tw ic k lu n g s fo lg e  d a rs te lle n , so fe rn  P y c r a f t  d en  

B e g r if f  „ G a t t u n g “  a u s d e r  zo o lo g isc h e n  S y s t e 
m a tik  d e r  h o r iz o n ta le n  G lie d e r u n g  d e s T ie r re ic h e s  

a u c h  a u f  d ie  p a lä o n to lo g is c h e  d e r  v e r t ik a le n  G lie 

d e ru n g  ü b e rtr a g e n  w isse n  w ill. D a r ü b e r  w ird  

le id e r  n ic h ts  g e sa g t .
A b e r  a u c h  a b g e se h e n  v o n  d ie ser  Z w e id e u tig 

k e it  m ü sse n  g e g e n  d ie  A n n a h m e  P y c r a f t s  schwere 

B ed en k en  g e lte n d  g e m a c h t  w e rd e n . S ie h t m a n  
z u n ä c h s t  v o m  S c h ä d e l a b , so b le ib t  zu  p rü fe n , ob  
d ie  g e sc h ild e rte n  B e s o n d e rh e ite n  d e r  d e m  R h o 
d e s ia m e n sc h e n  zu g e sp ro c h e n e n  S k e le t ts tü c k e  d e r 
u n te re n  G lie d m a ß e  w ir k lic h  d ie  P r o k la m ie ru n g  

e in e r n eu e n  F o r m  r e c h tfe r t ig e n . D ie  N a c h p rü fu n g  
d e r  A n g a b e n  P y c r a f t s  i s t  v o r e r s t  d a d u rc h  e r
s c h w e rt, d a ß  A b g ü s s e  d e r  B e c k e n fr a g m e n te  n o ch

n ic h t  im  H a n d e l e rsch ie n e n  sin d . D a g e g e n  lie g t  
e in  A b g u ß  d e s lin k e n  S ch ie n b e in s  v o r . A u f  G ru n d  
d e r  U n te rs u c h u n g  d ie ses  S tü c k e s  m u ß  ic h  a u f  d a s 
a lle r b e s t im m te s te  e rk lä re n , d a ß  d ie ses  K n o c h e n 
s tü c k  in  n ich ts  v o m  a llg e m e in e n  T y p u s  d e s re z e n te n  
a b w e ic h t. D ie  b e so n d e re , o b e n e rw ä h n te  G e s ta l
tu n g  d e r  K n ie g e le n k flä c h e n  f in d e t  s ich  in  d u rc h a u s  
d e r  g le ic h e n  W e is e  a u c h  b e im  r e z e n te n  M en sch en . 
V o r  m ir  l ie g t  d a s S ch ie n b e in  e in e r  s ü d a m e rik a n i
sch en  In d ia n e r in  m it  g e n a u  d e n se lb e n  E ig e n h e ite n . 
N ic h ts  a n  d e m  a n g e b lich e n  R h o d e s ia s c h ie n b e in , 
w e d e r  d ie  F o r m  im  a llg e m e in e n  n o c h  d ie  sp e z ie lle  
P r ä g u n g  d e r  E in z e lh e ite n , h a t  irg e n d w e lc h e  Ä h n 
lic h k e ite n  m it  d e n  lä n g s t  b e k a n n te n  S c h ie n b e in 
ty p e n  d es N e a n d e r ta lm e n s c h e n  (S p y, L a  C h a p e lle -  

a u x -S a in ts ) . W ä h r e n d  d ie se  k u rz  u n d  m a s s iv 
g e d ru n g e n  sin d , is t  je n e s  e in  a u sn e h m en d  la n g e s  
u n d  s c h la n k e s  K n o c h e n s tü c k , d a s  in  k e in e r  W e ise  
zu  d e m  B ild e  p a ß t , d a s  w ir  u n s v o n  e in e r p r im i
t iv e n  M e n s ch e n fo rm  a u f  G ru n d  d e r  a n d e re n  v o r 
lie g e n d e n  fo ss ile n  B e fu n d e  u n d  a u c h  d e s R h o d e s ia -  
s c h ä d e ls  s e lb s t  zu  m a ch e n  h a b e n . A b e r  g a n z  a b 
g e se h en  d a v o n  k a n n  u n m ö g lic h  a lle in  a u s  so 

n e b e n s ä c h lic h e n  V a r ia t io n e n  d e r  in n e re n  K n ie 
g e le n k flä c h e  a u f  e in e  g e b e u g te  H a ltu n g  d es K ö r 
p e rs  ge sc h lo sse n  w e rd en , w ie  d e r  F a ll  d e r  sü d a m e ri
k a n is c h e n  In d ia n e r in  b e w e is t . A u c h  d ie  G e r a d h e it  
d e s  O b e r s c h e n k e lb ru c h s tü c k e s , d a s  P y c r a f t  d em  
R h o d e s ia m e n s c h e n  zu re c h n e t, w ir d  in  d e rse lb e n  
W e is e  b e im  re z e n te n  M en sch en  a n g e tro ffe n ; d ie  
A b b ild u n g e n  u n d  B e s c h re ib u n g , d ie  P y c r a f t  
d a v o n  g ib t, ze ig e n  a u c h  h ie r  d ie  g ro ß e  p r in z ip ie lle  
V e rs c h ie d e n h e it  v o n  d e r  F o r m  d e s N e a n d e r ta l
m e n sch e n  u n d  e rw e ise n  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  a u c h  
d ie ses  S k e le t ts tü c k e s  zu m  K r e is  d es re ze n te n . O b  
d ie  B e c k e n fr a g m e n te  eb en so  zu  b e u rte ile n  sin d , 
m u ß  v o r e r s t  in  d e r  S ch w e b e  b le ib e n . D ie  K r ü m 
m u n g s k u rv e  d e r  h in te r e n  R a n d k o n tu r  (In c is u ra  
is c h ia d ic a  m a jo r) is t  d en  A b b ild u n g e n  n a c h  je d e n 
fa lls  n ic h ts  w e n ig e r  a ls  p r im it iv ;  sie  f in d e t  s ich  
eb e n so  b e im  r e z e n te n  M en sch en  u n d  s p r ic h t  w e g e n  
d e r  S tä r k e  ih re r  A u s b ild u n g  d u rc h a u s  g e g e n  d ie  

W a h r s c h e in lic h k e it  e in e r  n ic h t-a u fr e c h te n  H a ltu n g  
(vg l. W e i d e n r e i c h 1). D a  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  a ll  
d ie ser  K n o c h e n fr a g m e n te  z u m  R h o d e s ia s c h ä d e l 
k e in e s w e g s  fe s ts te h t  u n d  d e n  F u n d u m s tä n d e n  n a c h  
s o g a r r e c h t  u n w a h r s c h e in lic h  is t  —  n u r  d a s  S c h ie n 
b e in  la g  in  d e r  N a c h b a r s c h a ft ,  u n d  g e ra d e  d a s  
g e h ö rt  z w e ife llo s  e in e r  re z e n te n  M en sch e n fo rm  
a n  , is t  d ie  zoologische D ia g n o se  P y c r a f t s  u n d  
d ie  d a r a u f  g e g r ü n d e te  N a m e n g e b u n g , so w e it  sie 
s ich  a u f  d ie  S k e le t t s tü c k e  d e r  u n te r e n  G lie d m a ß e n  
s tü tz t ,  abzulehnen.

W a s  d e n  S c h ä d e l a n g e h t, so  h a n d e lt  es s ich  
d a g e g e n  s ic h e r  u m  e in e  se h r p r im it iv e  F o r m , d ie  

ih re m  E n t w ic k lu n g s g r a d e  n a c h  je d e n fa lls  a n  d e r  
u n te r s te n  S tu fe  d e r  b is h e r  b e k a n n t  g e w o rd e n en  

N e a n d e r ta lty p e n  s te h t . H ä t te  P y c r a f t  a lle in  a u s 
d e r  m e rk w ü rd ig e n  G rö ß e  u n d  F la c h h e it  d e r  N a c k e n 

1 F. W e i d e n r e i c h : Ü ber das H ü ftb ein  und das 
B ecken  der Prim aten  und ihre U m form ung durch den 
aufrechten  G ang. A n at. A nz. 44 (1913).
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f lä c h e  d e s S c h ä d e ls  u n d  d e r  a u ffa lle n d e n  K le in h e it  
se in e r V e rb in d u n g s te ile  m it  d e r  W irb e ls ä u le , d ie  
zu r  A n n a h m e  e in e r  m ä c h t ig  e n tw ic k e lte n  N a c k e n 
m u s k u la tu r  zw in g e n , a u f  e in e  m e h r  g e d u c k te  
K o p fh a lt u n g  ge sch lo sse n , a ls  sie  d e m  re z e n te n  
M en sch en  u n d  a n sch e in e n d  a u c h  d e m  N e a n d e r ta le r  
z u k o m m t, d a n n  lie ß e  s ich  d a r ü b e r  re d e n . D o c h  
is t  es a u c h  d a n n  g e w a g t, le d ig lic h  a u s  d ie ser  B e 
so n d e rh e it  e in e  n eu e  F o r m  d e s  ,,D u c k " -M e n s c h e n  
a b z u le ite n . I c h  seh e  v o r e r s t  k e in e r le i zw in g e n d e n  
G ru n d , sie  a u s  d e r  a llg e m e in e n  G ru p p e  d es N e a n - 
d e r ta lm e n s c h e n  h e ra u szu n e h m e n . D e n n  d ie  A b 
w e ich u n g e n , d ie  sie  d ie s e r  F o r m  g e g e n ü b e r  z e ig t, 
s in d  ih re m  G ra d  n a c h  n ic h t  v ie l  a n d e re r  A r t  a ls  d ie , 
d ie  w ir  a u c h  a u s  d e m  F o r m e n k r e is  d es r e z e n te n  
M en sch en  k e n n e n . E s  se i n u r  a n  d ie  A u g e n b r a u e n 
w ü ls te  d es A u s tr a lie r s  u n d  a n  d ie  P r o g n a th ie  v ie le r  

