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Yorwort.
Eine Auswahł von Tagebuchblattern dreier Jahre, die mich ais einsamen 

Wanderer durch das nordwestliche China, durch die innere Mongolei und das. 
ostliche Tibet fiihrten, eine Anzahl Beobachtungen und Studien, die urspriing- 
lich nicht fur den Druck gedacht waren, iibergebe ich hiermit der Ofientlich- 
keit. Gute Freunde und Verwandte sind es, die mich uberredet haben, auch 
einen gróBeren Leserkreis meine Erfahrungen wissen zu lassen. Die Berichte, 
die wir in allerjungster Zeit von China erhielten, wollten mich zwar schon 
glauben lassen, ich schilderte in diesen Zeilen nur einen Zustand, wie er kurz 
vor Ausbruch der letzten Wirren und Umwalzungen bestand, und ich meinte 
bereits, eine historische Arbeit vor mir zu haben und zu verófientliohen; denn 
gerade noch vor der sogenannten chinesischen Revolution, ais die ersten 
Zuckungen an der Kiiste und im Yang tse-Tale zu spiiren waren, kehrte ich 
dem Lande den Riicken. Die allerletzten Briefe aber, die ich jetzt aus dem 
Innern, aus Gegenden, die ich durchreiste, erhielt, lassen mir keinen Zweifel 
mehr, daB, was ich dort fern von der Kiiste sah, noch immer nicht der Ver- 
gangenheit angehort. Die Zustande, die ich schildere, sind durch die augen- 
blickliche Schafiung einer Republik noch unberiihrt; China ist auch jetzt erst 
in seinem Kiistenstreifen erschlossen.

An diesei Stelle móchte ich auch allen den Europaern, die mir wahrend 
meiner Reise behilflich waren, der groBen Zahl der franzósischen, englischen, 
belgischen, skandinavischen, amerikanischen und italienischen Missionare, die 
mich mit Rat und Tat unterstiitzt haben, noch einmal herzlichst danken. Ich 
mochte zugleich den verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften, die mir 
nach der Riickkehr von dieser Reise ihre Medaille iiberreichten oder mich zu 
lhrem korrespondierenden Mitgliede ernannten, meinen Dank fur diese Ehren 
wiederholen.

B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g ,  Winter 1913/14.
Albert Tafel.
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Vorbemerkung.
□ber die Aussprache der in diesem Buche 

vorkommenden chinesischen, mongolischen und tibetischen Worte.
Die Pragę, wie c h i n e s i s e h e  Namen und Worte mit abendlandisehen Lettem 

wiederzugeben seien, war noch immer strittig. Die vielen gleieh klingenden Einsilber 
und die Tóne, die jede Silbe der chinesischen Sprache besitzt, widerstreben der Aus- 
drucksweise durch unsere Buchstaben. Es sind zwar von Sinologen eine Beihe von 
Transkriptionssystemen, englische, deutsche, franzósische, russische, erfunden worden, 
und die Deutschen, voran die deutschen Sinologen, wenden in der Regel englische 
Systeme der Transkription an. Ich hatte mich also an ein solches System halten 
konnen. Aber abgesehen davon, daB bei diesen fremdsprachlichen sinologischen 
Systemen die Konsonanten sehr verschieden vom Deutschen ausgesprochen werden, 
sind diese Systeme auch meist viel zu kompliziert, ais daB man danach ohne ein langeres 
sinologisches Studium den Klang eines chinesischen Namens einigermaBen richtig ins 
Ohr bekommen konnte. Palschlich wird von manchem behauptet, es gebe eine amt- 
liche Transkription des Chinesischen und diese sei englisch. Aber nicht einmal ein 
Amt dafiir gibt es, das eine solche Frage entscheiden konnte und sogar das chinesisehe 
Seezolłamt und die chinesisehe Post schwanken oft in der Schreibweise der von ihnen 
genannten Namen. Immerhin sind jedoch beide bemiiht gewesen, die Ortsnamen so 
wenig kompliziert wie móglich wiederzugeben: ein „System", das fur den nicht sino- 
logisch geiibten Geographen sicher das verstandlichste ist. Ich habe mich deshalb 
nach Móglichkeit daran angelehnt, habe mich aber mit Rucksicht auf den deutschen 
Leser, fur den mein Buch bestimmt ist, bemiiht, die Schreibweise nicht bloB móglichst 
einfach zu gestalten, sondem auch dem deutschen Idiom anzupassen; denn mindestens 
so gut wie das Englische eignet sich das Deutsche zur Wiedergabe der chinesischen 
Laute, zumal, da bei den englischen Systemen immer erklart wird, daB die Vokale wie 
im Deutschen auszusprechen seien.

Die chinesisehe Sprache, die ja heute bekanntlich einsilbig ist, gebraucht drei bis 
fiinf verschiedene „Tonę". Welcher Tonfall einer Wortsilbe zukommt, wurde von 
mir in diesem Buche und in meiner Kartę ignoriert, wie dies auch auf der chinesischen 
Post geschieht. Auch die Aspiration, der deutlich vemehmbare h-Laut hinter einzelnen 
Konsonanten, ist mit Absicht von mir vemachlassigt und nur nach Zischlauten an- 
gewandt und durch ein „ ' “ ausgedriickt worden.

Zur Unterstiitzung meiner Leser móchte ich weiter bemerken, daB im Chinesischen 
auch die W’orte mit zwei und drei hintereinander folgenden Vokalen einsilbig aus
gesprochen, daB diese „Diphthonge" aber nicht so stark wie im Deutschen zusammen- 
gezogen werden. Die Vokale folgen sich mit ziemlich gleichmaBig starker Betonung. 
Man hórt deshalb noch keinen Mischlaut z. B. in „ei“, sondern hórt noch ein getrenntes 
„e“ und „i“. Durch diese Vermeidung des Zwielauts erklart es sich auch, daB z. B. 
„ao“ und „au“ nicht so voneinander verschieden wie in der deutschen Sprache klingen, 
und daB es schwer ist, sich zu entscheiden, ob man besser „hoang ho", „huang ho“ oder 
„hwang ho“ schreibe; aus demselben Grund ist es ziemlich gleichgiiltig, ob man „kue“ 
oder „kwe“ schreibt. Was die Konsonanten betrifft, so hat sich eingebiirgert, den 
Zisehlaut „tschi" vielfach in alter Weise, d. h. nach der alten Aussprache, die im Siiden 
in manchen Gegenden noch gebrauchlich ist, ais „ki“ wiederzugeben, so z. B. bei 
„Peking", das heute in ganz Nordchina ais „Betsching" ausgesprochen wird. Wie 
das „k“, so hat sich auch das „p“ im Worte Peking fest eingebiirgert, obwohl es deutlich 
ais „b“ zu hóren ist. Dasselbe gilt z. B. fur den Provinznamen „Hupe“; im iibrigen
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aber habe ich, wo es mir opportun erschien, die Media angewandt, wo wir Deutsche 
die Media hóren.

Weiterhin entsprechen die Buchstaben:
„hs“ einem Zischlaut, der zwischen „s“ und „sch“ steht; 
es entspricht: „y“ unserem deutschen „j“;
„j“ dem franzósischen „j“; z
„h'“ einem gutturalen „h“ und wird wie ein schweizerisches „k“ ausgesprochen;
„r“ im Nordwesten des Reicha einem deutlichen Kehl-„r“;
„k“ vor „i“ und „ii“ im Norden Chinas einem „tsch“, das sich bis zu einem „d“ 

erweichen kann.
Im T i b e t i s c h e n  und M o n g o l i s c h e n ,  die bekanntlich eigene Buch- 

stabenschriften besitzen, braucht es streng genommen keiner Transkription. Fur 
den Geographen aber haben diese Sprachen die Schwierigkeit, daB sie von den wenigsten 
Leuten dort, wo sie gesprochen werden, geschrieben oder wenigstens orthographisch 
richtig geschrieben werden kónnen, daB iiberdies diese Schriftweisen auf die sehr ab- 
weichenden Dialekte, die teilweise eigene Spraohen geworden sind, keine Riicksicht 
nehmen, und daB sie sich oft zum heutigen Tibetisch oder Mongolisch verhalten wie 
etwa Mittelhochdeutsch zum heutigen Niederdeutseh. Von G. Schulemann1) ist vor- 
geschlagen worden, in der Geographie Tibets die Namen kiinftig in einer dem Sanskrit 
ahnlichen Weise zu umschreiben, ein Gedanke, der anfanglich sehr besticht; aber ver- 
einfacht hat er damit nichts fibr den Geographen, und da ich von meinem Leser nicht 
verlangen will, daB er erst die vielen verschiedenen Zischlaute des Tibetischen aus- 
wendig lernt, ehe er mein Buch zur Hand nimmt, so habe ich auch fur die tibetischen 
Namen eine dem gewóhnliehen deutschen Buchstabengehrauch móglichst gleichgeartete 
Schreibweise vorgezogen. Ich habe aber einige Małe die gehorte Aussprache durch das 
orthographische Wort, wie es C h. D a s  in seinem tibetisch-englischeh Wórterbuch 
bringt, erganzt.

Alle „z“-Laute habe ich durch „ts“ wiedergegeben.
Den Buchstaben „z“ beniitzte ich fur den franzósischen „z“-Laut.
Die klein gedruckten Konsonanten im Anfang der tibetischen Worte werden nur 

leicht anklingend, nie sehr scharf ausgesprochen, sie entsprechen vermutlich einstigen, 
jetzt abgeschliffenen Vorsilben.

In der Wiedergabe der m o n g o l i s c h e n  Worte findet der Geograph der Ein- 
fachheit dieser Sprache entsprechend noch die geringste Schwierigkeit. Das mongo- 
lische rauhe Kehl-„h“ habe ich durch „kh“, das mongolische weiche Kehl-„h“ durch 
„gh“ ausgedruckt.

J) G. Schulemann, ttber einige geographische Namen Tibets und ihre Recht- 
schreibung. Peterm. Mitt., Juli 1911.
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Die Erinnerung ist daa einzige Paradies, 
woraua wir nicht vertrieben werden konnen.

Jean Paul.
I.

Landeinw&rts.
Am 28. Januar 1905, drauBen vor Schanghai auf der Wusung-Reede, war 

es windig und grau, ais ich meinen bisherigen Reisegefahrten, Herrn und Frau 
Filchner, ein letztes Lebewohl zurief. Mehr ais ein volles Jahr hatten wir 
gemeinsam gar mancher Schwierigkeit getrotzt, hatten. aber auch gar 
manche Forscherarbeit im Westen des chinesischen Reiches und im óst- 
lichen Tibet geleistet; nun muBte der damalige Leutnant Filchner ais aktiver 
Offizier eilen, um mit Ablauf seines anderthalbjahrigen Urlaubs wieder zu 
Hause zu sein.

