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 Ausserordentliche Sitzung vom 28. Januar 1911.
 Vortrage:

 Hr. Rich. Neuhauss: Kinematographische und phonographische Aufnahmen
 aus Deutsch-Neuguinea.

 Hr. Herbert Mueller: Cber das taoistische Pantheon der Chinesen.

 Yorsitzender: Hr. Hans Yirchow.

 (1) Yor der Tagesordnung legt auf Wunsch des Hrn. Dr. G. von
 Buchwald in Neu-Strelitz Hr. Hans Yirchow

 (las Fragment eines Schadels aus einem neolithisclien Begrabnisplatze

 vor. Die Fundstelle ist ein fiacher Hflgel im Revier der Forsterei
 Bannerbriick in Mecklenburg-Strelitz, welcher jetzt im Walde liegt, jedoch

 Abb. 1. Fragment ein.es neolithischen Schadels von Bannerbrtlck,
 von der rechten Seite.

 iii friiheren Zeiten zu Aclterland gehorte. Leider hat weder eine genauere
 Untersuchung, noch eine sachgemasse Bergung der Gegenstande statt
 gefunden. Der Hfigel wurde namlich von Forstarbeitern zum Zwecke der
 Kiesgewinnung geoffnet und ausgebeutet. Der Porster hat einige der
 zerschlagenen Knochenstiicke und einige Scherben aufbewahren lassen.
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 134 Virchow-von Buohwald:

 Das Schadelfragment yon Bannerbruck
 von unten.

 Das Schadelfragment von Bannerbriick
 von oben.

 Abb. 5. 2 Tonscherben von einem Gefass aus dem Begriibnishiigel
 von Bannerbriick.
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 Neolithischer Schadel.  135

 Nach seiner Angabe lagen die Schadel alle nach Siiden und dicht neben
 einander; die Scherben fast einen Klafter davon.

 Die Betraclitung der iibersendeten Knochen zeigt, class samtliche
 Schadel bei der Aufgrabung in Stficke zerschlagen sind und von den
 einzelnen Schadeln nur wenig aufbewahrt worden ist, so dass sich gar
 nicht einmal mit Sicherheit sagen lasst, wie viele Skelette vorhanden
 waren. Am reiclilichsten sind Stirnstiicke und Ilinterhauptstiicke erhalten.
 Den Stirnstucken nach miisste man sechs, den Hinterhauptstucken nach
 sieben Schadel zahlen. Eines der letzteren ist von einem alteren Rinde.

 Die Hinterhauptstucke zeigen zwei charakteristische Typen, einen mit
 starkem Torus occipitalis, den anderen mit eleganter Protuberantia occi
 pitalis externa; jeder Typus in zwei Exemplaren.

 Dasjenige Stuck nun, welches die Aufmerksamkeit des Hrn. von Buch
 wald fesselte, und um dessentwillen er die Vorlage wiinschte, zeichnet
 sich durch flache niedrige Stirn (Abb. 1) und grosse Stirnwiilste mit ge

 Abb. 4. Sagittalkurve des Schadelfragmentes von Bannerbruck, mit Fortlassung
 des unteren (verbogenen) Stiickes.

 raumigen Stirnhohlen (Abb. 2) aus. Diese Kombination liatte Hrn.
 tou Buchwald veranlasst, an eine primitive Form zu denlcen. In der
 Tat sah auch das Stirn- und Scheitelsttick in der ui'sprunglichen Isolierung
 sehr auffallend aus, wovon man sich noch jetzt an der Abb. 1 einen Be
 griff machen kann, wenn man die unteren (angesetzten) Stiicke abdeckt.
 Audi die Oberansicht, in welcher die schmale Form zum Ausdruck
 kommt, ist beachteuswert (Abb. 3). Es liaben sich jedoch gerade von
 diesem Schadel einige Stiicke hinzugefunden, und nach dem Ansetzen
 dieser ist doch der Eindruck des ganz Ungewohnlichen zum grossen Teil
 geschwunden.