R a ss e n  e r in n e r t. D a ß  m a n  a lle rd in g s  in  d e m  R h o - 
d e s ia m e n sc h e n  w o h l d e n  R e p r ä s e n ta n te n  e in e r  
a n d e re n  fo ss ile n  R a s s e  zu  seh en  h a t  a ls  je n e , d ie  
d u rc h  d e n  M en sch e n  v o n  L a  C h a p e lle -a u x -S a in ts  
d a r g e s te llt  w ir d , g la u b e  ic h  a u c h  (v g l. W e i d e n 

r e i c h 1).
E in e  g e n a u e re  F e s ts te llu n g  d e s g e o lo g isch e n  

A lt e r s  d e s S c h ä d e ls  is t  d e n  F u n d u m s tä n d e n  n a c h  
n ic h t  m ö g lic h  g e w e se n  u n d  w ird  a u c h  n ie  m e h r 
n a c h g e h o lt  w e rd e n  k ö n n e n . D a g e g e n  lä ß t  s ich  
se h r w o h l e tw a s  d a r ü b e r  a u ssa g e n , o b  d a s  I n d i
v id u u m , w ie  d ie  L e g e n d e n  v o m  G e w e h rsc h u ß  u n d  
d e r  O h re n o p e ra tio n  w isse n  w o llen , e r s t  in  u n s e re r  
Z e it  u m s L e b e n  g e k o m m e n  is t  u n d  a lso  n o c h  e in  
Z e it g e n o s s e  v o n  u n s  w a r . D a  d e r  S c h ä d e l a n  d e r  
t ie fs te n  S te lle  e in e r  v o n  u r a lte m  M a te r ia l v o l l  a u s 
g e f ü l l t e n  u n d  n a c h  a u ß e n  n ic h t  e r ö f f n e t e n  H ö h le  

g e fu n d e n  w u rd e  u n d  ü b e r ,  n e b e n  u n d  u n te r  ih m  
E r z s c h ic h te n  u n d  v o n  M e ta lls a lz e n  im p r ä g n ie r te  
K n o c h e n  la g e r te n , k a n n  es s ich  w e d e r  u m  A b 
la g e ru n g e n  d e r  a lle r le tz te n  Z e it  n o c h  u m  e in  n a c h 

tr ä g lic h e s  H in e in g e r a te n  d e s S c h ä d e ls  in  d ie  H ö h le  
h a n d e ln . I n  d e r  sch o n  g e n a n n te n  E in le itu n g  zu  
d e m  R h o d e s ia w e r k  h e b t  B a t h e r  a u s d r ü c k l ic h  

h e r v o r , d a ß  d a s  in  d e m  B e r i c h t  H r d l i c k a s  e r 
w ä h n t e  „ h a u t ä h n l i c h e  B ü n d e l “ , v o n  d e m  e in  

S tü c k  in  d a s  M u se u m  k a m , e in e  d ü n n e  E r z 
s ta la g m ite n la g e  w a r . W ie  d a s  F e h le n  d es r e c h te n  
S c h lä fe n b e in s  u n d  d e r  a n s to ß e n d e n  T e ile  zu  e r 
k lä r e n  is t , w ir d  in  d e r  P u b lik a t io n  n ic h t  e rw ä h n t. 
D ie  D e fe k te  in  d e r  U m g e b u n g  d e r  ä u ß e re n  O h r

ö f fn u n g  u n d  d e s W a r z e n fo r ts a tz e s  w e rd e n  v o n  
d e m  P a th o lo g e n  Y e a r s l e y  v e r m u tu n g s w e is e  a u f  
e in e n  c h ro n isc h -se p tis c h e n  P r o z e ß  u n d  e in e n  A b -  
sc e ß  d e s  W a r z e n fo r ts a tz e s  z u r ü c k g e fü h r t ,  d a s  L o c h  
a n  d e r  l in k e n  S c h lä fe n b e in s e ite  a ls  e in e  v o n  e in e m  
sc h a r fe n  I n s tr u m e n t  h e r rü h re n d e  u n d  b e i L e b 
z e ite n  e n ts ta n d e n e  W u n d e  g e d e u te t.

D e r  e in z ig e  A n h a lt ,  d e r  fü r  d ie  F u n d d a t ie r u n g  
b le ib t ,  s in d  d ie  .T ie rk n o ch e n . H o p w o o d , d e r d ie

1 F . W e i d e n r e i c h  : E n tw ick lu n gs- und R asse
ty p en  des H om o prim igenius. N a tu r u. M useum  1928,

H . 1 u. 2.

S ä u g e tie r r e s te  u n te r s u c h te  —  d ie  a n d e re n  sp ie le n  
n u r  e in e  u n b e d e u te n d e  R o lle  — , k o m m t zu  d e m  
E r g e b n is , d a ß  sie  m it  2 A u s n a h m e n  A r t e n  a n g e 
h ö re n , d ie  a u c h  h e u te  n o c h  in  A fr ik a  h e im isc h  sin d . 
D ie  b e id e n  a u s g e sto rb e n e n  F o r m e n  sin d  R h in o - 
c e ro s  w h ite i  u n d  e in e  b is h e r  u n b e k a n n te  S e r v a l
a r t .  D a  a b e r  d ie  T ie r w e lt  in  je n e n  T e ile n  A fr ik a s  
s ich  s e it  se h r  la n g e n  Z e itr ä u m e n  n ic h t  ä n d e r te , 
k ö n n e n  n a c h  H o p w o o d  b e s tim m te re  S ch lü sse  
a u f  d a s  A lt e r  d e r  H ö h le n a b la g e ru n g  n ic h t  g e zo g e n  
w e rd e n .

S o  s t e h t  m a n  w ie d e ru m  v o r  e in e m  V a k u u m . 
D ie  n a tü r l ic h s te , a u s  d e n  g e s ic h e r te n  T a ts a c h e n  
a b le itb a r e  E r k lä r u n g  fü r  d e n  F u n d  d ü r fte  d ie  
fo lg e n d e  se in : D e r  S c h ä d e l la g  is o lie rt , o h n e  so n 
st ig e  z u g e h ö rig e  S k e le t t s tü c k e  u n d  s e lb s t  a n  d e r 
re c h te n  S e ite  u n d  B a s is  d e fe k t  in  d e r  H ö h le  u n d  
a u ß e rd e m  n o c h  a n d e re  K n o c h e n b r u c h s tü c k e  v o n  
T ie r e n  u n d  M en sch en , d ie , w ie  H r d l i c k a  f e s t 
g e s te l lt  h a t , v o m  M en sch en  m it  d e n  g le ic h fa lls  
g e fu n d e n e n  S te in w e r k z e u g e n  z e r tr ü m m e r t  w o rd e n  
w a re n , u m  d a s  M a r k  fre izu le g e n . M a n  g e h t  a lso  
k a u m  feh l, w e n n  m a n  m it  H r d l i c k a  a n n im m t —  
u n d  h ie r fü r  k ö n n e n  d ie  g le ic h e n  B e fu n d e  v o n  
K r a p in a  u n d  W e im a r -E h r in g s d o r f  a ls  B e le g  g e l
te n  — , d a ß  M en sch en  T e ile  v o n  T ie r e n  u n d  ih r e s 
g le ic h e n  in  d ie  H ö h le  sc h le p p te n  u n d  d o r t  z u 
b e r e ite te n  u n d  v e r z e h r te n . D ie se  M en sch en  w a re n , 
w ie  d ie  K n o c h e n  e rw e ise n , M en sch en  v o m  T y p u s  
d e s r e z e n te n  u n d  ih re  B e u te  u n te r  a n d e re m  a u c h  
e in m a l e in  v ie l le ic h t  s ie c h e r (O h ren e ite ru n g ) 
M en sch  d e r  p r im it iv e n  R h o d e s ia fo r m , d e sse n  K o p f  
sie  in  d ie  H ö h le  tr u g e n , u m  v o n  d e r  B a s is  u n d  d e r  
r e c h te n  S e ite  h e r  m it  e in e m  sc h a r fe n  S te in w e r k 
z e u g  (L o c h  a u f  d e r  lin k e n  S e ite !)  d a s  G e h irn  h e r 
a u szu h o le n . D a s  s e t z t  v o ra u s , d a ß  d e r  R h o d e s ia -  
m e n sc h  n o c h  z u sa m m e n  m it  d e m  re z e n te n  in  
A fr ik a  le b te , a lso  m o rp h o lo g isc h  b e tr a c h t e t  e in e  
R e lik t fo r m  w a r, d ie  s p ä te r  a u s g e sto rb e n  is t . A u c h  
d e r  p r im it iv e  T a s m a n ie r  w a r  b e k a n n t lic h  n o ch  

Z e itg e n o s se  d e s m o d e rn e n  E u r o p ä e r s  u n d  le b te  
m it  ih m  g le ic h z e it ig  in  A u s tr a lie n . D ie se s  H in e in 
re ic h e n  d e s R h o d e s ia m e n s c h e n  in  e in e  a n d e re  Z e it  
e r k lä r t  v ie l le ic h t  a u c h  d ie  e ig e n tü m lic h e  T a ts a c h e , 
d a ß  se in e  Z ä h n e  v o n  d e r  Z a h n fä u le  zu m  T e il  v o l l 
s tä n d ig  ze rfre sse n  w a r e n ;  d e n n  w ir  k e n n e n  b ish e r  
k e in e  fo ss ile n  M e n s ch e n re s te  m it  Z e ich e n  d e r 
C a r ie s . W e n n  a u c h  n ic h t  a n g e g e b e n  w e rd e n  k a n n , 
zu  w e lc h e r  Z e it  d ie  K a n n ib a le n m a h lz e ite n  in  d e r  
H ö h le  a b g e h a lte n  w u rd e n , so d a r f  d o c h  v e r m u t e t  
w e rd e n , d a ß  se itd e m  v ie le  J a h r ta u s e n d e  v e r g a n g e n  
s i n d ; d e n n  d ie  H ö h le  is t  in z w is c h e n  m it  E r d e , 
T ie r r e s te n  u n d  E r z in k r u s ta t io n e n  a u s g e fü llt  w o r 
d e n . W ie  d e m  a b e r  a u c h  sei, a n  d e m  a rc h a isc h e n  
C h a r a k te r  d e s  R h o d e s ia s c h ä d e ls  ä n d e r t  d ie  z e it 
lic h e  E in r e ih u n g  d e s F u n d e s  n ich ts . R e in  m o rp h o 
lo g isc h  b e tr a c h t e t  is t  u n d  b le ib t  er d ie  p r im it iv s te  
b is h e r  b e k a n n t  g e w o rd e n e  F o r m , d ie  zw is ch e n  
P ith e c a n th r o p u s  u n d  d e m  e u ro p ä isc h e n  N e a n d e r- 
t a l t y p u s  s te h t.
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Besprechungen.
P F E I F F E R , H ., D as abnorm e D ickenw achstum . H and

buch der Pflanzenanatom ie. B d. I X . B erlin: Gebr.
B orntraeger 1926. X I I , 272 S. und 46 A bb. 17 x  26 cm.
Preis R M  19.50.