Allein, ohne einen einzigen naheren Bekannten, war ich da drauBen im 
fernen Ostasien zuriickgeblieben. Und ais der gewaltige KoloB des kanadischen 
Dampfers mir die Landsleute von meiner Seite hinweg- und auf den Pacifique 
hinaustrug, ais sodann der Tender, miihsam mit den Wogen kampfend, mich 
an die Kiiste zuriickbrachte, war ich noch keineswegs entschieden, was ich weiter 
beginnen wiirde. Kann ich denn noch einmal auf die Annehmlichkeiten modernen 
Komforts und europaischer Sicherheit verzichten, noch einmal und allein 
landeinwarts ziehen, wo mittelalterliche Barbarei und schlechte Verkehrs- 
mittel die so schon abgelegenen Lander doppelt heimatfern machen? Soli 
ich mich ein zweites Mai Abenteuern aussetzen, wie sie nur zu haufig wahrend 
der eben zu Ende gefiihrten gemeinsamen Reise vorgekommen waren? Sollte 
ich neue Forscherarbeit leisten konnen, vermochte ich vielleicht gar fiir den 
deutschen Namen ein Lorbeerblatt bei der Erforschung unseres Erdballes zu 
erringen? Oder soli ich ruhig und friedlich heimziehen, um bald in einem 
Heimatstadtchen einen Schild auszuhangen: Dr. med. Tafel, praktischer Arzt 
und Geburtshelfer?

Von der Wusung-Reede den FluB hinauf fuhren wir mit dem Tender andert- 
halb Stunden, und ais ich in meinem Hotel ankam, fand ich Briefe vor von 
meinem unvergeBlichen Lehrer, Geheimrat Ferdinand Freiherrn v. Richthofen. 
Neben mancherlei Ratschlagen enthielten diese auch direkte Wiinsche von ihm, 
dem gróBten deutschen Geographen, dem Meister der ostasiatischen Landes- 
kunde. Nein! Wenn ein solcher Meister mir Vertrauen schenkte, so konnte ich 
nicht zaudem, so muBte ich es noch einmal wagen.

Schanghai, ais die wichtigste, noch 1905 fast einzige Tur, durch welche 
fremdlandische Erzeugnisse und Ideen in das Innere des chinesischen Riesen- 
reiches gelangen, ais Ausgangspunkt fur die vielen tausend Missionsstationen 
und -schulen, war natiirlich auch fiir mich der Platz, das in meiner Ausriistung 
noch Fehlende zu erganzen. Rasch wurden die Hunderte von Gegenstanden 
beschafit, die wir Europaer bei unseren Reisen eben nicht entbehren konnen 
und die nur mit groBter Miihe oder gar nicht mehr zu bekommen sind, wenn 
wir, einmal im Innern Chinas, etwas davon verbraucht oder gar yergessen haben.
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Nach den Erfahrungen der bisherigen Eeise und im Hinblick auf die mir 
verfiigbaren Mittel und auf die Eatschlage v. Richthofens stellte icb mir den 
folgenden Reiseplan zusammen: Wie das erste Mai, auf der Reise mit Herm 
und Frau Filehner, wahlte ich mir ais Anmarschroute den Yang tse- und Han- 
FluB, da chinesische WasserstraBen wohl zeitraubende, aber bequeme und 
billige Verkehrsmittel sind. Ich wollte sodann auf einer neuen Route von Siid 
nach Nord die vielen Ketten des auBersten, ostlichen Auslaufers des groBten 
asiatischen Gebirgssystems, des sogenannten Kuen lun, durchąueren und so 
an das mir von v. Richthofen besonders anempfohlene Problem, an den Nord- 
siidlauf des Hoang ho, bei der Stadt Tung kwan ting herankommen. Es sollte 
hierauf dem Gelben Flusse entlang, bis in die Mongolei gehen, dabei der Uber- 
gang der Gebirge Schansi’s gegen Westen, gegen die sogenannte Ordos-Scholle, 
untersucht werden. Innerhalb der mongolischen Berge wollte ich dann weiter 
nach Siidwesten reisen und endlich das Stiick des Gelben Flusses unterhalb 
der Provinzialhauptstadt Lan tschou fu, das bisher noch so gut wie ganz un- 
bekannt geblieben war, besuchen. Hierzu war der erste Sommer vorgesehen.

Im Spatherbst 1905 sollten Arbeiten am Abfalle des zentralasiatischen Hoch- 
landes, an der sogenannten „tibetischen LandstaSel", darankommen, fur die 
sich v. Richthofen kurz vor seinem Tode noch interessiert hatte. Der strengste 
Winter sollte zu einem VorstoB an den See Kuku nor verwendet und dann in 
der Reisesaison 1906 das eigentliche Tibet von Nordosten nach Siidwesten 
durchzogen werden. Hierbei war geplant, in einer langen Zickzacktour nach- 
einander móglichst viele der bisherigen groBen weiBen Flecke auf der Landkarte 
Tibets zu queren. Fur die Riickreise war der Weg iiber den Himalaya nach 
Indien vorgesehen. Der eigentliche Zweck meiner Reise Waren, wie auf der 
eben erst zu Ende gefiihrten Filchner-Expedition, geographische, insbesondere 
morphologische Studien.

China wie Tibet haben vor zweihundert Jahren, schon zu den Tagen des 
groBen Mandschukaisers und Eroberers Kang hi, eine topographische Landes- 
aufnahme erfahren. Dieser geniale Herrscher wuBte den Wert europaischer 
Karten richtig einzuschatzen und hatte darum hervorragende Jesuiten in seine 
Dienste genommen. Diese hatten ihm ein Kartenbild von seinem Riesenreich 
entworfen. Auf dieser alten Landesaufnahme, die zuerst in chinesischer Sprache 
gedruckt, dann ins Franzosische iibersetzt wurde, basiert in der Hauptsache 
noch unsere heutige Kartę vom chinesischen Reich. Wir haben es vor allem 
diesem alten Jesuitenwerk zu danken, daB auf allen unseren Atlanten China 
und das ganze Osttibet ais ein wohlbekanntes Land erscheint. Wer sich freilich 
die Miihe nimmt, die existierenden Karten von China genauer zu betrachten, 
und wer erst Gelegenheit hat, sie mit der Wirklichkeit zu vergleichen, dem 
zeigt sich das riesige Land noch gar wenig erforscht. Es ist noch sehr viel Arbeit 
zu leisten, bis die Kenntnis von diesen weitausgedehnten Landerstrecken auf 
einen unseren modemen wissenschaftlichen Anspriichen einigermaBen ent- 
sprechenden Stand gelangt ist.

Tibet vollends barg im Jahre 1905, ais ich von der Kiiste aus aufbrach, 
noch sehr groBe ungelóste Probleme, viele „weiBe Flecken", und diesen auf 
den Leib zu riicken, wollte ich vor allem versuchen. Ich wollte vor dem Tor- 
schluB der Periode der pioniermaBigen Erforschung unserer Kontinente noch 
einmal fur Deutschland einige Lorbeeren erringen. Wir Deutschen haben uns
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ja seit verschiedenen Jahrzehnten, seit den Zeiten Humboldta, seit Heinrich 
Barth und Nachtigal an solcherlei Arbeiten nicht gar viel beteiligt. Man 
braucht — um sich hiervon zu iiberzeugen — nur auf die Listę der von der 
Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin mit goldenen Medaillen Ausgezeichneten 
zu sehen, man wird dort fast nur auslandische Namen finden. Von Deutschen 
sind my; ganz wenige groBziigige Forschungsreisen gemacht worden. Warum, 
so fragte ich mich schon ais Knabe, ist dies nur Englandem, nur Angehórigen 
der kleinen skandinavischen Staaten móglich? Ich habe versucht, es den 
anderen gleichzutun. Ich weifi jetzt wenigstens, warum es nicht ging, warum 
in der nun so gut wie abgeschlossenen Periode der auch fur ein groBes Publikum 
anziehenden Pionierforschung die deutschen Namen so selten vorkommen.

Um nur einigermaBen Aussicht zu haben, meine Piane und Ziele verfolgen 
zu kónnen, hatte ich natiirlich in erster Linie amtliche Unterstiitzung nótig. 
Ich brauchte einen neuen PaB sowie Empfehlungen an die chinesischen Be- 
hórden. Mehr ais in einem anderen Lande ist man ja bei einer Reise im Innem 
Chinas von dem Wohlwollen der Behórden abhangig, sowohl wegen der vielen 
Diebereien, ais auch wegen des MiBtrauens und der Hindernisse, denen der 
Fremde begegnet. Denn wir WeiBen werden nun einmal im Reich der Mitte 
nicht gewiinscht. Wenn auch heute in der Regel nur versteckt, die Verachtung 
der Fremden besteht noch im gleichen MaBe wie zuvor. Mag es auch allmahlich 
gelingen, selbst in entfernten Provinzen den stolzen chinesischen Literaten 
bekannt zu machen, daB auch wir „bereits angefangen" haben, uns einer Kultur 
zu erfreuen, ja sogar klassische Dichtungen besitzen: zunachst sind wir fiir die 
Chinesen fremde Barbaren.

Ais ich am letzten Januartage das deutsche Generalkonsulat in Schanghai 
um Emeuerung meines Inlandpasses anging, wurde mir kurz erwidert, daB eine 
Verordnung des deutschen Gesandten in Peking vorliege, wonach deutschen 
Reichsangehórigen das Reisen in das Innere von China bis auf weiteres nicht 
mehr gestattet werden diirfe. Gleichzeitig wurde mir mein im Jahre 1903 fiir 
die Reise mit Filchner ausgestellter chinesischer MinisterialpaB (wai wu bu- 
PaB) abverlangt und mir direkt verboten, das Innere Chinas ein zweites Mai 
zu betreten.

Der Boden schien mir unter den FiiBen zu schwinden. Mit zittemden Handen 
legte ich den PaB in die Hande unseres Generalkonsuls und meine deutsche 
militarische Erziehung hatte mich beinahe mechanisch die Hacken zusammen- 
klappen und mit „kehrt" der Tur zusteuern lassen. Zum Gliick aber kam ich 
mcht direkt aus Deutschland, sondem war in dem einen Jahr mit Leutnant 
Filchner im Innem von China schon etwas zu Auflehnung geneigt geworden, 
und so bat ich doch noch um Aufklarung, wieso plótzlich die deutschen Be
hórden dazu kamen, das Land zu verschlieBen. Einen eigentlichen Grund fiir 
das Verbot wuBte jedoch selbst der Generalkonsul nicht zu nennen.