 Leider sind an dem Schadelfragment die Nahte niclit erhalten, ins
 besondere auch nicht die Kranznaht, so dass eine vollig strenge Be
 ziehung des Stirnbeins auf andere Stirnbeine nicht moglich ist. Dagegen
 gestattet das erhaltene Stiick des Jochbogeus eine hinreichend genaue
 Orientierung auf den Horizont.

 Zur Yervollstandigung der Anschauung gebe ich auch die Median
 kurve (Abb. 4). Das unterste Stiick musste dabei fortgelassen werden,
 weil diese Teile seitlich verbogen sind.
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 136  Neuhauss:

 Der Fund befindet sicli im Besitze der Grossherzoglichen Bibliothek
 in Neu-Strelitz.

 Diskussion.

 Hr. von Buchwald, der selber zu dieser Sitzung erschienen ist, legt
 zwei Topfscherben vor, um die Art der Tonware zu zeigen (Abb. 5). Aus
 den Schadeln glaubt er den Schluss ziehen zu diirfen, dass eine geniischte
 Bevolkerung dort gelebt liabe, und dass auch in den einzelnen Schadeln
 die Merkmale ursprtinglicher Rassen gemischt gewesen seien.

 (2) Hr. Rich. Neuhauss:

 Kinematographische und phonograpliische Aufnahmen
 aus Deutsch-Neuguinea.

 Hr. Neuhauss gibt eine Fortseizung seines vor achtTagen gehaltenen
 Yortrages iiber Deutsch-Neu-Guinea. Hatte Redner damals ausschliess
 lich Einzelbilder (212 Diapositive) seinen Ausfiihrungen zugrunde gelegt,
 so wurden heute lediglich Bewegungsbilder (iiber 800 m kinematographi
 scher Aufnahmen) in Verbindung mit phonographischen Aufnahmen zur
 Darstellung gebracht.

 Das Entwickeln gewohnlicher photographischer Platten in einem so
 feuchtwarmen Klima wie Neu-Guinea ist keine Annehmlichkeit. Gleich

 wohl ist es zum Erzielen bester Resultate unerlasslich notwendig, das
 Hervorrufen an Ort und Stelle vorzunehmen. Andernfalls wiirde die Zahl

 der Fehlaufnahmen ins Unermessliche steigeu. Bei kinematographischen
 Aufnahmen liegen die Yerhaltnisse noch ganz besonders ungunstig: der
 in deli Tropen belichtete Film geht schon nach wenigen Wochen rapide
 zuriick und bekommt grosse Neigung zur Schleierbildung. Nach zwei
 Monaten ist es iiberhaupt nicht mehr mi3glich, ein irgendwie brauchbares
 Bild herauszuholen. Nun erfordert aber der Transport von Neu-Guinea
 bis Europa rund zwei Monate. Dazu lcommen die seltenen und schlechten
 Yerbindungen der entlegeneren Punkte der Insel. Die Aufnahmen, welche
 Neuhauss dort fertigte, hatten durchschnittlich erst vier Monate nach der
 Exposition iu Europa eintreffen konnen. Neuhauss bereitete sich also
 von vornherein darauf vor, die Aufnahmen an Ort und Stelle selbst zu
 entwickeln. Yon den 50 Films (zu je 20 in), die er dort entwickelte, ist
 nicht ein einziger missraten. Sechs probeweise nach Europa gesandte
 Films waren vollig unbrauchbar.

 Das Hervorrufen der Films dort im Lande, ohne Dunkelkammer,
 also nur zur Nachtzeit, mit einem Wasser, in dem die Bildschicht jeden
 Augenbliclc zu schmelzen droht, stellt an die Krafte und Ausdauer des
 Reisenden fast iibermenschliche Anforderungen. Redner versichert, dass
 dies auf der Reise die einzige Arbeit war, der er sich korperlich mitunter
 nicht mehr gewachsen fiihlte.