In der E n tw icklun gsph ysiologie  der Pflanzen  stellt 
schon das normale sekundäre D icken w achstum  ein 
interessantes v iel durchforschtes Problem  dar. Ü ber 
seine E igen art und über seine kausale und teleologische 
D eutung h a t R ef. in N aturw iss. 1920, H . 51 und 52 eine 
zusam m enfassende kritische D arstellung gegeben. D ie 
dam aligen V ersuche des Referenten, bei L an tan a  cam ara 
künstlich W eit- und Engholzdifferenzierungen in be
liebigem  R h yth m u s hervorzubringen, sind heute durch 
C o s t e r s  B eobachtungen und Versuche an T ropen
p flanzen w ertvo ll ergänzt worden. Es scheint sich zum  
w enigsten die Leitungsbahnenbildung als eine von  der 
K n osp en tätigkeit ünd den w achsenden B lättern  w ahr
scheinlich horm onal abhängige D ifferenzierung zu ent
hüllen. N och fundam entaler ist das Problem , das uns 
das abnorme D icken w achstum  stellt. B ei dieser E r
scheinung, die w ir bei einigen C ycadeen und G netum - 
arten, bei Chenopodiazeen, A m arantaceen, P h yto lacca- 
ceen usw. beobachten  können, fin d et eine wiederholte 
Cam bium bildung sta tt. D abei ste llt der in norm aler 
W eise entstandene Cam bium ring nach einer bestim m 
ten Z eit seine T ä tig k e it ein, und es b ild et sich ein neuer 
C am bium m antel außerhalb der B astzone, also m eist 
im P erizykel, oder in dem  vom  ersten Cam bium  ge
bildeten B a st selbst. E in e so m ehrfach w iederholte 
C am bium bildung fü h rt zur B ild u n g konzentrischer 
H olz-B astm än tel. B ei W urzel- und R hizom knollen  
herrschen in diesen anorm alen Zuw achszonen R eserve
parenchym e vor. B ei dem  abnorm en D icken w achstum  
handelt es sich also in erster L inie  um  das Problem der 
M eristembildung aus den Dauergeweben, ein Problem , 
das m it der allgem einen Theorie der M eristem e über
h au p t au f das innigste v erk n ü p ft ist. V o r allem  dieser 
Zusam m enhang m it den theoretischen F ragen der E n t
w icklungsphysiologie selber veran laß te  P f e i f f e r , ein
m al alle u nter den B eg riff des abnorm en D icken 
w achstum s gehörigen Erscheinungen schärfer zu 
charakterisieren und typ ologisch  zu ordnen, eine v iel 
F leiß  erfordernde A rb eit, wenn m an bedenkt, daß  die 
zitierte  einschlägige S p ezia lliteratu r allein schon 
1100 N um m ern u m faßt. A ußerdem  kon n te sich der V er
fasser auch au f eingehende eigene B eobachtungen 
stützen.

D er H au p tw ert der A rb eit liegt n atürlich  in der 
genauen anatom ischen und entw icklungsgeschichtlichen 
C h arakteristik  der anorm alen H olzkörper, von  denen 
er bei den D ik o ty len  m indestens 8 T ypen , den v er
breiterten, unterbrochenen und durchbrochenen, den 
u m strickten, zerteilten , geteilten  und zusam m en
gesetzten H olzkörper unterscheidet. Ihre nähere 
C harakteristik  m uß im  O riginal nachgeiesen werden. 
A us der großen M an n igfaltigkeit der Strukturform en, 
m it denen w ir bei der B etrach tu n g der anom alen M odi 
des D icken w ach stum s b ekan n t w urden, gelang es nun 
P f e i f f e r  4 G rundschem ata herauszulösen, nach denen 
der Zuw achs erfolgt. D er erste T yp u s beruht au f der 
F äh igk eit des norm alen Cam bium s lo kal seine Zu
w a ch stätigk eit gegenüber anderen P artien  des Q uer
schnittes einzustellen. D ad urch  kom m en die Form en des 
exzentrischen, gelappten  und unterbrochenen H o lz
körpers zustande und können Phloem kom plexe durch 
Ü berw ucherung in terx y lär werden. E rheblich  w eicht 
davon der zw eite  Zuw achsm odus ab. D ie V erdickun g 
ist hier sukzessiv  aufeinanderfolgenden R ingen von

G ew ebestreifen übertragen, die pseudocam bial an 
gelegt werden, oder sie geht von  dedifferenzierten  Zell
partien  aus. A u f diese W eise bilden sich in m annigfacher 
A rt  die sukzessiven Zuw achsringe aus, aber auch die 
Erscheinung der Ü berbrückung von  Phloem kom plexen 
bis zum  völligen  Einschluß in den H olzkörper ist auf 
diesen zw eiten  Modus zurückzuführen. D er dritte  
Modus besteht darin, daß  das C am bium  bei der D iffe
renzierung in mehr als einem Ringe angelegt w ird, so 
daß es auch bei norm aler C am biu m tätigkeit zu a ty p i
schen Stru ktu ren  (zusam m engesetzten und geteilten  
H olzkörpern) kom m t. D er v ierte  Zuw achsm odus end
lich ist bei den m onokotylen  B aum form en verw irklicht, 
bei denen m itten  in den sukzessiv  w eiter außen a u f
tretenden V erdickungsringen resp. deren Folgem eriste
men die A n lage  sekundärer F ibrovasalsträn ge erfolgt. 
A uß er der T ypologisierun g der Zuw achsanom alien 
selber g ib t P f e i f f e r  auch w ertvo lle  A ngaben über ihre 
systematische V erb reitu ng und zeigt, w ie der C harakter 
der A nom alien n ich t selten durch die system atisch e 
Zu gehörigkeit bedin gt ist.

Schon aus dem  zw eiten  anom alen Zuwachsm odus 
in der angeführten  C h arakteristik  fo lgt die Fähigkeit 
parenchymatischer Gewebeelemente zur Dedifferenzierung 
und Em bryonalisierung. Ü ber die physiologischen und 
chem isch-physikalischen Bedingungen, die m it einem 
solchen m erkw ürdigen  V organ g der Rückdifferenzierung  
verk n ü p ft sind, wissen w ir noch w enig. D ie Dedifferen
zierung stheorie P f e f f e r s  postu liert nur eine G leich
gew ichtsstörung zw ischen W achstu m  und T eilung, geht 
aber au f die dabei chem isch und p hysikalisch w irksam en 
F ak toren  nicht ein. D urch experim entelle U n ter
suchung an Chenopodium  m urale erbrachte der V er
fasser den N achw eis, daß der M eristem bildung selbst 
eine A n stau un g von  A ssim ilaten  voran geht und er er
in nert ferner daran, daß besonders die assim ilatreichen 
G rundgew ebekom plexe häu fig  als M utterherd m eriste- 
m atischer B ildungen auftreten. E in  re la tiv  plötzliches 
A bsinken des G ehaltes der Zellen an assim ilatorischen 
B au stoffen  bringt er in seiner Sufflaminationstheorie 
m it der schnellen Aufeinanderfolge und den dam it in 
B eziehung stehenden Stoffkonsum  in V erbind un g und 
spricht als das faktisch  w irksam e Agens die K o n 
zentrationsveränderung der chem isch w irksam en Zell
säfte  an. Sehr hübsch bringt die Fastigialtheorie 
Priestleys den Em bryonalisierungsprozeß m it der 
kolloidalen M odifizierung des P lasm as infolge Ä nderung 
der W asserstoffionenkonzentration  in Zusam m enhang. 
B ei dem  sog. isoelektrischen P u n k t, wo die L adu n g der 
Plasm ateilchen gleich N u ll ist, haben diese in hohem  
G rade die Tendenz, W asser an ben achbarte  K om p lexe 
von anderer Wasserstoffionenkonzentration und ande
rer A ffin itä t abzugeben. D urch diese W asserabgabe 
können sie A n laß  zu syn th etisch en  Stoffw echsel
prozessen (Kondensationen) geben, und so kann man 
sich vorstellen, daß eine plasm aarm e, stark  vakuolisierte 
D auerzelle in eine plasm areiche M eristem zelle sich v er
w andelt. Verfasser legt dar, daß die drei in B etrach t 
kom m enden A nschauungen n ich t notw endig in W ider
spruch zueinander stehen müssen.