Auf verschiedenes Hin- und Herraten brachte ich nur heraus, daB ich leider 
zur denkbar unpassendsten Zeit an die Kiiste gekommen War. Nach SchluB 
der Boxerbewegung von 1900 und 1901 waren namlich fiir ein oder zwei Jahre 
die chinesischen Beamten auch Weit im Innem so von Schrecken ergriffen, daB 
1902 ein gewisser Jemand rein zum Sport eine Reise quer durch China ganz 
auf Kosten der chinesischen Mandarine machen konnte, lediglich auf Grund 
emes Passes. Auf das Drangen dieses Reisenden B. bezahlten die eingeschiich-
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terten chinesischen Landrate nicht bloB die Transportspesen, sondern auch den 
ganzen Unterhalt und die Dienergehalter dieses Herm. Vielleicht mag dieser 
sonderbare Erfolg einmal spateren Historikern mit ais MaBstab fur die momentan 
ungeheure Wirkung der fremdlandischen, bewafineten Intervention und ais 
Zeichen von Chinas grófiter Erniedrigung dienen. Fur meine Reise hatten diese 
unberechtigten Requisitionen sehr unangenehme Folgen, und wenn in diesen 
Zeilen mehr ais in den Berichten anderer Reisenden von Schwierigkeiten die 
Rede ist, so daB vielleieht mancher unglaubig den Kopf schiittelt, dann bitte 
ich den Leser, stets zu bedenken, daB ich gewissermaBen von Schanghai an 
in einem m i r  „verbotenen Lande“ reiste.

Lange namlich, nachdem jener Herr B. den Staub Chinas von den FiiBen 
geschiittelt hatte, nach den ersten russischen Schlappen, waren eben doch Be- 
schwerden und Rechnungen, die auf einem langen chinesischen Instanzengang 
noch um gar manches angewachsen waren, bei den fremden Gesandtschaften 
in Peking eingelaufen. Anstatt nun den Chinesen den guten Rat zu erteilen, 
kliigere Beamte anzustellen, die einen PaB und Schutzbrief von einem „Bon 
fiir freies Essen und Schlafen" unterscheiden kónnen, wurde es von dem da- 
maligen Vertreter Deutschlands in China fiir das beste gehalten, Landsleuten, 
die eine Reise ins Innere Chinas beabsichtigten, den nachgesuchten Schutzbrief 
zu verweigern.

Nach langen Verhandlungen, die sich iiber e i n e n  g a n z e n  M o n a t  
hinzogen, muBte ich mich zufriedengeben, daB ich uberhaupt meine Reise 
antreten durfte. Ein neuer, weiter im Innem, zumal damals, allein fiir voll- 
giiltig anerkannter MinisterialpaB (wai wu bu-PaB) war fiir meine Person nicht 
zu bekommen. So weit lieB sich die deutsche Gesandtschaft in Peking nicht 
bringen.

Ich bin dagegen unserem damaligen deutschen Generalkonsul in Schanghai, 
Geheimrat v. Knappe, zu groBtem Dank verpflichtet, daB er mir meinen eigent- 
lich abgelaufenen MinisterialpaB, der mir anderthalb Jahre vorher fiir die Reise 
zusammen mit Herm Filchner von unserer Gesandtschaft in Peking ausgestellt 
worden war, scliliefilich wieder nach Hanków nachgesandt hat. Ihm allein 
habe ich es uberhaupt zu verdanken, daB ich diese groBe Reise doch antreten 
konnte.

In  der Offiziersmesse von S. M. Kanonenboot „Jaguar" hatte ich dann in 
Hanków einen letzten fróhlichen Abend auf deutschem Boden mit deutschen 
Heimatliedem erleben diirfen; ich wollte am anderen Morgen in aller Friihe 
mit meinem Hausboot, auf dem ich bereits meine Habseligkeiten eingeschifft 
hatte, abfahren, da sprach nochmals ein Abgesandter unseres vorsorglichen 
Regierungsvertreters, mit etwas verlegen rotem Kopf zwar — denn wir waren 
eigentlich gute Bekannte — aber mit hochoffizieller Miene bei mir vor. Er 
sollte den letzten Trumpf ausspielen und persónlich nachseben, ob d e r. . .  
Doktor — nicht vielleicht zu wenig Reisegeld in seinen Beutel getan hatte. 
Aber auch damit war der nicht zu packen. Es waren so schrecklich viele Kilo 
schwere, blitzende Silberstiicke in seinen Kisten vorhanden, daB man ihm 
selbst nach der strengsten Instruktion nichts anhaben konnte und ihn mit 
seinem „verjahrten Schutzbrief" eben laufen lassen muBte.

Jetzt, ais mir die Abfahrt freigegeben worden, ais der Konsulatsbeamte 
gegangen war, der gehorsam „zum Schutze der Deutschen" seines Amtes ge- 
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waltet und mir nur ganz zum Schlusse und ganz privatim natiirlich die herz- 
lichsten Gliickwiinsche ausgedriickt hatte, und wahrend ich eben trotz all der 
unverstandlichen Zuriicksetzungen meinen schwarz-weiB-roten Wimpel am Maste 
hiBte, da ging ein Geknatter vom an meinem Schifie los, ais ob ganze Kom- 
panien in Schutzenlinie ausgeschwarmt waren und einen Feind mit todlichen 
Geschossen iiberschiitteten. Hunderte von „Crackers", den bekannten chinesi- 
schen groBen, unseren sogenannten „Fróschen“ ahnlichen Feuerwerkskórpern, 
krach ten minutenlang fort; sie hatten nach Chinesensitte fur die beginnende 
Reise die bósen Geister vom Schiffe zu verscheuchen. Auch ein Hahn muBte 
sein heiliges Blut unter geschaftigen Chinesenhanden am Bug ais Opfer fiir 
den FluBgott verspritzen. Ich war mit einem Schlage wieder ganz allein im 
„Lande der gui“, der Gespenster. Kaum hatte jener letzte Landsmann mein 
Boot verlassen, da gab es auBer mir selbst nur noch wenig Nichtchinesisches 
um mich her. In diesem Augenblick hatte ich fast an einem Erfolg gezweifelt. 
Allein und ohne den Schutz, der anderen und zumal wissenschaftlichen Reisenden 
von ihrer Heimatbehórde gewahrt wird, und dabei den hier Einheimischen 
gegeniiber ein gleich verhaBter Fremdling, hatte ich am liebsten auch die chinesi- 
schen Landesgótter um Hilfe angerufen wie mein Schifisherr, der nach den 
ersten Salven und nach dem Opfer nun noch seine kleinen Weihrauchkerzen 
vorn am Schnabel des Bootes aufsteckte, wo die Federn und das Blut des ge- 
opferten Hahns klebten, der dort auch gelbes Opferpapier verbrannte und 
dreimal einen Ko tou1) vor dem FluBgott machte; nach chinesischem Volks- 
glauben begleitet der FluBgott vorn am Bug sitzend ais unsichtbarer Gast ein 
jedes Schifi und jede, auch die kleinste Dschunke.

Vom „Bund" (Kai) der Europaemiederlassung in Hanków den Yangtse 
kiang aufwarts war mein Boot bald in der engen Miindung des Han-Flusses. 
Trotz der sehr heftigen Stromung herrscht dort zwischen den Chinesenstadten 
Hanków und Han yang fu stets ein solch Gewiihl von Dschunken aller Art, 
daB kaum noch etwas von der Wasserflache zu sehen ist.

Um hier sicher durchzukommen, móchte wohl jeder Mitteleuropaer erst 
verzweifelt nach einem Schutzmann rufen. Aber da kónnte er lange warten. 
Hilf dir selbst, heiBt es in China. So kamen auch bei uns rasch die Bootshaken 
heraus und hier an diesem Schiffe stoBend, dort einen Nachbar schiebend, da 
ziehend, drangend, puffend und vor allem schreiend, schimpfend, fluchend 
gmg es mitten hinein. Und wo es am allerdichtesten war, dorthin steuerte 
mem Schifisherr gerade, an eine der wenigen steilen Steintreppen, die bei dem 
tiefen Wasserstande des Winters iiber haushoch herausragten. Dort lag ich 
noch viele Stunden fest, denn mein Schifisherr und auch ich wollten noch einige 
Vorrate einnehmen.

Wie dies nun um mich her wimmelte, arbeitete, riesige Lasten schleppte! 
Schwarz von Kot, im unteren Teil zerfallen, fiihrten vor mir hohe, steile Stein
treppen in die Stadt. Standig stiegen auf ihnen zahllose Wassertrager und 
Lastkuli auf und ab, Mandarine lieBen sich in ihren Sanften herabtragen und 
setzten nach der anderen Stadt iiber. Nirgends wollte mehr ein weiBes Gesicht 
auftauchen. Halbnackt waren die meisten, barfuB in Sandalen die Hunderte

ł) Wórtlich „Kopfneigen", der groBe zeremonielle Gru3 der Chinesen den Gottem 
wie den Mensehen gegeniiber.

5



und Tausende. Weil es arme Lohnarbeiter waren, ja, aber auch, weil halbnackt 
praktischer ist. Was die Leute an Kleidung anhatten, war wie iiberall im 
chinesischen Reiche aus indigoblauem Baumwollstofi. Und in dieser blau in 
blau gefarbten Menge gab es alle Augenblicke Streit. Auch alte Leute packten 
sich plótzlich wie rasend an den Zopfen und zerrten sich gegenseitig in den 
Schmutz, ais waren sie balgende Schuljungen und keine erwachsenen Manner. 
Es war bitterer Ernst jedesmal, eine Szene aus dem chinesischen Kampf ums 
Dasein. Immer handelte es sich um Geld, um ein paar Kupfercashstiicke, 
um die sich der eine vom anderen betrogen glaubte. Und wo zwei sich Schaden 
antun, lacht auch in China der dritte. Rasch hatte sich allemal eine Korona 
gebildet, die aus vollem Halse jubelte. Nur der vornehme Chinese, der reiche 
Kaufmann, der stolze Literat, blieb ernst, wenn er durch den hellauflachenden 
Knauel kam. In  seinem Gesicht verzog sich keine Muskel. Es schien undenk- 
bar, daB ihn ein derartiger Anblick, und ware er noch so komisch, aus der Ruhe 
bringen kónnte, wie das dem gewóhnlichen Volk widerfahrt. Gleich Philo- 
sophen des klassischen Griechenlands schritten sie die Stufen herab. Eingedenk 
des Spruches ihres Lao tse und Confucius befolgten sie das „wu wei“, das heiBt 
„riihre dich nicht“ ; willst du ais einWeiser gelten, so laB alle Dinge ruhig an dich 
herantreten, ohne dich zu riihren. Solche Bilder drangen sich in China immer 
und iiberall wieder vor die Augen. Kindliche, ungezogene Aufwallungen einer 
leicht erregbaren Leidenschaft wechseln mit Ziigen des klassischsten Stoizismus.

Ich kam am ersten Reisetag, am 24. Februar 1905, nur bis zu den letzten 
Hausern von Hanków. Dort lagen wir schon friih still. „Es regnet!“ sagten 
meine Bootsleute mit beruhigten Mienen und hockten dicht zusammengedrangt 
in der Kuchę, hinten iiber dem Steuer, um dem in ihren diinnen Baumwoll- 
kleidem freilich ganz besonders unangenehmen GuB zu entgehen.