 Bevor Neuhauss den kinematographischen Apparat in Bewegung
 setzte, besprach er kurz einige hochst bedeutsame Gegenstande, die ihm
 am Tage vor der Sitzung zugegangen waren.
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 Deutsch-Neu-Guinea.  137

 Es handelt sich um die kleine Steinfigur und einige verwandte Stiicke,
 die Redner in der vorigen Sitzung erwahnte. Durch Yermittelung des
 Missionars Plierl, des Seniors der neuendettelsauer Mission, welcher seit
 1886 fast ununterbrochen in Deutsch-Neu-Guinea wirkte, und der sich
 unter den Gasten der heutigen Sitzung befindet, erhielt Redner die drei
 kleinen Steingerate, unter denen sich besonders eins durch ungemein feine
 Durcharbeitung auszeichnet. Das Stuck ist etwa 20 cm lang, wovon 10 cm
 auf den als hockende meuschliche Figur behandelten Griff entfallen. Die
 tibrigen 10 cm bilden eine loffelartige Rinne. Es ltann keinem Zweifel
 unterliegen, dass es sich um den steinemen Ersatz des heute von den
 Papuas ganz allgemein gebrauchten Spatels aus Kasuarknochen handelt.
 Natiirlich lconuen derartige steinerne Gerate
 niemals allgemeiner verbreitet gewesen
 sein, da die ausserordentliche Harte des
 griinen Gesteins viele Jahre zur Herstellung
 des Gerates erforderte. Jedenfalls war es

 das nur bei feierlichen Gelegenheiten be
 nutzte Werkzeug eines grossen Hauptlings.
 Das Stiick ist besonders dadurch inter

 essant, dass es fiber das vor acht Tagen
 vorgelegte, von Neuhauss mitgebrachte
 Stuck voile Aufklarung gibt. Technik,
 Gliedmassen der Pigur und Gesichtszuge
 sind bei beiden Stiicken genau die gleichen.
 Nur ist bei dem frfiher vorgelegten der
 loifelforinige Ansatz abgebrochen. Man hat
 dann die Bruchstelle aufs sorgfaltigste ab
 geschliffen und das nunmehr seiner eigent
 lichen Bestimmung entzogene Instrument
 zu Zwecken der Zauberei verwendet. —

 Bei Yorfiihrung der Bewegungsbilder
 begann Neuhauss mit den von der Arbeit
 lieimkehrenden Mannern und Weibern. '/a nat- Grosso.
 Letztere tragen die mit Peldfriichten ge
 fiillten, schweren Netztaschen an einem iiber den Kopf geschlungenen
 Band. Bei einzelnen thront obenauf noch der jiingste Sprossling Die
 Manner halten es fiir unter ihrer Wiirde, irs-end etwas zu tragen, ab ' O o J

 gesehen von ihren Waffen; man muss auf seiner Hut und fiir einen un
 vorhergesehenen Oberfall geriistet sein.
 Es folgten Kriegsspiele von Kindern und Scheinkampfe von Er
 wachsenen. Dergleichen Scheinkampfe werden bei Festlichkeiten veran
 staltet, auch bei ernsten Streitigkeiten im Dorfe, wobei man sich aber htitet,
 den Gegner zu verletzen, damit nicht die Blutrache in ihre Rechte tritt.
 Dann folgte eine sehr lange Reihe verschiedenartigster Tanze aus

 dem Innenlande und von der Kiiste. Zum Teil wurden diese Yor

 fiihrungen mit phonographisch aufgenommenen Gesangen begleitet.
 Hieran schloss sich die Darstellung einer Reihe der verschieden

 artigsten Beschaftigungen, wie Palmklettern, Koclien von Bananen und

 1/2 nat. Gi'Osse.
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 138  Neuliauss: Deutsch-Neu-Guinea.