V om  entw icklungsphysiologischen Stan d p un kt aus 
sehr interessant sind die auch vom  Verfasser beschrie
benen anomalen Verdickungsherde, die sich in allen 
G ew ebekom plexen der A chse gelegentlich bilden und 
den anom alen oder norm alen D ickenzuw achs durch ihre 
Prod u kte  kom plizieren können. So können in älteren 
A chsen  von  A ristolochia D riangularis Cham , gewisse 
M arkstrahlzellen  sich zu V erdickungsherden entw ickeln,
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durch deren T ä tig k e it um  den Innenw inkel der H o lz
segm ente herum  sekundäre H o lzb astp latten  entstehen 
können. D em  R ef. w ill scheinen, daß  w ir die A k tu alis ie
rung solcher G ew ebekom plexe einm al m ehr in A b 
h ä n gigk eit von  anderen aktuellen  K om p lexen  — in 
gew issem  Sinne ähnlich, w ie dies S p e m a n n  in seiner 
O rganisatorenlehre tu t  — betrach ten  m üssen. K n y  
h a tte  doch schon gezeigt, daß  durch E in sch altun g des 
B lattstie les in das V erzw eigun gssystem  der B egonie im  
G rundgew ebe des Stieles T an gen tialte ilun gen  auftreten, 
w elche m it dem  in radialer R ich tu n g  stattgefun den en  
W ach stu m  der L eitbü n d el in Zusam m enhang stehen 
und w ahrschein lich  den B eginn  der A n legun g eines 
in terfaszikulären  Cam bium s darstellen. Sollte n ich t die 
„A n re gu n g“  dazu von  den w achsenden B lä ttern  des 
A dventivsprosses ausgehen, der oberhalb des in die E rde 
gep flan zten  B lattstie les aus der B asis des a lten  B lattes  
entstanden w ar ? So fin d et besonders der E n tw ick lu n gs
p hysiologe in P f e i f f e r s  B u ch  reiche A nregungen zu 
neuen F ragestellun gen  au f einem noch fast gän zlich  
unbearbeiteten  A rbeitsfeld . H a n s  A n d r e , K öln. 
E N G L E R -P R A N T L , Die N atürlichen Pflanzenfam ilien. 

2. A uflage. H erausgeg. von  A . E n g l e r ,  6. B an d : 
A b teilg . Eum ycetes [Fungi), K lasse  Basidiom ycetes; 
P . D i e t e l ,  Hembasidii', S . K i l l e r m a n n ,  Eubasidii- 
Hymenomyceteae. L e ip zig : W ilhelm  Engelm ann
1928. V I I ,  290 S ., 15 7  F ig. und 10 photogr. N a tu r
aufnahm en  von  S. K il le r m a n n ,  sowie dem  R egister 
zum  6. B ande. 17  X 25 cm. Preis geh. R M  28. — , 
geb. R M  34. — .

D er erste T eil des B andes en th ält d ie  N eu bearbei
tu n g  der B ran d - und R o stp ilze  durch P . D i e t e l , der 
die  gleichen G ruppen auch  in der 1. A u fla ge  bearbeitet 
h a tte . Seither sind sehr zahlreiche neue F orm en sow ohl 
bei den Ustilaginales w ie  bei den XJredinales bekann t 
gew orden und die  A n sichten  über die A bgrenzun g und 
S tellun g v ieler G ruppen haben  sich geändert au f G rund 
neuerer cytologisch er und entw icklungsgeschichtlicher 
B efunde. D iese kom m en in der N eu bearbeitu ng zum  
A usdruck. V on  B ran d p ilzen  sind zur Zeit über 7ooA rten 
bekan n t, die sich auf die beiden F am ilien  Ustilaginaceae 
m it 12 (in der 1. A ufl. 7) G attun gen  und Tilletiaceae 
m it 13 (gegen 10) G attun gen  verteilen . H inzugekom m en 
sind bei den U stilaginaceen die  G attun gen  Sphacelo- 
theca, M elanopsichium , Farysia, M ycosyrinx, Toly- 
posporella und Testicularia, bei den Tilletiaceae K unzeo- 
myc.es, Polysaccopsis und B urillia .

S tärkere U m arbeitun g haben  die R o stp ilze  erfahren, 
d ie  in der 1. A u fl. zusam m en m it den A uriculariales  den 
A uricu lariin een  zugerechnet w aren. D ie Zahl der 
gegen w ärtig  bekannten  R o stp ilze  b eträg t über 4000 
A rten , die sich auf die beiden F am ilien  Melampsoraceae 
und Pucciniaceae verteilen . In  der 1. A u fl. w aren 
5 F am ilien  angenom m en w orden; in der 2. A u fl. w erden 
d ie  Endophyllaceae und Schizosporaceae den P u ccin i
aceae, d ie  Goleosporiaceae den Melampsoraceae als U n ter
gruppen eingefügt. In  der neuen B earb eitun g um fassen 
die Melampsoraceae die R o stp ilze  m it u ngestielten  
Teleutosporen, d ie  sich au f 19 G attun gen  in 5 Tribus 
verteilen , w ähren d zu den Pucciniaceae die Form en m it 
m eist gestielten  Teleutosporen gerechnet werden, 
w elche 83 G attu n gen  in 15 T ribus um fassen.

D ie H ym en om yceten, w elche den zw eiten  T eil des 
B andes bilden, sind nach dem  T ode ihres B earbeiters 
in der 1. A u fl. (P. H e n n i n g s ) von  S. K i l l e r m a n n , 

R egensburg, neu b earb eitet worden. D iese N eu bearbei
tu n g  beruht auf den Forschungen des N estors der M yk o 
logie G. B r e s a d o l a ; sie b rin gt eine großenteils neue 
G ruppierung der A rten , besonders bei den Thelephor- 
aceae und Polyporaceae. E s w urden in der H auptsache,

nam entlich  bei den E xo ten , nur solche A rten  angeführt, 
die g u t geschrieben oder du rch  O rigin alexem plare in 
den großen Sam m lungen (Berlin, K ew , Leiden, 
P ad o va , U psala) belegt sind. V on  einer genaueren D a r
legung der S yn o n ym ik  und B eschreibung der einzelnen 
A rten  w urde abgesehen.

D ie  H y m e n o m y z e te n  w e rd e n  in  d ie  b e id e n  U n te r 
re ih e n  Tremellineae m it  m eh r o d er w e n ig e r  g e la tin ö se n  
F r u c h tk ö rp e r n  u n d  Hymenomycetineae m it  le d e rig e n , 
f le is c h ig e n , k o rk ig e n  o d er h o lz ig e n  F r u c h tk ö r p e rn  g e 
g lie d e rt . D ie  Z a h l d er b ish e r  b e k a n n t  g e w o rd e n en  u n d  
g u t  b e sch rie b en e n  T r e m e llin e e n  b e lä u ft  s ich  a u f  e tw a  
100, d ie  s ic h  a u f  d ie  3 F a m ilie n  Auriculariaceae, 
Tremellaceae, Dacryomycetaceae v e r te ile n . A u s  d en  
w ä rm e re n  L ä n d e r n , in sb e so n d e re  a u s d en  T r o p e n  
d ü r fte n  n o ch  v ie le  F o rm e n  zu  e r w a r te n  sein . V o n  
H y m e n o m y c e tin e e n  sin d  d a g e g e n  e tw a  12000 A r te n  
b e sch rie b en , u n te r  d en e n  a lle rd in g s  w o h l v ie le  H u n d e rte  
S y n o n y m e  se in  d ü r fte n ;  sie  v e r te ile n  sich  in  d er B e 
a r b e itu n g  K i l l e r m a n n s  a u f  n u r 7 F a m ilie n  (Exobasidi-  

aceae, Hypochnaceae, Thelephoraceae, Glavariaceae, 
Hydnaceae, Polyporaceae, Agaricaceae) , w ä h re n d  R e f . 
in  se in er im  H e r b s t  1928 ersch ie n e n e n  N e u b e a r b e itu n g  
d e r  g le ic h e n  G ru p p e n  in  G . L i n d a u s  K r y p to g a m e n flo r a  
B d . 1 , n a c h  d em  V o r b ild e  G ä u m a n n s  u . a . d ie  d re ifa c h e  
Z a h l v o n  F a m ilie n  a n g en o m m e n  h a t . S e lb s t  w e n n  m an  
d e m  V o rk o m m e n  v o n  S tic h o b a s id ie n  u n d  C h ia sto b a s i-  
d ie n  b e i d en  v e r sc h ie d e n e n  V e r w a n d ts c h a fts k r e is e n  
k e in e  B e d e u tu n g  z u s c h re ib t, sc h e in t  d o ch  d e r  in  d er 
v o r lie g e n d e n  N e u b e a r b e itu n g  d en  F a m ilie n  Thelepho
raceae, Polyporaceae u n d  Agaricaceae g e g e b e n e  U m fa n g  
a u f fä l lig . W e n n  m a n  d en  Hypochnaceae d en  R a n g  ein er 
e igen en  F a m ilie  e in rä u m t, g e h t  d ie  E in b e z ie h u n g  d er 
Corticiaceae, Peniophoraceae, Coniophoraceae, Craterelloi- 
deae u n d  Cyphellaceae in  d ie  Thelephoraceae w o h l zu  w e it. 
E b e n s o  is t  d ie  W ie d e r e in b e z ie h u n g  d e r  in  s ich  g u t  a b 
g e sch lo ssen e n  u n d  re c h t  n a tü r lic h e n  F a m ilie  d e r  Bolel- 
aceae in  d ie  Polyporaceae n a c h  d en  g e g e n w ä r tig e n  A n 
sc h a u u n g e n  n ic h t  g lü c k lic h . D ie  Agariaceae d er v o r 
lie g e n d e n  B e a r b e itu n g  e n tsp re c h e n  d er O rd n u n g  d er 
Agaricales im  S in n e  G ä u m a n n s  u n d  a n d e re r M y k o lo g e n ; 
ih re  D a r s te llu n g  fo lg t  in  d en  G ru n d zü g e n  d er A u ffa s s u n g  
R i c k e n s  n a c h  E . F r i e s  u n d  S a c c a r d o  u . a ., w o b e i d ie  
S p o r e n fa rb e  d a s  G r u n d m e rk m a l fü r  d ie  G lie d e ru n g  a b 
g ib t . E s  is t  zu z u g e b e n , d a ß  d ie  G lie d e ru n g  d er B lä t te r 
p ilz e  n a c h  s y s te m a tis c h e n  V e r w a n d ts c h a fts k r e is e n  
h e u te  n o c h  a u f g ro ß e  S c h w ie r ig k e ite n  s tö ß t  u n d  d a ß  
d ie  A n s ic h te n  d er A u to r e n  n o ch  se h r a u s e in a n d e rg e h e n ; 
d o c h  d ü r fte n  z. B . d ie  Coprinaceae, Lactariaceae, 
Cantharellaceae u n d  v ie l le ic h t  a u c h  d ie  Hygrophoraceae, 
d u r c h  d en  c y to lo g is c h e n  B a u  ih re r  F r u c h tk ö r p e r  g u t  
c h a r a k te r is ie r t , w o h l d en  R a n g  e ig e n e r F a m ilie n  b e 
a n sp ru ch e n . E r w ü n s c h t  w ä r e  ge w e se n , e in e  e tw a s  v o ll
s tä n d ig e re  A n g a b e  d er n eu eren  S p e z ia l lite ra tu r  b e i 
w ic h tig e n  G ru p p e n , z. B . b e i Coprinus d er A r b e ite n  v o n  
L e w i n e ,  A t k i n s o n ,  B r u n s w i k  u . a ., b e i Lactarius u n d  
Russula  v o n  N ü e s c h  u n d  b e so n d e rs  v o n  R . S i n g e r ,  
b e i d en  H y g r o p h o r a c e e n  N ü e s c h ,  b e i Lepiota C. H . 
K a u f f m a n n ,  b e i Pholiota  L . O . O v e r h o l t s , b e i 
M ycena  H . C. B e a r d s l e e  u n d  W . C. C o k e r , b e i 
Am anita  E . J. G i l b e r t  u . a.