Es war ein hiibsches Hausboot (Tafel I), das ich diesmal gefunden hatte. Da 
ich mit drei bis fiinf Wochen rechnen muBte, die ich, den Han-FluB aufwarts 
fahrend, auf ihm zu wohnen hatte, so hatte ich mich darin so gemiitlich wie móglich 
eingerichtet. Es war eines jener ganz flach gehenden chinesischen FluBboote 
von etwa zehn Meter Lange, an dem kaum die Nagel und Klammern, die die 
Schiflsplanken zusammenhalten, aus Eisen sind, mit einem groBen, viereckigen 
Segel, das durch viele horizontale Bambusstangen gespannt wird. Zwei Drittel 
vom Schifl bedeckte ein hoher, hausartiger Aufbau mit zahlreichen Glasfenstern. 
Eine tapezierte Holzwand trennte meine Wohnung von der iiber dem Steuer 
befindlichen Kiiche, die gleichzeitig die Wohnung des Schifisherrn, des Lao ban, 
bildete, worin dieser mit seiner Frau und zwei Kindern jahraus, jahrein wohnt, 
und von der aus er unterwegs, iiber das Vorderhaus wegsehend, sein Fahrzeug 
regiert. Fiir mich war durch zwei hiibsche holzgeschnitzte Zwischenwande ein 
Schlaf- und Wohnraum mit zierEchem, gleichfalls geschnitztem Tisch und mit 
vier Stiihlen, sowie ein Raum fiir meine zwei Diener abgetrennt. Alles war 
hellbraun lackiert und machte einen sehr reinhchen Eindruck. Sogar der sonst 
nie fehlende Larm schreiender Chinesenkinder fehlte, da der Jungę meines 
Schifisherrn schon zwólfjahrig und die Tochter vierzehnjahrig waren. Diese 
letztere hórte man nur manchmal abends leise wimmem, Wenn ihre Mutter, 
der alten strengen Sitte folgend, ihr die FuBbinden strafier anzog, um das be- 
kannte Sehónheitsideal der chinesischen Frau zu schafien.

Langsam nur ging es die ersten Tage vorwarts, denn der Han-FluB strómt
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gegen seine Mundung in den Yang tse kiang auch bei Niederwasser recht rasch 
und machte den fiinf Burschen, die sich den Tag iiber an einem langen Bambus- 
tau vor das Boot spannten und es so westwarts den FluB hinaufzogen, tiichtig 
zu schafien. Dabei sah man zunachst hinter Hanków bei dem niederen Wasser- 
stand von Ende Februar vom Boote aus wenig. Nur die Mastspitze ragte iiber 
die steil und eng in den Alluviallehm geschnittenen Uferrander binaus. Um 
so mehr konnte ich mich iiber mein hiibsches Heim freuen und dachte mit 
Grausen an das schmutzige Lastboot, das Herr und Frau Filchner und ich 
das Jahr vorher hatten bewohnen miissen. Wir waren eben damals drei Neu- 
linge im Eeisen in China, und das Reisen in China ist eine besondere Kunst,- 
in der man nie auslernt.

Mit meiner kleinen Bibliothek, vor einer groBen Eisenpfanne mit glimmen- 
den Holzkohlen, iiber den Riicken meinen molligen Pelzmantel, hatte ich ruhige, 
schóne Tage, in denen ich mich von den Strapazen der eben zu Ende gegangenen 
Expedition erholen und mich vor allem zu meiner neuen Unternehmung sammeln 
konnte. Und was war nicht alles nachzuholen an Zeitungen und Biichem, fur 
die ich auf der Riickreise von der Filchnerschen Expedition und wahrend der 
Vorbereitungszeit in Schanghai noch wenig MuBe gefunden hatte. Auch zur 
endgiiltigen Teilung meines Gepacks konnte ich jetzt schreiten. Ich bedurfte 
einer móglichst leichten Ausriistung fur meine Sommerreise an den Hoangho 
und an die mongolische Grenze; die fiir die tibetische Reise bestimmten Sachen, 
die Reserve- und Tauschartikel, das Zelt, die Gewehre und Patronen, zusammen 
etwa 800 kg, muBten fiir die direkte Befórderung auf der HauptstraBe nach 
Lan tschou fu, der Hauptstadt der Provinz Kan su, die ich mir ais Basia aus- 
ersehen hatte, so verpackt werden, wie es der Transport erst auf Maultieren 
und dann auf zweiraderigen Karren verlangt.

Ais Diener hatte ich zwei Kan su-Leute bei mir, die mich von Lan tschou fu 
an die Kiiste begleitet hatten und nun wieder mit mir in ihre Heimat zuriick- 
kehren wollten. Sie hatten Hanków und Schanghai und die Dampfschifie ge- 
sehen, von denen sie vorher so viel Wunderbares vernommen. Taglich erzahlten 
eie sich noch das Geschaute und — was es koste, und jeder hatte sich ein paar 
Andenken von der Kiiste mitgenommen, jeder auch ein gut wattiertes Sterbe- 
kleid fiir seine Mutter, denn beiden lebte diese noch. Nach chinesischen An- 
standsbegrifien waren sie also sehr brave, ja Mustersohne, die ihre Mutter 
ehrten, wie es Sitte und Recht verlangt. Der eine, Yang, war mein Koch, er 
hatte uns auf der Hoang ho-Reise nach Tibet begleitet. Ehe er damals in unseren 
Dienst trat, war er Flickschuster, Hausierer in Apfeln, alten Stiefeln, altem 
Eisen gewesen, auch hatte er schon einmal ais Pferdeknecht bei einem Offizier 
und ais Kellner in einem chinesischen Gasthause gedient. Er zahlte jetzt 21 Jahre. 
Der andere, Ma mit Namen, war mir in Lan tschou fu von einem protestantischen 
Missionar ais Perle aufs beste empfohlen worden und schien auch wirklich fur 
mich ganz hervorragend geeignet zu sein. Er war tatsachlich der Nefle eines 
Generals und der Sohn eines Offiziers und jahrelang ais Sekretar im Nie tai- 
ya menŁ) angestellt gewesen. Wie er mir sagte, ging er mit mir, um Schanghai 
und die Welt zu sehen; er sei im letzten Mohammedaneraufstand, ais er seinen

J) Nie tai =  Gerichtsprasident einer Provinz unter dem alten Regime. Ya men 
— Amts- und Wohngebaude der chinesischen Mandarine.
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Vater, der ein Bataillon befehligte, in den Kampf begleitete, mit einem blauen 
Knopf1) ausgezeichnet worden, was er mir sogar einmal durch Vorzeigen seines 
gestempelten Patents bewies. Er war ein kleiner, auBerst gewandter Bursche 
von 29 Jahren, der nicht auf den Mund gefallen war und es verstand, jeden 
sofort fiir sich zu gewinnen. So viel wuBte ich damals von ihm, nachdem wir 
zwei Monate zusammen gewesen waren. Und wenn ich ihm auch nie ganz traute, 
auch seine Christenlauferei nie fiir echt hielt, er hatte mir doch manchen guten 
Dienst getan; ich konnte es deshalb nicht iibers Herz bringen, ihn dafiir un- 
belobt und unbelohnt zu lassen. Ich habe ihn damit — wie wir spater sehen 
werden — auch gliicklich vollends ganzlich verdorben.

Nach neun feuchtkalten Tagen, wahrend dereń die Luft sich wenig iiber 
den Nullpunkt erwarmte, am 4. Marz, erreichte ich in meiner Hausdschunke 
den kleinen Marktort Scha yang tschen. Es ist dies die erste wichtige Schifis- 
lande von Hanków aufwarts und dies auf eine Strecke von 540 Li (etwa 270 km)* 2). 
Wohl begegneten wir taglich vielen vollbeladenen Dschunken, oft fiinzig bis sechzig 
Stiick, eine hinter der anderen, von groBen, meist lócherigen Segeln und von den 
langen Eudem einer eintonig singenden Mannschaft getrieben. Aber alle diese 
kamen von weither, meist von der Stadt Lao ho kou herab. Obwohl das bis 
dahin durchreiste Land zu den bevólkertsten der Erde gehórt, obwohl nirgends 
ein unbestelltes Fleckchen, wohl aber zahllose Dórfer und ungezahlte Hófe zu 
sehen waren, war der lokale Zwischenhandel auf dieser etwa 270 km langen 
FluBstrecke bis Scha yang tschen kaum nennenswert. Zwar ist dieser Wasser- 
weg der billigste und dazu der rascheste. Bis aber in einem Lande, dessen Be- 
vólkerung zum iiberwiegenden Teil eigentlich nichts braucht ais ihre blau- 
gefarbten Baumwollkleider am Leibe und ihren Reis im Magen, der Handel 
auch nur ein paar Schifislasten von einigen hundert Zentnern betragt, bedarf 
es der Konzentrierung der Ein- und Ausfuhr eines sehr groBen Bezirkes auf eine 
einzige StraBe. Schon sprachen die Schiffsleute wahrend meiner Reise von 
schlechten Zeiten in ihrem Handwerk, da die damals noch nicht einmal ganz 
yollendete Peking—Hankow-Bahn ihnen so viele Frachten wegnehme. Bis 
jetzt war der Han-FluB die beste, ja eigentlich die einzige Verbindung zwischen 
dem reichen Siiden mit seinem Zucker und Tee, seiner Seide, den Baumwoll- 
stofien und den Waren der Fremden und zwischen den nordwestlichen Provinzen 
des Reichs, Sehen si und Kan su (spr.: Gan su). Ja  sogar Chinesisch-Turkistan

x) Rang und Amt waren im alten Kaiserreich China nicht identisch. Jeder Chinese 
ging aber darauf aus, sich mindestens einen Rang zu yerschaffen. Es gab in China 
9 Rangstufen mit je einer oberen und einer unteren Klasse. Schon die 7. und 8. Stufe in 
den Provinzen waren niedere Schreiber und Unteroffiziere. Diese chinesischen Rang
stufen sind etwa mit den 14 alten russischen Tschin zu vergleichen. Der Rang der 
Chinesen war in erster Linie an der Farbę der groBen Knopfe zu erkennen, welehe die 
Beamten und Offiziere in der Mitte auf ihren offiziellen Sommer- und Winterhuten 
trugen. Der Rang wurde in der Hauptsache durch Kauf erworben. Fur die niederen 
Grade, vor allem bei dem Militar, das der Zivilbeamtenschaft gegeniiber immer in ge- 
ringerem Ansehen stand, konnten „Knopfe" auch von jeder hohen Personlichkeit ver- 
gehen werden.

2) Li =  chinesische Meile. Die Li-Meilen sind iiber ganz China nur ungefahr gleich 
lang, nicht ganz ein halbes Kilometer. Sehr oft ist aber der „Li“ mehr ein Zeit- ais ein 
LangenmaB; so kann man horen, wenn man unten an einem Berg steht, es sei 30 Li 
hinauf, und wenn man, oben angekommen, sich beim selben Mannę erkundigt, wie weit 
es hinab sei, so erfahrt man, es sei 20 Li.
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erhalt viel auf diesem Weg. Alle diese Dinge sollten nun durch die neuen „Feuer- 
wagen“ sicherer und rascher bis nahe an die Grenze von Schen si gelangen, 
von wo, wenigstens in der trockenen Winterszeit, die so praktischen chinesischen 
Karren billig und schnell die weitere Verteilung besorgten. Kein Wunder, daB 
das Schiffsvolk scheel auf die neue Einrichtung sah, die ihm sein Brot zu kurzeń 
drohte.