 Fischbrut, Bereitung von Sago, Fischen in der Lagune, Fahren mit grossen
 mid kleinen Booten, Niederschlagen des Urwaldes, Betelkauen, Tabak
 rauchen, Essen, Cberschreiten eines wilden Bergstromes auf schwankender
 Lianenbriicke, Mimik beim Rufen und Lachen usw.

 Der letzte Teil der einstiindigen Yorfubrung wurde eingeleitet durch
 das Herstellen von Kuchen aus Kokus uud Tarobrei. Wir sehen die Ein

 geborenen die Kokusniisse zerreiben, den Rahm auspressen und den Brei
 sorgfaltig mischen. Die Mischung wird in Bananenblatter geschiittet und
 das Ganze verschniirt. 50 bis 100 derartige Pakete bilden das Ergebnis
 der Tagesarbeit. Mittlerweile haben andere Leute einen grossen Holz
 stoss entziindet, der fiber einer mit Steinen ausgepflasterten Grube er
 richtet ist. Der Holzstoss ist niedergebrannt, die Steine sind zur Rotglut
 erhitzt und man macht sicli daran, die Grube sorgfaltig zu reinigen. Zuerst
 werden die Kohlenreste mit Bambuszangen entfernt, dann wird die Grube
 mit griinen Zweigen ausgefegt. Zum Schluss packt man die Bananenblatt
 Pakete in die heisse Grube und bedeclct das Ganze mit heissen Steinen

 und grunem Laubwerk. Nach 24 Stunden ist der Kuchen durchgebackeu.
 Darauf fuhrte Redner verschiedenartige Spiele vor: Schaukeln der

 Kinder und Erwaclisenen, Kreiselspiel und Abnehmen von Faden. In
 letzterem sind die Schwarzen ungemeiu geschickt nnd wir sehen die
 kunstvollsten Figuren vor unseren Augen entstelien.

 Ein uber 100 m langer Film veranschauliclit die Topferei am Huon
 golf (Laukanu). Yom Einweichen und Kneten des Tons bis zum Brennen
 sehen wir alle Stadien des entstehenden Topfes vor uns. Den Schluss
 der Yorfiihrungen bildeten drei verschiedene Methodeu des Feuermachens.
 Bemerkenswert ist, dass bei der von den Inland-Kai geiibten Metliode
 schon nach etwa 10 Sekunden dicker Qualm emporschlagt. —

 Nebst einem Flotenliede und den Tonen der Balumspfeifen fiihrte
 Neuhauss mit dem Phonographen auch noch einige Proben der Trommel
 sprache vor. Letztere ist ungemein gut ausgebildet, so dass sich die
 Leute die verschiedenartigsten Meldungen auf weite Entfernungen hin
 telegraphieren konnen. Nur ein Beispiel sei angefiihrt: Plotzlich ist ein
 Mann im Dorfe gestorben und seine auf dem weit entfernten Felde be
 findliche Frau soil herbeigeholt werden. Man trommelt also auf der
 grossen Signaltrommel: I = Anrufsignal. 11 = Signal, dass eine Frau ge
 meint ist. Ill = Todessignal. IV = Tanztakt des gestorbenen Mannes.

 Nun weiss unter den zahlreichen auf dem Felde beschaftigten
 Frauen diejenige, welche den Tanztakt ihres Mannes horte, dass ihr das
 Signal gilt und dass ihr Mann gestorben ist.

 Hochst iiberraschend hierbei ist, dass jeder Mann im Dorfe seinen
 eigenen Tanztakt hat.

 Auch das Einladungssignal zu einem grossen Festschmause bekamen
 wir zu horen: Es enthielt fur die Festteilnehmer die Meldung, dass es
 Huudefleisch uud Schweinefleisch zu essen gibt.

 (3) Hr. Herbert Muller:
 tiber (las taoistische Pantheon der Chinesen.

 Der Aufsatz wird spater erscheinen.
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