Sehr w ertvo ll ist die A ufnahm e zahlreicher an atom i
scher, B asidien- und Sporenbilder in den T e x t, die 
größten teils nach O riginalzeichnungen B r e s a d o l a s  
a n gefertigt w urden, sowie 10 schöner Standortsb ilder 
w ich tigerA rten  nach photographischenN aturaufnahm en 
von  K i l l e r m a n n ; auch die aus der 1. A u fla ge  über
nom m enen A bbildu ngen  w urden m eist durch E in 
fügu n g v on  Sporen- und B asidienbildern  ergänzt.

E . U l b r i c h , B erlin-D ahlem .
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A N D E R S , J., Die Strauch- und Laubflechten Mittel
europas. Jena: G u stav  Fischer 1928. IV , 217 S., 
8 T ex ta b b . u. 30 L ich td ru ck taf. 17 X 2 6  cm. Preis 
geh. RM  30. — , geb. R M  32. — .

W ie im  V orw o rt bem erkt w ird, w ill das vorliegende 
W erk in erster L in ie  dem  A nfänger ein Führer in die 
F lechtenkunde sein. D iesen Zw eck erfüllt es in aus
gezeichneter W eise, aber darüber hinaus w ird auch der 
F ortgeschritten e m anches B rau chbare darin finden, 
denn das W erk  steh t in der S ystem atik  au f dem neuesten 
Stan dpun kte und berü cksichtigt innerhalb der durch 
den T ite l bestim m ten Grenzen auch seltenere und 
kritische A rten. E s begin n t m it einem in leich t v er
ständlicher Sprache geschriebenen A bsch n itt über den 
äußeren und inneren A u fbau  des Flechtenlagers und 
der F ru ch t, g ib t sodann eine genaue A nw eisung zum  
Samm eln und Präparieren der F lech ten  und bringt am 
Schluß der allgem einen E in leitu n g ein ausführliches 
Verzeichnis der w ichtigsten  älteren und neueren L ite 
ratur. D en H au p tteil des Buches nehmen die zah l
reichen B estim m ungstafeln  und die Beschreibungen der 
G attungen und A rten  ein, w obei die A nordnung nach 
dem ZAHLBRUCKNERschen System  erfolgt. (Nur die 
„G a ttu n g “  P lacodium  ist aus n ich t erkennbaren G rün
den hinter die Parm eliaceen gestellt.) Es werden 41 G a t
tungen von B la tt- und Strauchflechten  m it 366 A rten  
und den w ichtigsten  V arietäten  und Form en ausführlich 
beschrieben und zahlreiche Stan dorte an gegeb en ; 
überall sind w ertvo lle  H inweise auf ähnliche oder v er
w andte P flanzen  eingestreut. D ie sog. G allertflechten, 
die wenigstens zum  T eil ihrem  Lagerbau nach zu den 
,,L au bflech ten “ gehören, sind fortgelassen, w eil sie 
für den A n fänger w eniger in F rage  kom m en. M it b e
so n d erer L ie b e  ist o ffe n b a r  d ie  G attu n g Cladonia b e 
a rbeitet; hier fü h rt der V erfasser bei den in M itteleuropa 
vorkom m enden 71 A rten  zahlreiche Form en auf, 
darunter m ehrere neue, von denen er einige bereits in 
dem SA N D sxED Eschen E xsik k aten w erk e der W issen
sch aft in dankensw erter W eise zugänglich  gem ach t hat.
— Ob die A uflösu ng der P arm elia  furfuracea in die vier 
ZoPFschen „ A r te n “ für den A n fänger zu em pfehlen 
war, ja , ob sie w issenschaftlich  überhaupt h a ltb ar ist, 
mag dahingestellt bleiben. A ls sicher kann aber gelten, 
daß die \ arietäten  und Form en scobicina, p la typ h ylla , 
nuda, candida, ericetorum , vor allem  aber soralifera 
B itt. — oder besser soreum atica (W allr.) — n ich t säm t
lich unter Parm elia  olivetorin a  eingeordnet werden 
dürfen. Ferner m üßte w ohl die schw ierige G attun g 
Ph yscia, über deren A rten  die A n sichten  der neueren 
Forscher n ich t v ö llig  übereinstim m en, bei einer N eu au f
lage einer Ü berprüfung untei zogen werden. A u ch d ieV er- 
breitungsangaben ließen sich an m anchen Stellen leich t 
vervollständigen. D ie Leprarien, die am  Schluß m it 
kurzen B eschreibungen erw ähnt werden, könnten 
fehlen, da ihre „A r te n “  noch nicht hinreichend geklärt 
sind; sie gehören als rein kru stige G ebilde auch nicht 
in den Zusam m enhang hinein. — Einen besonderen 
Schm uck des Buches bilden die 30 L ich tdrucktafeln , 
auf denen n ich t w eniger als 320 Flech ten  in natürlicher 
G röße wiedergegeben sind; sie gehören zum  T eil zu 
den besten B ildern, die es von  diesen Pflanzen überhaupt 
gib t. A u ch  die sonstige A u sstattu n g ist vorzüglich, 
wie m an es von den V eröffentlichun gen  des Fischer- 
schen Verlages n ich t anders gew öhnt ist. — K urz, 
es kann das schöne W erk  allen, die sich m it der F lech ten 
kunde beschäftigen  wollen, aufs w ärm ste em pfohlen 

werden. j  H i l l m a n n , B erlin-Pankow .

K R Ä U S E L , R ., Die Paläobotanischen Untersuchungs
methoden. Jena: G u stav  Fischer 1929. V I II ,

89 S. 56 A bb. 17 x  25 cm . Preis geh. R M  5.50, 
geb. RM  6.— .

D er Verfasser, der besonders durch seine w ertvollen  
U ntersuchungen der deutschen M itteldevon flora sich 
einen N am en gem acht hat, der w eit über den engeren 
Kreis der Fachgenossen hinaus einen guten  K la n g  hat, 
h at in dem  vorliegenden B uch  m it großer G ründlich
k e it und gestü tzt auf einen reichen S ch atz von  E r 
fahrungen, den er bei der B earb eitun g verschiedenster 
pflanzlicher Fossilien gewonnen hat, alle M ethoden 
zusam m engetragen, die für die m oderne U ntersuchung 
fossiler P flanzen  von W ich tigk e it sind. A u f kleinstem  
R aum  und in kn appster Fassung ist hier B estes gegeben.

„ Aufgaben und Ziele der Paläobotanik“ , d. h. ihr 
V erhältnis zu Geologie und B otan ik , „ D as M aterial“ , 
d. h. w ie fossile Pflanzen  entstanden und auf uns ge
kom m en sind, endlich „ D as Sammeln der F ossilien “ , 
sind die G egenstände, denen sich die ersten drei A b 
sch nitte  des B uches widm en, eine kurze aber gute 
Orientierung, auch für den noch w eniger F o rtge
schrittenen. ,,D ie Darstellung der Paläobotanischen 
Untersuchungsmethoden“  m achen den H au p tteil des 
Buches, e tw a  55 Seiten, aus. W as an H ilfsw erkzeugen 
und M ikroskopen kennenzulernen, und w as m it ihrer 
H ilfe aus dem  Fossilienm aterial herauszulesen ist, 
wird hier gezeigt und erläutert an H and guter A bb ildu n 
gen, deren größter T eil O riginale sind. In dem  1. U n ter
te il: „ Bearbeitung von M akrofossilien“ , fin d et man 
beschrieben die M ethoden der Freipräparation, des 
Bleichens der Fossilien , der Anwendung Ultravioletter 
sowie der Röntgenstrahlen bei A ufnahm en, endlich die 
A rt  der U ntersuchung von Torfeinschlüssen. D er
2. T eilabsch n itt, ,,Anatomisch-mikroskopische Unter
suchungen“  , begin n t m it der D arstellun g der B ehandlung 
von  geologisch m eist jüngerem  M aterial: Pollenanalyse, 
Diatomeen. D ann fo lgt das, w as zu kennen besonders 
bei der B earb eitun g geologisch älterer P'ossilien w ichtig  
is t: Herstellung von D ünn-, A n-, Ätz-, sowie R elief - 
schliffen, ferner Mazeration, B ehandlung von Ligniten. 
In diesem  w irklich  ausgezeichneten T eilabsch n itt ist 
alles gegeben, w as in neuerer und neuester Z eit an 
Präparationsm ethoden erdacht worden ist. Zum  Schluß 
des B uches ist noch eingegangen auf ,, M ikrochem ische 
Untersuchungsmethoden“ , sowie auf die M öglichkeiten  
der Unterscheidung der Kohlenarten  und ihre B esta n d 
teile. M a x  H i r m e r , M ünchen.
V O S M A E R , G. C. J., Bibliography of Sponges 1551 bis 

1913. E d ited  b y  G. P. B i d d e r  and C. S. V o s m a e r -  

R ö e l l .  C am bridge: U n ivers ity  Press 1928. X I I , 
234 S. 15 x 2 2  cm . Preis 15 sh.