Viel aber hatte sich noch nicht verandert. Gerade 35 Jahre vor mir war 
Ferdinand v. Richthofen hier durchgekommen. Durch ihn erfahren wir genau1), 
wie es damals war: in Yokiakou, dem Hafenplatz der wichtigen Baumwoll- 
manufaktur der Prafektur De ngan fu, fand sich noch 1905 der alte, halbzer- 
fallene Sandsteinwall, den auch er erwahnt. Die kraftigen, beliebten Baum- 
wollstofie jenes Bezirks freilich gehen heute meist mit der Bahn nach Norden. 
In Scha yang tschen, wo ein winziges Kanalchen die Verbindung nach Siiden, 
nach Scha schi am Yang tse kiang und von dort bis nach Hu nan, vermittelt, 
lagen ebensoviele Boote, wie v. Richthofen seinerzeit gezahlt hatte. Noch 
wurden dort auf abgetretenen Erdstufen die Warenballen von dem hóher 
gelegenen Han-Flusse, iiber einen groBen Damm hinWeg, hinab zu dem viel 
tiefer liegenden Kanał getragen, der zwischen Reisfeldern einem elenden Wasser- 
graben gleich sich nach Siiden hin windet.

Nicht allein wahrend des sommerlichen Hochwassers, bei Scha yang tschen 
sogar das ganze Jahr iiber, fliefit der Han-FluB hóher ais die angrenzende Ebene 
und ist darum eine standige Gefahr fiir seine Umgebung. Dammbriiche und 
Uberschwemmungen sind nichts Seltenes, vorsichtigerweise sind deshalb auf 
dieser Strecke auch die meisten Hauser auf Erdsockel gestellt. Wie hoch das 
Wasser steigen kann, wie hoch diese Sockel sein miissen, hat die Erfahrung 
vieler Generationen herausgefunden; aber auch keine Handbreit hóher, ais gerade 
notwendig, werden sie aufgeschiittet.

Der Ort Scha yang tschen selbst ist wichtig ais Verteilungspunkt fiir die 
Bediirfnisse einer weiten Umgebung, zumal, da hóher aufwarts alle Orte sich 
von dem dort sehr breit und flach gewordenen Flufibett entfemt halten. Ich 
blieb einen halben Tag an dem Platz liegen, denn ich muBte meinem Schifls- 
volk ein gróBeres Essen mit Schweinefleisch geben, weil ich bereits verschiedene 
Małe gegen die Gesetze der Bootsetikette verstoBen hatte. Auch in China heiBt 
es: Unkenntnis schiitzt vor Strafe nicht. So hatte ich in der Unterhaltung mit 
dem Schiflsherrn an Bord unter anderem das gewóhnliche Wort „tao“ fiir ein- 
und ausgieBen benutzt. Aber dieses Wort bedeutet ja auch „umstiirzen"! Eine 
solche „vox mała", ein solch ungliickbedeutendes Wort auf seinem Schifie 
ausgesprochen zu haben, muBte ich nun mit einem fetten Schweine siihnen, 
oder die Chinesen waren mir noch tagelang still liegen geblieben, denn jeder 
befiirchtete fiir sich oder das ganze Schifi den Untergang. Auch der FluBgott 
muBte besanftigt werden, ihm wurde auf meine Kosten vom am Bug ein Hahn 
geschlachtet und Weihrauch angeziindet.

Bald oberhalb Scha yang tschen ist das FluBbett bis zu 2 km erbreitert. 
Jetzt im Winter floB das Wasser in viele Arme geteilt, so daB es recht schwer 
wurde, eine gute Fahrrinne zu finden. Ich hatte ja nicht wie das Jahr vorher

*) BaronRiehthofensLettersl870—72,2nd Ed. 1903, Schanghai. Tiessen, F. v. Richt- 
hofens Tagebiicher, 1907, S. 420.
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eines der kleinen Polizeiboote bei mir (Tafel II), die das Fahrwasser ganz genau 
kennen. Tatsachhch fuhren wir auch am 7. Marz fest. Unter dreifiig Segel- 
dschunken, die rings zu sehen Waren, zabite icb dereń zehn, die auf dem sandigen 
Grund aufsafien. Aber sie alle wurden allmahlich wieder flott, nur uns wollte e3 
trotz aller Anstrengungen nicht gelingen, loszukommen. Der Abend brach herein. 
Weit und breit war kein anderes Boot mehr zu sehen. Alle hatten sich noch 
in den Schutz eines der Polizeiboote, die der Raubergefahr wegen alle 20—30 km 
am Ufer entlang stationiert sind, begeben kónnen. Wir allein waren stecken 
geblieben. „VieUeicht spiilen uns iiber Nacht die triiben Wellen des Flusses 
wieder frei, vielleicht geraten wir noch tiefer in den Sand hinein," lautete der 
letzte Bescheid am Abend. Wie alle Tage wurden dann mit einbrechender Nacht 
die Bretterladen vor den Glasfenstern geschlossen, hóchstens durch feine, 
schmale Ritzen konnte bei der Finsternis der Strahl meiner Kerze unseren 
Schiffsort verraten. Statt des beruhigenden, taktmaCigen Trommelns einer 
Soldatenwache unterbrach diese Nacht nur das leise Gurgeln der Wellen die 
Stille. Da plótzlich — ein verzweifelter Schrei der Frau meines Schiffsherrn, 
darauf ein Ruck, der das ganze Schifi erzittern lafit, ein wildes Gesehrei vieler 
Miinner — aber bis ich aufgesprungen und mit einer Wafle ins Freie gekommen 
bin, hat man langst ein Boot abstoBen hóren und alles ist wieder ruhig, die 
Rauberschar im Dunkeln verschwunden. Es miissen viele Leute gewesen sein, 
daB sie es wagten, ein so groBes Schiff anzugreifen. Unhórbar waren sie auf das 
flachę Dach gekrochen, hatten das Segel abgeschnitten und mit fortgenommen.

Wir waren aber noch glimpflich weggekommen. Schlimmer war es wenige 
Jahre friiher einem amerikanischen Missionar ergangen. Dieser reiste mit 
seiner jungen, ihm eben angetrauten Frau und seiner ganzen Aussteuer auf 
seinen Posten im Innem, da wachten sie, so ungefahr in der gleichen Gegend 
wie jetzt ich, eines Morgens mit wirrem, schmerzendem Kopfe auf. Ihre ganze 
Habe, alles, selbst die Kleider waren ihnen iiber Nacht weggenommen worden, 
wahrend sie selbst, vermutlich durch irgend ein Gas, vielleicht auch durch ein 
Medikament, das die Rauber in die Speisen zu mischen wuBten, betaubt dalagen.

Die Han-FluBrauber sind allgemein sehr gefurchtet, da es verwegene, mit 
Piken und Schwertern bewaffnete Bursche sind. Die Schiffe halten sich darum 
immer móglichst zusammen, und mein SchifEsherr hatte sich wohl auch nicht 
so ruhig in sein Schicksal ergeben, hatte er nicht auf die Furcht vor dem Fremden 
gerechnet; denn es ist allgemein bekannt, daB ein Fremder sich eine Beraubung 
nicht gefallen laBt, sondern sich mit Berufung auf seinen PaB beim nachsten 
Beamten beklagt. Fremde reisen darum meist sicherer ais Chinesen.

Im Friihjahr 1905 war die FluBreise fur manche Strecken wieder besonders 
unsicher, in Hanków waren Geriichte von Kampfen und Soldatenrevolten am 
Han-Flusse sogar bis zu den Europaern gedrungen.

Im Februar, um Chinesisch-Neujahr, war namlich beim Versuch, langst 
veraltete Grundsteuerverhaltnisse auszugleichen, in der Stadt Yi tsch'eng hsien, 
die am Han-Flusse etwas oberhalb Schayang liegt, ein Bauernaufstand aus- 
gebrochen, der so recht das zah am alten hangende Chinesenvolk charakterisiert, 
so daB vielleicht manchen Leser die genaueren Umstande interessieren mógen.

Uberall in China spricht man bis heute von den „se ming“, den vier Klassen des 
Volkes, dies sind 1. se =  die Studierten, 2. lung =  die Bauem, 3. gung =  die Hand- 
werker, 4. schang =  die Kaufleute.
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Diesem „Volk“, dem „ming“, standen von jeher die „Soldaten11, die „tschiin", 
gegenuberx).

Hier in den am Han-FluB gelegenen Prafekturen der Provinz Hu pe [spr.: Hu be, 
zu deutseh „vom (Tung ting-)See nordlioh11] hatte sich dieser viele Jahrhunderte alte 
Unterschied noeh wenig ausgeglichen. Zwar wurde die Soldatenklasse, die Tschun, 
langst nicht mehr zu Kriegsdiensten herangezogen, sie waren wie das eigentliche Volk 
Studierte, Bauem, Handwerker und Kaufleute geworden, aber sie hielten doch noeh zah 
an besonderen Vorrechten fest, so zum Beispiel daran, daB nur sie doppełfluglige 
Haustiiren haben durften, und vor allem daran, daB ihre Aoker zu groBeren Morgen, 
mou genannt, ausgemessen waren ais die des eigentlichen Volkes (und zwar in 
dem GroBenverhaltnis 1,4 : 1), und daB sie fur diese keine Grundsteuer bezahlen muBten. 
Freilich besaBen sie auch fur ihre Giiter keine richtigen Urkunden und konnten sie- 
darum nicht verkaufen* 2). Ihre einzigen Abgaben waren versehwindend kleine Ab- 
lósungssummen, die sie ais Ersatz fur friiher ganz von ihnen gestellte Kriegs- und spater 
von Reistransportdschunken an besondere Beamte bezahlen muBten. Ais weiterer 
Unterschied wurde mir auch hervorgehoben, daB die Tschun den sogenannten kleinen 
Jahreswechsel, d. h. das Verbrennen des Kiiehengottes, Ts'ao ye3), um einen Tag spater 
ais die iibrigen Chinesen besorgen.

Schon oft waren nun von der Provinzialbehorde Dekrete ausgegeben worden, die 
den Unterschied aufheben sollten, aber es war nicht gelungen, dem alten Zustand 
in den Han-Prafekturen ein Bnde zu machen. Die Tschun wollten eben fur ihre 
Acker keine Urkunden kaufen und bezahlten auch weiter so gut wie keine Steuem. 
Umsonst lieB der Vizekónig wieder und wieder mahnen. Keiner der Unterprafekten 
(hsien), in dereń Gebiet die Anderung vor sich gehen sollte, getraute sich, die alten 
Vorrechte anzutasten.