V o s m a e r s  B ibliograp hie der Spongien w urde im 
Jahre 1880 begonnen und sollte  eigentlich  in seiner 
ursprünglich für die „F a u n a  und F lora  des G olfes von 
N eapel bestim m ten „M onographie der K alkschw äm m e 
erscheinen. D a deren V eröffentlich un g durch den im 
Jahre 1913 erfolgten  T od des Verfassers und andere 
U m stände sehr stark  verzögert wurde, h a t sich der 
bekann te englische Spongiologe G . P. B i d d e r , u n ter
stü tzt von  der W itw e  des Verstorbenen, entschlos
sen, die län gst druckreife  B ibliographie gesondert 
herauszugeben, w ofür sie gew iß den D an k  aller 
Schw am m spezialisten  und vieler anderer Zoologen 
verdienen. D as V erzeichnis en thält die T ite l aller dem 
Verfasser bekann t gewordenen w issenschaftlichen 
A rbeiten , in denen rezente oder fossile Spongien irgend
w ie erw ähn t werden. E s en thält ungefähr 3600 in 
chronologischer R eihenfolge aufgezäh lte  A rbeiten, sowie 
einen alphabetischen A utorenindex. In einem V orw ort 
gib t B i d d e r  ein m it W ärm e geschriebenes Lebensbild 
seines verstorbenen Freundes. J. G r o s s , N eapel.



242 D eutsch e M eteorologische G esellschaft. f  Die N atur
wissenschaften

Deutsche Meteorologische Gesellschaft.
(Berliner Zweigverein.)

In der S itzu n g am 8. Januar 1929 berich tete H err 
Dr. F . A l b r e c h t  über die Ergebnisse der Strahlungs
messungen während der Sonnenfinsternisexpedition nach 
Lappland im Sommer 1927.

A n läß lich  des A u fen th altes der Potsdam er Sonnen
finsternisexpedition  in  L ap p lan d  u nter 671/2° nördl. B r. 
w urden zum  ersten M ale um fassende B eobachtungen 
des gesam ten Strahlun gshaushaltes der Erdoberfläche 
des B eobach tungsortes durchgeführt. M it den dafür 
in  P otsdam  entw ickelten  G eräten  w urden die Sonnen
strahlung, die H im m elsstrahlung und die E ffe k t iv 
strahlu n g vom  14. Juni bis 9. Juli registriert. A ußerdem  
w urden L u ftd ru ck , L u fttem p eratu r, L u ftfeu ch tigk e it 
und W in d auf gezeichnet. So konnte der tägliche G ang 
der L u fttem p era tu r dem  S trahlun gshaushalt gegenüber 
gestellt werden. E in e  E rk läru n g des Zusam m enhanges 
beider E lem ente ließ sich unter Zuhilfenahm e eingehen
der Potsdam er T em peraturregistrierungen in  v ier 
verschiedenen H öhen (darunter in der Erdoberfläche 
und in 1 cm  H öhe darüber m it em pfindlichen W id er
standstherm om etern) erzielen. A us diesen R egistrie
rungen w urde eine E in teilu n g des täglichen  T em p eratu r
ganges an schönen T agen  in drei Z eitabsch n itte  a b 
ge le itet: 1. Stadium  der überwiegenden Ausstrahlung. 
(Sonnenhöhe <  7 °.) D ie ausgestrahlte W ärm e w ird 
außer dem  E rdboden  zunächst den untersten, dann 
im m er höheren Schichten  entzogen. D ies bedin gt eine 
T em peratu rzun ah m e von  der E rdoberfläche nach oben 
zu letzt bis ca. 200 m H öhe (Bodeninversion). D er 
zeitliche T em p eratu r verlau f gleicht einer e-F un ktion  
(Defant), die um  so langsam er abklin gt, je höher der 
B eobach tu ngsort über der E rdoberfläche liegt.
2. Stadium  des Temperaturanstieges. In  den V o rm itta gs
stunden fin d et zunächst die B eseitigu ng der B oden 
inversion  und die A usbild un g einer den norm alen B etrag  
etw as übersteigenden T em peraturabn ahm e nach oben 
sta tt. D ie L u fttem p era tu r n im m t dabei in  den unteren 
Schichten  stark  zu. A u ch  die spezifische F e u ch tig 
k e it n im m t zu, da der von  der E rdoberfläche verd u n 
stete  W asserdam pf in den unteren  Schichten  bleibt.
3. Stadium  der auf steig enden Luftström e. N ach  A u s
bild un g einer hinreichend großen T em peraturabn ahm e 
n ach  oben w ird  der größte T eil der von  der E rdo ber
fläche aufgenom m enen Strahlungsw ärm e durch A u f
steigen  der dem  B oden  bisher aufliegenden L uftm assen  
größeren H öhen zugeführt. D ie T em p eratu r der 
unteren Schichten  ändert sich dabei nur verh ä ltn is
m äßig w enig, obwohl gerade in dieser Z eit der E rd 
oberfläche durch die Sonne die größten  S trah lu n gs
m engen zu gefü hrt werden. N ach E in setzen  der K o n v e k 
tio n  sin k t die spezifische F eu ch tigk eit, da der E rsa tz  der 
vom  Boden aufsteigenden L u ft  durch aus der H öhe herab
kom m ende trocknere Lu ftm assen  gestellt w ird  ( H a n n ) .

D u rch  E in teilu n g in die gleichen A bsch n itte  lä ß t 
sich auch der täglich e  T em p eratu rgan g in  Lap p lan d  
v o llstän d ig  erklären. D ie w esentlich  genaueren R e g i
strierungen der S trahlun gsverhältn isse gaben hier auch 
die M öglichkeit, die langw ellige Strahlu n g der A tm o 
sphäre gegen die E rd e eingehender zu untersuchen. 
Ihr W ert nahm , w ie zu  erw arten  w ar, ab m it abnehm en
der B ew ölkun g, u n tersch ritt aber auch bei w olken 
freiem  H im m el nur w en ig die H ä lfte  der E instrahlung, 
die die E rdoberfläche m itta gs an von  der Sonne her 
stam m ender S trahlu n g erhält. D ie T agesm ittel der 
G egenstrahlung w aren  also m eist größer, höchstens 
gleich denen der Sonnen +  H im m elsstrahlung. D ie 
G egenstrahlung der A tm osphäre ist deswegen von 
B edeutung, w eil sie ein M aß für die ungefähr gleiche 
W ärm em enge gibt, die von der E rdatm osp h äre in den

W eltrau m  gestrah lt w ird. D urch  ihre K en ntnis h a t 
m an also auch  die M öglichkeit, B etrachtun gen  über 
den W ärm eh aushalt der E rdatm osphäre über dem  
B eo bach tu n gso rt anzustellen. F ü r die B eobach tungen  
in Lap p land fin d et m an so sogar an heiteren Sonnentagen 
ein Ü berw iegen  der W ärm eabgabe. A u ch  u nter der zu 
günstigen  Annahm e, daß alle dem  E rdboden von 
Sonne +  H im m el zu gestrah lte  W ärm e u n m itte lbar 
d urch die K o n v e k tio n  der E rdatm osph äre w ieder 
zu gefü hrt w ird. A us dem  bisher für P otsdam  gesam 
m elten  M aterial lä ß t  sich ersehen, daß auch in  unseren 
B reiten, sogar im  Som m er, der W ärm eh aushalt der 
A tm osphäre noch n eg ativ  ist.

D ie G egenden der überw iegendenW ärm eauf nähm e der 
A tm osphäre m üssen nach diesen Ergebnissen in w esen t
lich  n iedrigeren B reiten  gesucht werden. B ei ihnen ist zu 
erw arten, daß die d irek t von der A tm osphäre absorbierten 
Strahlungsm engen w egen des hohen W asserd am p fge
h altes d ort auch b e i wolkenfreiem  H im m el eine bedeu ten 
de R olle  im  Strahlu n gsh au sh alt der L u ft  spielen werden.

In  der S itzu ng am  5. F ebruar, in  der der angekündigte 
V o rtrag  p lö tzlich  abgesagt w erden m ußte, gab dann 
H err D r. A l b r e c h t  n och einige E rgänzun gen  zu diesen 
A usführungen, die sich auf das V erh alten  der S trah 
lungselem ente w ährend der eigentlichen V erfin steru n g 
bezogen. D irekte  Sonnenstrahlung und H im m elstrah
lung zeigten  die zu erw artenden K u rv en  m it einer 
einfachen A bnahm e und einer einfachen Zunahm e. 
D as V erh ältn is Sonnenstrahlung/H im m elsstrahlung 
h atte  aber n ich t einen so einfachen G ang. E s nahm  zu 
nächst, w ie es der norm ale täglich e  G an g fordert, zu, 
zeigte dann aber ku rz vor der V erfin steru n g eine starke 
A bnahm e, und erst nach A ufhören  der V erfin steru n g 
w urde a llm ählich  w ieder die norm ale L age erreicht. 
D ie E rk läru n g liegt in  V eränderungen im  du rch
strahlten  M edium  in  F orm  von  K onden sation s Vorgän
gen. D iese K ondensation, die für das A uge n ich t sich t
bar w ar, w urde durch die w ährend der V erfin steru n g ein
setzende starke A usstrah lu n g ausgelöst, und zw ar 
in  einer Schicht, die nahe v or der K ond en stion  stand. 
N ach  E n d e der Sonnenfinsternis veran laß te  die zu 
nehm ende Sonnenstrahlung dann w ieder die a llm äh 
liche V erd am p fu ng des K onden sation sproduktes. D ie 
G egenstrahlung zeigte dem entsprechend einen u m 
gekehrten  V erlau f, d. h. ein A nw achsen der W erte 
w ährend der K ond en sation . D ie vorübergehend 
kondensierende S ch ich t w ar offen bar ein A usläufer einer 
w eiter südlich zur A usbild un g gekom m enen A ltokum - 
m ulusdecke. D er besondere V erla u f des Q uotienten  
Sonnenstrahlung/H im m elsstrahlung ist dem nach nur 
durch eine zu fällige E igen sch aft der A tm osphäre b e
d in gt gewesen und h a t keine allgem einere B edeutung.

E b en falls in der S itzu n g am  5. F ebru ar m achte H err 
P rof. W . K ö n i g  einige A usführungen über den augen
blicklichen strengen Winter.

D er Jan uar 1929 zeigte in  B erlin  eine A bw eichu n g 
von  — 3 3li ° vom  N o r m a lw e r t .  Besonders tiefe  T em 
peraturen  sind bisher in Schlesien aufgetreten, w o die 
K ä lte  m ehrfach —-30° und m ehr erreichte. Im  a ll
gem einen ist die T em p eratu rverte ilu n g ziem lich u n 
gleichm äßig, d a  starke lokale  A usstrahlungen  auch 
engbegrenzte G ebiete m it besonders tiefen  T em p eratu 
ren geschaffen  haben. D ie K ä lte  ist eine E rscheinung 
der u ntersten  Schichten. N ach  oben ist starke T em p era
tu rzu n ah m e vorhanden. W ährend z. B . am  5. F ebru ar 
in  der U m gebun g v on  B erlin  — 22 0 herrschten, w a r in 
900 m  H öhe die T em p eratu r —  1 °. A u ch  die B erge 
sind v ie l w ärm er als die N iederungen, Schneekoppe 
h a t — 7 0 bei — 30 0 im  V orlande. D ie K ä lte  ü berdeckt



Heft 15. 1
12. 4. 1929 I

Astronom ische M itteilungen. 243

ein sehr großes G ebiet. D er A lpenw all ist über- und 
umflossen w orden. Süditalien  h at Schneefälle, in Rom  
sind 5 —  6° K ä lte . K a lt  ist auch noch das w estliche 
M ittelm eer. A u ch  über dem  O zean ist nur sog. „ K a l t 
lu ft“  m it T em peraturen  unter der W assertem peratur 
vorhanden. H ohe B arom eterstände von  795 mm und 
mehr haben sich herausgebildet. D ie V orstoß  versuche 
des atlan tischen  T iefs nach Osten sind n ich t gelungen. 
England h a tte  nur vorübergehend T au w etter. D as 
A zorenm axim um  ist ganz verschw unden. Die U rsache 
der strengen K ä lte  ist n icht geklärt. M an m uß sich 
dam it begnügen, festzustellen, daß die Polarfront, d. h. 
die A bgrenzun g der P o larlu ft von der W arm lu ft niede
rer B reiten  außerordentlich  w eit südlich von  uns 
verläu ft. Sie fä llt e tw a m it der N ordküste von  A frik a  
zusam m en und zieht auch in dieser B reite  w estw ärts 
über den A tla n tik . A n  der E n tw ick lu n g  und E rh altu n g 
der kalten  B oden schicht ist w ahrscheinlich aber auch 
die ausgedehnte Schneedecke beteiligt. Im  übrigen 
m üßten zur w eiteren K lä ru n g  die V erhältnisse über dem

Astronomische
Die elektrische Leitfähigkeit im Sterninnern.

S. C h a p m a n  h a t die E rgebnisse einer früheren A rb eit 
über D iffusion  und Z ähigkeit in Riesensternen benutzt, 
um  m it H ilfe  der gew öhnlichen kinetischen G astheorie 
die elektrische L eitfä h igk eit stellarer M aterie zu be
rechnen. E r nim m t an, daß die M aterie in der N ähe jedes 
Pun ktes aus freien E lektron en  und positiven  A to m 
ionen nur einer A rt besteht. F ü r den M itte lp u n kt eines 
Riesensternes (D ichte qc =  o . i ,  T em peratur T c =  7 • io 6) 
findet er die spezifische L eitfä h igk eit ae =  2 • io 4 
O h m - 1  c m - 1 , für den M itte lp u n kt der Sonne (qc =  76, 
T c =  4 . io 7) ac =  3 • io 5 O h m - 1  c m - 1 . D iese W erte 
sind wegen der starken  Ionisation  ziem lich hoch, ob 
wohl ihre G rößenordnung nich t die spezifische L e it
fäh igk eit von  K u p fer oder Silber bei gew öhnlicher 
T em peratur ü bersteigt (6 • io 5 O h m - 1  c m - 1 ). Zum  
V ergleich  werden noch einige andere W erte für die L e it
fäh igkeit bei gew öhnlichen T em peraturen  angefüh rt: 
Seewasser 5 • 10 _2, trocken e E rde oder Felsen 10 ~ 6 
bis x o - 7 , Erdrinde bis zu e tw a 200 km  T iefe  4 • 10 ~4, 
gesättigte  K ochsalzlösung 2 • i o “ 1. F ü r die H eavisid e
schicht in 140 km  H öhe ist o =  io ~  1 (nach P e d e r s e n ); 

für L u ft in der N ähe des E rdbodens ist o =  2 • 10 _ 16 
O h m - 1  c m - 1 .

In den äußeren Schichten ist 0 b eträch tlich  kleiner; 
wo die T em peratur 10000° herrscht, und wo die D ich te 
beim  R iesenstern 3 • 10 ~ 10, bei der Sonne 10 -  9 b eträgt, 
w ird in beiden Fällen  o — 10 O h m - 1  c m - 1 .

E tw a  100 km  unterhalb  der Photosphäre der Sonne 
und w eiter außen ist die D ich te  so gering, daß die 
E lektronen zw ischen den Zusam m enstößen Spiralen 
um  die K raftlin ien  des allgem einen solaren M agnet
feldes beschreiben können. D ort ist die L e itfä h igk eit 
senkrecht zum  M agnetfeld geringer als in R ich tun g 
dieses Feldes; wenn die freie W eglänge groß genug ist, 
so bew irkt ein elektrostatisches Feld E , das senkrecht 
zum  M agnetfeld H  w irk t, im  M ittel keinen Strom  in 
seiner R ichtun g, sondern einen D riftstrom  senkrecht 
zu E  und H , von  dem  die folgende M itteilung handelt.

Die radiale Begrenzung des Magnetfeldes der Sonne. 
D ie B eobach tu ngen  über den Z E E M A N -E ffekt, die 
G. H a l e  und seine M itarbeiter auf dem  M t. W ilson 
a n g e s te llt  haben, la s s e n  außer den s ta r k e n  m agnetischen 
F e ld e rn  um  die S o n n e n fle c k e n  auch ein schwächeres 
allgem eines M agnetfeld der S o n n e  m it folgenden 
H aupteigen schaften  erkennen :

1. D ie  K om pon en te des m agnetischen Feldes in 
R ich tu n g der V isierlin ie  ist im  allgem einen so verte ilt, 
w ie bei einer gleichförm ig m agnetisierten  K u gel zu er

gänzen E rdb all herangezogen werden, die im A ugen blick  
aber noch n ich t zu übersehen sind.

In der sich anschließenden D iskussion wies H err 
P rof. O. B a s c h in  auf den früher bereits von  ihm  n ach 
gewiesenen w interlichen D rucküberschuß au f der nörd
lichen H em isphäre hin, der sich nur durch einen ganz 
gew altigen  L u ftm assen austausch  zw ischen den beiden 
H em isphären erklären läßt. A nschließend berichtete 
er kurz über die augen blicklich  im  G ang befindliche 
Erforschung des Antarktis durch die Flugzeugexpedition  
von W ilkins und Byrd. W i l k i n s , der sich die D e- 
ception-Insel in der W estan tark tis als S tü tzp u n k t 
erw ählte, hat auf zwei F lügen  nachgew iesen, daß 
G raham land n ich t m it dem  antarktischen  K o n tin en t 
zusam m enhängt, sondern daß unter 70— 7 2 0 südl. B r. 
eine V erbindun g zw ischen dem A tla n tik  und dem 
P a zifik  besteht. B y rd  konnte bisher auf einem  über 
500 km  ausgedehnten F lu g  über K ö n ig  E d w ard  V I I-  
Land eine neue Insel feststellen  und 7 B ergspitzen  des 
K üsten gebirges näher festlegen. K n .
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w arten  w äre, also verschw indend am  Ä qu ator und 
anw achsend m it der heliographischen B reite. Indem  
m an annim m t, daß die F eldverte ilun g diesem Gesetz 
streng fo lgt, w ird  die F eld stärke  H  stets um gerechnet 
auf den W ert H p (gleich dem  doppelten der Inten sität 
am  Ä quator), den sie dann am  m agnetischen Pol der 
Sonne h ätte . D as F eld  ist, w ie auf der Erde, von  Süden 
nach N orden gerichtet.

2. N euere B erechnungen zeigen jedoch, daß die 
gem essene Feldkom ponente weniger schnell m it der 
B reite  w äch st als bei einer gleichförm ig m agnetisierten 
K u gel zu erwarten.

3. D ie m agnetische F eldstärke nim m t m it w achsen
dem A bstand vom  Sonnenm ittelpunkt rasch ab. Im  
niedrigsten B eobachtungsniveau, über der P h o to 
sphäre, ist H p =  50 Gauss und fä llt schnell auf 10 Gauss 
in höheren N iveau s; geringere Feldstärken  können bis
her n icht bestim m t werden. E . A . M i l n e  h ä lt es für 
w ahrscheinlich, daß die Spektrallinien, an denen der 
ZEEMAN-Effekt gemessen wird, in der um kehrenden 
Sch ich t entstehen, w o der P artia ld ru ck  der freien 
E lektronen 10 “ 4 A tm . b eträgt; er ist ferner der A n sicht, 
daß das N iveau, in dem  das M agnetfeld verschw indet, 
nur 50 km  über der S ch ich t m it H p =  50 G auss liegt.