Nun endlich waren drei Unterprafekten ubereingekommen, das gleiehe Reeht fur 
alle durchzusetzen. Der von Yi tsch'eng hsien lieB sogar mit der Vermessung der Tschiin- 
Acker beginnen, und die Antwort war, daB 15000 Tschiin-Leute die Stadt Yi tsch'eng 
hsien im Januar 1905 belagerten und das Amtsgebśiude verbrannten. Von der Pra- 
fekturstadt Hsiang yang fu , ja von der Provinzialstadt Wutschangfu muBten 
Soldaten den bedrangten Beamten zu Hilfe gesandt werden. Es kam zu einem Gefecht, 
in dem die schlechter bewaffneten Tsehun-Leute geschlagen und mehrere Bauem er- 
schossen wurden. Der Unterprafekt von Yi tsch'eng hsien aber wurde abgesetzt, 
denn ein chinesischer Beamter ist dem Kaiser gegenuber dafiir verantwortlich, daB in 
seinem Bezirk stets Ruhe und Friede herrscht. Ware er nicht der Sohn eines reichen 
Geschlechts gewesen, so hatte er sicher auch seinen Rang verloren. Da er aber den Feldzug 
aus eigener Tasche mit etwa 40 000 Mark bar bezahlen konnte, so verlor er einstweilen 
nur das Amt, nicht die Wurde.

Sein Nachfolger verlangte keine Urkundensportel von den Tsehiin-Leuten und tastete 
auch die GroBe ihrer Mou-Morgen nicht an. Nur so viel hatte man mit Hilfe des Soldaten- 
aufgebotes bei den Vorstanden der Tschun erreicht, daB von jetzt an in diesem Bezirk 
fur jeden Morgen Tschiin-Landes ebenso viel Steuer zu bezahlen sei, wie dieMing-Bauem 
fur ihre Morgen schon lange bezahlen muBten, und so war rasch wieder Ruhe eingetreten.

Was mich bei diesem Handel noeh besonders iiberraschte, war die gleichgiiltige 
Haltung der Ming-Leute des Bezirks. Uberall wurde wohl dariiber gesprochen, aber die 
Ming-Leute machten nur die Zuschauer. Sie erkannten die Rechte der Tschun voll- 
kommen an, weil sie dureh ihr Alter geheiligt waren. Die rasche Unterdruckung des 
Aufstandes brachte die Saehe in den anderen Bezirken auch nicht weiter. Die iibrigen 
Unterprafekten hiiteten sich wohl, in ihren Bezirken eine bewaffnete Auflehnung her- 
aufzubeschworen.

In meinem Tagebuche heiBt es weiterhin oft: „es regnet heute, bleiben 
liegen11, „zu starker Gegenwind, bleiben liegen", „eingeschneit heute, bleiben

J) Nicht zu verwechseln mit den Bannertruppen der Mandschu, einer erst seit dem 
17. Jahrhundert bestehenden Einrichtung.

2) Siehe hierfiir auch Franke, Die Rechtsverhaltnisse am Grundeigentum in China, 
Leipzig 1903, S. 26.

3) Siehe S. 207, Anm. 1.
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liegen". Die Geduld ward eben auf die „chinesische Probe" gestellt. Dazu war 
es gar manches Mai in meinem dunnen Bretter- und Glashauschen, wo Alter 
und chinesische Ungenauigkeit Ritzen genug fur eine nur zu ausgiebige Venti- 
lation gelassen hatten, sehr ungemiitlich naBkalt. So kam ich erst am 16. Marz, 
und dazu mit einer schmerzhaften Mittelohrentziindung, in Fan tsch'eng an. 
Es ist dies eine kleine, betriebsame Handelsstadt auf dem linken Han-Ufer. 
Ih r gegeniiber auf der rechten Seite des Flusses liegt die Stadt Hsiang yang fu, 
der damalige Sitz eines Dao tai, eines Prafekten und Unterprafekten, und vor 
allem des Ti tai, des Generalissimus der Provinz Hu pe.

Hsiang yang fu ist heute ein ruhiges, vornehmes Stadtchen von etwa 25 000 
(nach chinesischen Angaben allerdings 40 000) Einwohnem und macht mit 
seiner starken Stadtmauer, seinen gepflasterten StraBen fur eine Chinesen- 
stadt einen sehr sauberen Eindruck. In der Geschichte spielte die Stadt ófters 
eine groBe Rolle. Selbst mein Bootsmann wuBte, daB einst der General Liu Yii, 
der ais Kaiser der neubegriindeten Sung-Dynastie (420—479 n. Chr.) sich Wu ti 
nannte, hier sein Hoflager hatte. Er wuBte auch von dem riesigen Damm, 
mit dem ein spaterer Kaiser Wu ti (516) zur Unterwerfung der Stadt den FluB 
aufstauen lieB, der aber, ais die Stadt schon beinahe iiberflutet wurde, doch 
noch riB und nicht den Belagerten, sondern alłen Belagerem den Tod brachte. 
Er wuBte auch von den Mongolen Kublai’s, die nach vierjahriger Belagerung 
(1270) besondere Schleudermaschinen von weither1) schleppten, um die starken 
Mauem zu zertriimmem. Auch die chinesischen Frauen kommen hier zu ihrem 
Recht. Mir wurde ein Turm an der Siidwestecke der Stadt ais eine Bastion 
bezeichnet, die einst von Frauen errichtet worden war * 2).

An frohe Tage der Stadt erinnert noch heute ein groBes Schild am West- 
tor, auf dem die Worte zu lesen sind: „Aus dem Westen kommt gute Kunde.“ 
Diese Inschrift war angebracht worden, ais man von der Angst iiber den Aus- 
gang einer mihtarischen Expedition nach der Provinz Se tschuan befreit wurde. 
Jetzt ist dieser Grund beinahe vergessen, und die „Gute-Kunde-Kirche“, 
wie wórtlich iibersetzt eine der gróBten protestantischen Missionen in China 
sich nennt, hat ein Haus daneben und predigt dort die „Gute Kunde“, die 
Religion des Abendlandes.

Auch in Fan tsch'eng, druhen am linken Ufer, ist es heute ruhig geworden. 
„Wie viel Pfandhauser hat der Ort?“ fragt jeder Chinese, wenn er rasch die 
Bedeutung einer Stadt erfahren will. Fur Fantsch'eng lautet die Antwort: 
„Heute nur noch zwei.“ Ich schatze den Ort auf 30 000, hóchstens 35 000 Ein- 
wohner; die Mandarine freilich behaupten, er habe 70 000, da fur 10 000 Haus- 
tiiren Steuer bezahlt werde. Vielleicht waren es friiher so viele, denn v. Richt-

J) Angeblich von Persien, De Mailla, Histoire de la Chine, 1779, Bd. IX, S. 319 fi., 
und Boulger, History of China, 1898, Bd. I, S. 334 fi. Die Chinesen mussen sich bei 
dieser Verteidigung ganz besonders tuchtig gezeigt haben. Sie erlagen nur, da die Ma- 
schinen, die anderthalb Zentner schwere Steine schleudem konnten, ihre Mauem zer- 
triimmerten. Nach Marco Polo (bearb. von Lemke, Kap. 62) waren es die Briider 
Nicolo und Maffio Polo, welche diese Maschinen konstruierten.

2) Es ist dies aber wohl kaum derselbe Turm, von dem Wieger in Rudiments, 
Textes historiques Bd. II, S. 1163 berichtet, und der wahrend der im Jahre 378 zwischen 
den Tsin- und TsTn-Fiirsten stattfindenden Kampfen um die Vorherrschaft von Han- 
cheu, der Mutter des Gouvemeurs, erbaut wurde. Nach Wieger zahlt iibrigens die 
chinesische Geschichte mehr ais zwanzig heroische Frauen auf.
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hofen berichtet von 2000 Schifien, die er an der Miindung des Tang ho in den 
Han-FluB ein paar Kilometer unterhalb der Stadt im Jahre 1870 sah. Ich 
zahlte dereń kaum zwei Dutzend. Ja einst, da war es eben anders, ais die bósen 
Fremden noch nicht mit ihren „Feuerschifien" auf dem Yang tse kiang fuhren 
und auf so viel einfachere und bilłigere Weise den Reis und den Tee von Mittel- 
china nach der Provinz Tschi Ii befórderten! Da war ein Leben, da muBten 
hier viele Waren auf kleinere Leichterboote umgeladen werden und gingen 
auf dem Tang ho nordwarts nach dem Ortchen Sche tschi tschen, von wo sie 
dann auf plumpen Karren in wochenlanger Fahrt ihrem Ziele zurumpelten. 
Und jetzt fahren gar fremdlandische „Feuerwagen" von Hanków direkt nord
warts durch die Berge, die der alte chinesische GroBverkehr mit seinen schlechten 
StraBen móglichst umging, und damit ist der Stadt noch der Zwischenhandel 
mit der Provinz Ho nan weggenommen worden. Der Vertrieb von Hauten, 
von sogenannter honanesischer Roh- und Wildseide, von etwas Sesam, kurz 
die Ausfuhr einer schon nicht mehr allzu gesegneten Umgebung ist allein ver- 
blieben. Die GroBkaufleute sind verzogen, und wer den Wechsel nicht zeitig 
erkannte, ist verarmt. „Wann kommt denn die Bisenbahn zu uns?“ wurde ich 
deshalb von manchem gefragt. Seitdem das Jahr vor meiner Reise die Ex- 
pedition des englischen Kolonels Manifold mit seinem groBen Stab durch- 
gekommen war, die den besten Weg fur eine Bahn nach Se tschuan suchte, 
ist dieses Bahnprojekt der letzte Hoffnungsanker der Stadtaltesten. Kaum 
war in der Stadt bekannt geworden, daB auch ich in den Bergen herumsteige, 
so hielt man mich falschlicherweise fiir einen Eisenbahningenieur, und ich 
bekam auf meinem Hausboot Besuch von allerlei Kaufleuten, die sich vorsichtig 
erkundigten, ob ich ihnen nicht die sehnlichst erwartete „gute Kunde“ bringen 
konne, ob es nicht doch schon beschlossen sei, die Bahn von ihrer Stadt nach 
Se tschuan zu bauen. Es herrschte jetzt auch hier ein Se tschuan-Fieber, wie 
bei vielen Europaern an der Kiiste, die mir, wenn sie auch nie dort waren, oft 
die tollsten Wunder von jener fernab, hinter steilen, hohen Bergketten gelegenen 
Provinz zu berichten wuBten, die man fur die Weitaus groBte und bedeutendste 
des Reichs halt, weil man auch tibetische Fiirstentiimer und Raubstaaten dazu 
zahlt, die kaum je von WeiBen betreten worden sind und in denen die Chinesen 
oft recht wenig zu sagen haben.

Bei Hsiangyangfu und Fantsch'eng tritt der Han-FluB1) in die Ebene 
heraus. Weiter im Westen, oberhalb dieses Stadtepaares, hat er sich standig 
zwischen Felsketten der chinesischen Auslaufer des wichtigsten asiatischen 
Gebirgssystems, des Kuen lun, durchzuwinden. Eingeschlossen in eine enge 
Langsschlucht, bleibt er aber doch noch auf Hunderte von Kilometern der 
Schifiahrt zuganglich.

An hiibschen Hohen mit terrassierten Reisfeldern in den Talchen dazwischen, 
die mit ihren Graben und Mauerchen die ganze kleinliche, gartnerische Wirt- 
schaft der Chinesen zeigen, fahrt man nun weiter vorbei. Uberall liegen in den 
Schluchten und Wasserrinnen der unendlich zerfurchten Berge lehmbeworfene, 
einstockige Holz- und Bambushauschen mit ihren Giebeldachern aus Stroh.

1) Han kiang =  Han-Strom ist eigentlich nur in chinesischen Buchern gebrauchlich. 
Das Volk sagt hier unten meist Hsiang ho, daher auch der Stadtename Hsiang yang. 
Erst viel weiter oben, bei der Prafekturstadt Hsing ngan fu, kann man das Wort 
Han ho hóren.

e D W H R u a L F i z n
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Das ganze Land ist in eine dichte Vegetationsdecke eingehiillt. Die schónen 
alten Hochwalder sind hier zwar langst von den Ahnen der heutigen Bevólkerung 
abgehauen, aber niederer Buschwald ist noch vorhanden, soweit man wenigstens 
vom FluB aus die Berge ubersehen kann und die Holzgier der Leute ihn auf- 
kommen laBt.

Nacb einer weiteren viertagigen Fahrt, nachdem endlich das Wetter sich 
etwas gebessert hatte, kam ich am 22. Marz in dem wichtigsten Handelsplatz 
des Han-Flusses, in Lao ho kou, an. Hier wird, was nach dem oberen Han- 
FluB gehen soli, zum gróBten Teil auf breite, rundę Lastboote, die sogenannten 
Tschu tse verladen. Was nach dem Norden, nach der alten Kaiserstadt Hsi 
ngan fu gehen soli, wird auf lange Leichterboote gebracht, die den kiesbank- 
reichen Dan-FluB hinauf das Verkehrsmittel bilden. GróBere Dschunken, mit 
mehr ais einem halben Meter Tiefgang, kónnen den FluB nicht weiter hinauf- 
fahren. Schon eine Kiesbank kurz unterhalb der Stadt, die auch die erste Schnelle 
desFlusses hervorruft, macht bei niederem Wasserstande, im Winter, viel Miihe 
und erlaubt dann nur Booten von noch nicht einem ganzen Meter Tiefgang, die 
Stadt selbst zu erreichen.

Zu den 1400 Li (etwa 700 km) Flufifahrt hatte ich diesmal einen ganzen 
Monat gebraucht. Ich hatte es nun satt bekommen, im Schiffe still zu sitzen 
oder nach einer Jagd auf Enten und Ganse iiber heimtuckische Sand- und 
Schlammbanke hinweg stundenlang mein plótzlich enteiltes oder vielleicht 
irgendwo steckengebliebenes Wohnhaus zu suchen. Rasch war ein Leichter- 
boot gefunden, das meine Sachen unter der Obhut des erkrankten Dieners Yang 
zunachst den Han-FluB hinauf nach Lung tschu tschai bringen sollte. Zu ganz 
besonderem Dank wurde ich aber hier noch dem englischen Missionar Mr. Mason 
C. I. M.1) verpflichtet, denn er hatte die Liebenswiirdigkeit, mir die Aufsicht 
iiber den Transport meines groBen Gepacks von Lung tschu tschai bis nach 
Lan tschou fu in Kan su anzubieten. Es hatte sich wahrlich keine bessere Ge- 
legenheit bieten kónnen. Denn die Sachen auf eine solche Entfernung iiber 
Land nur, wie ich beabsichtigte, mit einem eingeborenen Diener zu versenden, 
ware in China ein sehr gewagtes Untemehmen gewesen. Schon auf der kurzeń 
Strecke von Lao ho kou bis Lung tschii tschai wurde in der Folgezeit mein Boot, 
ais nur Yang an Bord war, mehrmals von Dieben heimgesucht. Auf der anderen 
Seite ist es nirgends, aber am allerwenigsten in China, ein Vergniigen, mit einem 
nahezu fiinfzehn Zentner schweren Haufen Gepack zu reisen.

Lao ho kou ist eine Stadt mit etwa 120 000 Einwohnem und liegt, von 
einer schlechten, niederen Stadtmauer umgeben, auf der linken Seite des Han- 
Flusses. Wie so oft in China, befindet sich der Ya men des Bezirks und des 
doch sehr wichtigen Handelsplatzes nicht in der Stadt selbst, sondern einige 
Kilometer auBerhalb von ihr in einer kleinen Extraumwallung. Am FluB 
zahlte ich an die 1500 Dschunken. DaB es also dort lebhaft zuging, daB von 
morgens bis abends ein ameisenartiges Treiben herrschte von Schifi zu Schiff 
und die alten, steilen, schmierigen Steintreppen auf und ab, laBt sich denken.

Dabei geht es hier nicht mehr so geordnet zu wie an der Kiiste, wo der 
WeiBe am Sonntag seine Office fest verschlossen halt, wo gute Preise bezahlt 
werden und der einfachste Kuli sich sauber kleiden kann. Nein, immerfort,

1) China Inland Mission.
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Tag um Tag, Monat um Monat, und um geringsten Lohn miiht sich der Chinese; 
kaum ein paar freie Tage an seinem Neujahr gónnt er sich. „Du hast noch 
nicht dein Abendessen zusammenverdient“, ruft wieder und wieder eine Stimme. 
Nicht Freude an der Arbeit ist es, was diese Geschaftigkeit erzeugt. Wenn ein- 
mał ein sicherer Verdienst da ist, so ist der chinesische Arbeiter lasterlich faul. 
Es ist das zwingende MuB des iibervólkerten Landes, das alle diese Hande in 
rastloser Bewegung erhalt. Trotz groBter Geniigsamkeit will eben oft das zu 
winzigen Ackerchen aufgeteilte Familienland nicht mehr zum Unterhalt aus- 
reichen, und so muB man eben noch etwas an kargem chinesischem Tagelohn 
dazu verdienen. Ich sah von dieser Not genug wahrend meiner Bootfahrt.

Schon unterhalb Fan tsch'eng, sobald die ersten Kiesflachen aus den Sand- 
betten des Flusses auftauchten, sah ich ein Sieben und Waschen von friih bis 
spat. Kaum hat sich der FluB nach einem Anschwellen des Wassers von den 
Kiesbanken wieder zuriickgezogen, so sammeln sich Gruppen zu je fiinf und 
sechs Mann aus den nahen Dórfern und bezahlen fur die Erlaubnis zur Aus- 
beutung einer solchen Bank einen kleinen Obolus an den Mandarin. Oder die 
Kiesflache gehórt schon einer Familie; es lag dort vielleicht ein langst weg- 
gerissenes Stiick Ackerland, fiir das diese jahraus, jahrein noch Steuer bezahlt, 
in der zahen Hofinung, der FluB kónnte sich doch vielleicht noch einmal irgendwo 
anders einen Weg suchen. So geht es hinaus: Vater, Sohn und oft auch der 
Enkel. Wieder, wie so viele Jahre schon, sieben sie die oberste, vom letzten 
Hochwasser angereicherte Decke des Sandes und Kieses nach Gold durch. 
Bei allem FleiB und aller Geschicklichkeit an dem groBen Riffelbrett kann, 
wenn es gut geht, pro Tag etwa vierzig Pfennig Gewinn herauskommen. Und 
viele, viele Tausende arbeiten ununterbrochen und monatelang. Hier wird 
Gold gewaschen und daneben angeschwemmtes Stroh und Reisig zum Brennen 
gesammelt. Das bringt ebensoviel ein, ja oft ist dies Reisigsieben ein regel- 
maBigerer und sichererer Gewinn ais das Goldwaschen.

Ais ich nach Lao ho kou kam und noch abends durch die engen, schlecht- 
gepflasterten StraBen stolperte, sah ich eine groBe Veranderung gegen das Jahr 
vorher, ais ich mit dem Ehepaar Filchner hier gewesen war. Die modernsten 
chinesischen Reformen Waren zu bemerken. Es gab StraBenlaternen! Auf 
niederen Holzpfahlen, keine zwei Meter iiber dem Boden, Waren Kastchen mit 
Papier- und in der HauptstraBe sogar mit kleinen Glasscheiben. Darinnen brannte 
ein kleines Ollampchen, ein Ding so ungefahr, wie es die alten Romer vor zwei 
Jahrtausenden im Gebrauch hatten. Dazu war ein neuer Polizeidienst ein- 
gefiihrt worden. Die Kaufleute murrten allerdings sehr iiber diese iibertriebenen 
auslandischen Neuerungen, denn die Kosten dafiir wurden durch eine neue 
Ladensteuer gedeckt, an der nach ihrer Meinung der Mandarin noch ein hiibsches 
Siimmchen verdiente.

Das Tagesgesprach in Lao ho kou bildete damals eine Tigerjagd, die es 
wenige Tage vor meiner Ankunft in der Stadt gegeben hatte. Ein Tiger, nein, 
d e r  Tiger von Hu pe — denn jede Provinz hat nach ortsiiblicher Ansicht 
von diesem heiligen Tiere nur ein einziges Exemplar — hatte sich in eine der 
Vorstadte verirrt, war in ein Haus eingedrungen und hatte sich dort verkrochen. 
Die altesten Leute hatten diesmal sicher so etwas noch nie gehórt. Erst wuBte 
niemand, was man tun solle. Wer ein Gewehr hatte, wollte es nicht auf sein 
Gewissen nehmen, den Tiger zu erschieBen, auch zeigte er lieber vorsichtshalber
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seine SchuBwafie nicht ófientlich, damit er nicht wegen verbotenen Wafien- 
tragens mit dem Ya men in Konflikt gerate. Zuletzt hatten sich zwei beherzte 
Leute gefunden, die das Tier mit Stocken totschlagen wollten. Aber mit dem 
Leben hatten diese ihr tollkiihnes Beginnen zu biiBen. In dieser Not wurde 
endlich einer der fremden Priester gebeten, das Tier zu toten, und dieser erlegte 
es durch ein Loch in der Lehmmauer des Hauses. Der Leichnam des Tigers 
wurde fast mit Silber aufgewogen. Um 600 Tael Silber wurde er schlieBlich 
in eine Apotheke verkauft, die sich fur das Fleisch je 1 Tael (3 Mark) pro Pfund 
bezahlen lieB und jede Unze Knochen sogar um je 1 Unze Silber verhandelte. 
Traurig erzahlte mir ein protestantischer Missionar, selbst seine paar getauften 
Christen samt dem Evangelisten hatten sich nicht abbringen lassen und hatten 
wie wild nach diesem Lebenselixier verlangt.