S. C h a p m a n  deu tet die schnelle A bn ahm e des 
M agnetfeldes nach außen dahin, daß  in der Sonnen
atm osphäre elektrische Ström e ostw ärts fließen. Denn 
wenn m an am  Sonnenäquator, w o das M agnetfeld 
horizontal ist, in der M eridianebene ein kleines R ech teck  
A B C D  b etrach tet und das L inien integral der m agneti
schen F eidstärke in diesem U m laufssinn bildet (Fig. 1 a), 
so ergibt sich ein positiver W ert, entsprechend einem 
elektrischen Strom , der das R ech teck  in die Zeichen
ebene hinein, also ostw ärts, durchsetzt.

a b c
F ig. 1. Z u r E rk läru n g der radialen  B egrenzu n g des 

M agnetfeldes der Sonne.

W enn m an annim m t, daß die solare M aterie n icht 
m agnetisierbar ist, so m uß m an das m agnetische Feld 
in geschlossene K raftrö h ren  aufteilen  können, die über-
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all parallel zum  Feld verlaufen, und deren Q uerschnitt 
um gekeh rt proportional der F eldstärke  ist. M an 
bekom m t dann als schem atisches B ild  für die V erteilu n g 
des solaren M agnetfeldes die F ig. i b ;  zum  V ergleich  
ist in F ig. x c die V erteilu n g der K raftlin ien  für eine gle ich
förm ig m agnetisierte K u gel (genauer eine äquivalen te 
V erteilu n g von inneren elektrischen Ström en) gegeben, 
fü r den F all, daß keine äußeren S tröm e flössen. In 
beiden F ällen  ist angenom m en, daß  im  Innern  der Sonne
— etw a im Innern der gestrich elt gezeichneten K u gel — 
w estw ärts gerichtete Ström e fließen. D ie ostw ärts gerich 
teten  Ström e in der Sonnenatm osphäre konzentrieren 
die m agn etisch en K raftlin ien  dieses innerenFeldes in der
selben W eise ( F ig ib ) . ,  w ie  e tw a  eine Schale aus m ag
netisierbarem  M a ter ia l; w ären  diese Ström e nicht v o r
handen, so w ürden sich die K raftlin ien  des inneren 
M agnetfeldes w eit in den R au m  ausbreiten (Fig. ic ) .

C h a p m a n  zeigt, w ie diese O stström e in der ionisierten 
A tm osphäre der Sonne vom  inneren M agnetfeld erzeugt 
werden. E in  freies elektrisches T eilchen  (Masse m, 
L ad u n g e, elektrom agnetisch  gemessen) besch reibt in 
einem  m agnetischen F elde  H  bekann tlich  Spiralen auf 
einem  Zylin der, dessen M antel p arallel zu den K r a ft
linien v erläu ft. W enn u  die K om ponente der G eschw in
d ig k eit sen krech t zu H  ist, so ist der R adiu s dieses 

m u
Zylin ders R  =  — == , und die W inkelgesch w in digkeit, 

6  i i

m it der die Spirale beschrieben w ird, ist co =  e —  .
m

W enn außerdem  au f die L adu n g noch eine konstante 
K r a ft  F  w irk t, so w ird deren K om ponente in R ich tun g 
von  H  das T eilchen  genau so verschieben, als ob das 
m agnetische Feld ü berhau p t n ich t vorhanden wäre. 
D ie zum  M agnetfelde senkrechte K om pon en te X  von  F  
dagegen w ird  im  M ittel keine Verschiebung in ihrer 
eigenen R ich tu n g bew irken ; vielm ehr w ird sich der 
Spiralbew egung eine fluktu ierend e G eschw indigkeit m it 
dem  M itte lw ert v =  X je H  in dem  Sinne überlagern, 
daß F , H  und die p ositive  R ich tu n g von  v ein rechts
händiges S ystem  bilden.

D iese Form el für die m ittlere  D riftgesch w in digkeit 
senkrecht zu F  und H  g ilt auch dann, wenn m an die 
Zusam m enstöße in der ionisierten A tm osphäre be
rü ck sich tig t, solange die m ittlere  freie W eglän ge l groß 
gegenüber dem  Spiralradius R  b le ib t; ist um gekeh rt l 
k lein  gegen R, so verschw in det die D rift. D ort, w o auf 
der Sonne das m agnetische F eld  von  etw a 50 G auss 
herrscht, sind die Spiralradien  R  für Ca + -Ionen gleich 
12 cm , für E lektronen 0,05 cm ; bei einem E lektron en 

d ru ck  von 5 • i o -5  A tm . w ird das V erh ältnis —  für
R

E lektron en  gleich 500, für Ionen gleich 1/3. D ie E lek tro 
nen können also die volle  D riftgesch w in digkeit an
nehm en, die Ionen nur einen B ruchteil.

D ie K r a ft  F  ist in der Sonnenatm osphäre gegeben 
durch die S ch w erk raft und durch ein vertikales e lektro
statisches F eld, das dadurch entsteht, daß die leichten  
E lektron en  sich  w eiter vom  Sonnenm ittelpunkt en t
fernen als die schw eren Ionen. F  ist abw ärts gerichtet 
und fü r E lektron en  und Ionen gleich groß (halbe Ionen
m asse m al Schw erebeschleunigung). N ach der obigen 
Form el w erden sich  also am  Sonnenäquator, w o H  
horizon tal nach N orden gerich tet ist, d ie  E lektronen 
nach W esten  und die Ionen — sow eit sie n ich t durch 
Zusam m enstöße gehindert w erden — nach Osten in B e 
w egung setzen und zusam m en einen D riftstro m  nach 
O sten erzeugen. D ie D ick e  der S chicht, innerhalb der 
dieser Strom  das M agnetfeld von  50 au f 10 Gauss herab
m indert, w ird  auf 25 k m  berechn et; die Strom dichte 
ist rund 10 ~5 Am p/cm 2.

D ie R ich tun g des F eldvektors H  ist in der Schicht, 
die der B eobach tu ng zugänglich ist, nahezu h o rizo n ta l; 
verm utlich  ist die F eldstärke  proportional dem  Cosinus 
der heliographischen B reite. Um  darüber entscheiden zu 
können, m üßte m an die B eobachtungen neu reduzieren 
und dabei die H yp othese fallen lassen, daß das Feld wie 
bei einer gleichförm ig m agnetisierten K u gel verte ilt sei.

W enn diese Theorie  der radialen B egrenzung des 
solaren M agnetfeldes rich tig  ist, so fo lg t daraus, daß 
der E lektron end ru ck  am  äußeren R ande der P h oto
sphäre 10 ~4 A tm . betragen  m uß. Dieser W ert ist 
d oppelt so groß als derjenige, den M i l n e  a n g ib t; aber 
der U nterschied erscheint unw esentlich gegenüber der 
für C h a p m a n s  T heorie günstigen  T atsach e, daß zwei 
Schätzungen des D ruckes, die auf völlig  verschiedenen 
W egen gewonnen wurden, so gu t der G rößenordnung 
nach übereinstim m en.

R o ss  G ü n n  h a t bem erkt, daß die Spiralbew egungen, 
die in einer ionisierten A tm osphäre von den E lektron en  
und Ionen in G egen w art eines m agnetischen Feldes be
schrieben w erden, das M edium  diam agnetisch m achen, 
w eil jede Spirale einen elektrischen K onvektion sstrom  
darste llt, der ein M agnetfeld von  entgegengesetzter 
R ich tu n g  des prim ären erzeugt. N ach  C h a p m a n  reicht 
dieser E ffe k t aber n ich t aus, um  die B egrenzun g des 
m agnetischen Sonnenfeldes zu erklären; der D riftstrom  
w irk t i o 5 m al stärker.

N ach  innen zu, bis 100 km  unter der Photosphäre, 
w ird die m agnetische F eldstärke  w eiter stark  anw achsen. 
D ie A n gabe eines H öchstw ertes von  700 G auss ist 
jedoch  unsicher, w eil sie von den A nnahm en über die 
m ittlere  freie W eglän ge in einer ionisierten A tm o 
sphäre abhän gt, w orüber genauere gaskinetische 
R echnungen angekü nd igt werden.

D as System  der w estw ärts gerichteten  Ström e im 
Sonneninnern könnte durch elektrom agnetische In d u k 
tio n  entstehen, w enn d o rt m eridionale Z irkulationen 
herrschten, w ie sie V . B j e r k n e s  in seiner H yp othese 
über die 11 jäh rige  Sonnenfleckenperiode annim m t.

W ährend die vorstehende T heorie ganz au f der A n 
nahm e beruht, daß  die betreffenden Schichten  gleich
m äßige T em p eratu r haben und vom  gew öhnlichen G as
dru ck  getragen  werden, ist die M assenverteilung w eiter 
außen, in der oberen um kehrenden S ch ich t und in  der 
Chrom osphäre, vor allem  durch den se lektiven  S tra h 
lu ngsdruck bedingt. E s lä ß t sich zeigen, daß  die b e
ob ach tete  ostw ärts gerichtete B ew egun g in  der Chrom o
sphäre u nvereinbar ist m it der E x isten z eines m agn eti
schen Feldes derselben A rt w ie in der Photosphäre.

D ie A bw esen heit eines m agnetischen Feldes in der 
Chrom osphäre ist für die Theorie der erdm agnetischen 
Stürm e von  B edeutung. D enn wenn die Sonne von 
einem  allgem einen m agnetischen F elde um geben w äre, 
das sich, w ie bei der E rde, w eit in den R aum  erstreckte, 
so w ürden W olken  oder Ström e ionisierter T eilchen, 
die von der Sonne ausgesandt werden, stark  vom  solaren 
M agnetfeld abgelen kt werden und den B ereich der Sonne 
k aum  verlassen  können.

D ie K rüm m un g der Coronastrahlen  ist m itun ter m it 
einem  m agnetischen F elde in Zusam m enhang gebracht 
w orden. A u f G rund der oben m itgeteilten  Ü berlegungen 
kön n te aber ein solches Feld, wenn es überhaupt besteht, 
jedenfalls n ich t die F ortsetzu n g des inneren Feldes sein, 
sondern m ü ßte u nabhängig entstehen. J. B a r t e l s .
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