Oberhalb Lao ho kou, nachdem mein Leichterboot (bo tschuan) mit der 
groBen Bagage den Li kin x) passiert hatte, reiste ich zu FuB weiter. Ich hatte 
nur meinen Diener Ma mit mir- und zwei Kuli, die nach Landessitte an den 
Enden einer breiten, elastischen, horizontal iiber die Schulter gelegten Stange 
mir etwas Bettzeug, Instrumente und Kupfergeld nachtrugen. Es war ein 
frisches, frohes Wandern mit leichtem Gepack auf und ab auf den winzigen 
Fufipfaden, die die StraBe bildeten.

Bald hatte ich herausgefunden, daB es weit zweckmaBiger ist, die Stroh- 
sandalen der Chinesen zu benutzen. In meinen europaischen Stiefeln marschierte 
ich viel weniger sicher, noch einmal so elastisch ging es sich in den Sandalen. 
Machte nichts, daB dieses chinesische Schuhzeug nach zwei Tagen, ais ich in 
der Stadt Kun tschou (spr.: Dschiin dschou) ankam, schon kaput war. Es 
kostet sozusagen nichts. Ich hatte fur mein Paar noch keine zehn Pfennig zu 
bezahlen gehabt, und ich muBte mir stets extra groBe machen lassen, da fur 
meine FuBgróBe im Lande der kleinfiiBigen Chinesen nirgends ein passender 
Schuh aufzutreiben war.

Nach Kun tschou war ich gegangen, da ich die beriihmte alte Tempelanlage 
des Wu dang schan sehen wollte. Schon weit unten am Han-FluB hatte ich 
gehórt, daB dort alljahrlich Hunderttausende zusammenstrómen, um sich vor 
den Heiligtiimern dieses Berges niederzuwerfen, und daB die ganze Stadt sozu
sagen von den Pilgern lebe.

Ais ich dann miide nach einem Tagesmarsche von 40 km in der Stadt an
kam, wollte es zuerst mit meiner Unterkunft hapem. Nur ganz besonders er- 
barmliche Spelunken, aber keine Pritsche und kein Kang * 2) waren fiir mich auf
zutreiben. Nicht, daB ich damals noch besonders wahlerisch mit dem Quartier 
gewesen ware, ich wuBte schon ganz genau, daB chinesische Hotelzimmer zu 
ebener Erde und in einem Hófchen liegen, wo Hiihner und groBe schwarze 
Schweine im Verein mit herrenlosen, meist raudigen Hunden die herumliegenden 
Unrathaufen durchwiihlen. Vor Schmutz schwarz und fettig glanzende Kalk-

J) Li kin (in Nordchina ausgesprochen: Li tschin) =  Zoll und StraBengeld findet 
man uberall an allen chinesischen Land- und WasserstraBen. Von Hankou bis Lao 
ho kou zum Beispiel waren neun Stationen zu passieren, die jedesmal mehrstundigen 
Aufenthalt verursachten.

2) K'ang (chinesisches Wort) ist der schon oft beschriebene chinesische Bettofen, 
d. h. ein breiter truhenfórmiger Aufbau aus Erde oder Stein, der in Nordchina 
ais Bett oder Sitzgelegenheit benutzt und mit Pferdemist geheizt wird.
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Tafel I.

Mein Hausboot auf dem Hankiang.

Ełn schweres Sttlek Arbeit.
Die FluBdschuiikeii werden vom Ufer aus an einem Bambustau gezogen. Mittels langer 

Stangen suchen gleichzeitig die Bootsleute das beste Fahrwasser zu gewinnen.
I



Der Han kiang unterhalb Kfln tschou.
(Der Flnfi ist in einem Tal im Tale eingelassen.)

Polizeidsehunke auf dem Han kiang.

Tafel II.



Das duBere Tor des Palastes in Ktin tsehou,

Tafel III.



H sitse lu , Papierofen aus gelber Fayence.

Der óstliehe Pavillon im groBen Yorhof des Ktłn tsehou-Palastes.

Tafel IV
.



wande, ein Papierplafond, von dem mehr dick verstaubte Spinnweben ab 
Papierfetzen herabhangen, Waren mir etwas Selbstverstandliches geworden. 
Ich WuBte es auch nicht anders, ais daB die Papierfenster meines Raumes zer- 
rissen sein miissen. Ich war daran gewóhnt, daB, wenn ich gleich nach der 
Ankunft meine Fenster neu verklebt hatte, das Papier sofort wieder an allen 
Ecken und Enden durch feuchte Chinesenfinger gerauschlos durchbohrt wurde 
und dunkle, neugierig wachsame Augen jede meiner Bewegungen verfolgten. 
DaB ich auł dem schmutzigen Lehmboden sitzen miisse, oder hochstens auf 
einem schmalen Bock, an dem sicherlich der vierte FuB fehlte, weil ich selbst 
keinen Stuhl mitgenommen hatte, war mir auch gar nichts Neues, und ebenso 
selbstverstandlich fand ich, daB bei meiner Toiłette einer meiner Diener mit 
viel Geschrei die Tur zuzuhalten habe, damit die neugierige Menge mich Wahrend- 
dem nicht ganz erdriicke. Hier in Kun tschou lag die Sache aber noch viel 
schwieriger. Die Gastwirte zeigten iiberhaupt keine Lust, mich, den Yang 
guitse, den auslandischen Bastard1), bei sich aufzunehmen. Sie dachten, ich 
sei ein Missionar. Ais solcher aber war ich natiirlich an diesem Zentrum taoisti- 
schen Glaubens besonders ungern gesehen. Ich War darum sehr froh, ais mir 
in der mittlerweile hereingebrochenen Dunkelheit ein Polizeisoldat weit im ab- 
gelegenen Norden der Stadt einen alten Tempel ais Wohnung anwies. Uber 
die ungleichen StraBensteine dorthin zu gelangen, war allerdings schwierig. 
Denn in Kun tschou wuBte man noch nichts von den Salatóllatemchen, der 
modernen StraBenbeleuchtung von Lao ho kou.

In dem Tempel angekommen, schob der Soldat einen groBen Tongótzen 
etwas zuriick, ein taoistischer Priester, der aus einer dunkeln Ecke herankroch, 
raumte einige toneme Weihrauchbecken ab und zu meinem groBen Staunen 
wurde mir von dem Soldaten und dem Priester auf dem Altar vor dem Gotte x, 
der drei Meter hoch neben mir saB, mein Bett ausgebreitet. „Der fremde Herr 
braucht sich ja nicht zu genieren, tue ganz wie zu Hause!“ sagte der Polizeidiener, 
ais er sich empfahl. Ma brachte mir spater noch eine Schiissel Nudeln und eine 
Kanne Tee, dann blieb ich allein, wahrend meine Kerze magische Lichter und 
Schatten von den groBen bemalten Gotzen an die Steinmauern warf.

Mein Quartier ware auch wirklich vorziiglich gewesen, wenn es nicht mitten 
in der Nacht zu regnen angefangen hatte. Bald ging es aber nicht mehr bloB 
tropf! tropf! auf meine Lagerstatte herab. Ich muBte meine Decken zusammen- 
rollen, zog sodann meinen gelbweiBen Regenrock an, nahm mein Biindel unter 
den Arm und ging auf die Suche nach einem trockenen Platzchen. In der mir 
amtlich iiberwiesenen heiligen Halle war selbst der oberste Herr Gótze patsch- 
naB geworden. Darum suchte ich drauBen weiter. Der fast volle Mond leuchtete 
mir dabei ganz schwach hinter den triefenden Regenwolken.

In zwei anderen Tempeln nebenan saBen die Gotzen ebenso traurig und 
naB da. Ich tappte weiter. Jetzt geht es eine Steintreppe hinauf, durch ein

1) Chinesische Schimpfworter sind stets obszón. Es kann sohon aus diesem Grunde 
Yang gui tse nicht, wie man meist liest, „fremder Teufel" bedeuten. Dagegen stimmt 
mit der Bedeutung Bastard, d. h. urspriinglich eigentlieh „fremder Schildkróten- 
sohn“, auch der Ton des Wortes uberein. Die vielen tausend Małe, die mir dieses Schimpf- 
wort zugerufen wurde, vemahm ich nie gui mit dem sogenannten dritten Ton, was bóser 
Geist oder Gespenst bedeutet. Gui =  Geist ist iiberhaupt kein Schimpfwort, denn stets 
wird damit auch die Seele der gefiirchteten und yerehrten Ahnen der Chinesen bezeichnet.
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dickes Tor und auf der anderen Seite wieder ebensoviele Stufen hinab. Ein 
riesiger Platz ist erreicht; er ist mit breiten Quadem gepflastert, einer Mauer 
entlang taste ich mich vorwarts. Oft stóBt der FuB an Steintriimmer. Ein 
groBer hubscher Schrein aus gelbgriin glasierten Ziegeln taucht neben mir auf. 
Wo bin ich doch? Vor mir erhebt sich riesenhaft ein Gebaude, wie ich Ahnliches 
nur in Peking gesehen.

Von dem groBen Hof klettere ich eine steile Rampę hinauf, iiber einen 
machtigen Drachen, der ais Hochrelief in den Boden gehauen war. Oben liegt 
quer vor mir eine Mauer. Ich War auf einen Geisterweg geraten, Wo keine Sterb- 
lichen, sondern nur Geister wandeln sollen. Dann ging’s weiter auf der Seite 
durch ein kleines Tor und fiinfzehn halsbrecherische steile Stufen wieder hinab 
in einen anderen Hof. Hier Waren Hauser, aber alle Torę fest yerschlossen.

Endlich nach langem Suchen glaubte ich erlóst zu sein. Ich sah ein Licht 
und einen Menschen. Ein gellender Angstschrei durchdrang aber die Luft und 
der Mann war verschwunden! Doch ein trockenes Platzchen hatte er wenigstens 
zuriickgelassen und dort schlief ich den Rest der Nacht. Fruh am Morgen, ais 
ich meinen alten Tempel wieder suchte, und der am Abend vorher so spurlos 
verschwundene Ma sich wieder einstellte, erfuhr ich, daB ich in der Nacht in 
Kun tschou’s altem Kaiserpalast herumgespukt hatte.

Kiintschou ist heute eine abgelegene, ruhige Distriktsstadt und hat, von 
den Pilgem abgesehen, wenig Verkehr. Wenig fremdlandische Artikel erreichten 
bisher den Ort, und nur sein Tabak und sein Lack sind fiir den Export von 
einiger Wichtigkeit. Nach dem Zensus vom 26. Jahr Kuang su. (1900) soli er 
26 500 Familienhauser, 2000 Buden und etwa 178 000 Einwohner haben. Wahr- 
scheinlich bezieht sich aber diese vom Ya men stammende Angabe auf Land 
und Stadt zusammen, denn letztere kann hóchstens 50 000 Einwohner zahlen.

Im 14. Jahrhundert, ais ganz China erst 60 Millionen Einwohner gehabt 
haben soli, wurde sie von Tai tse oder Hung Wu, dem Begriinder der groBen 
Ming-Kaiserdynastie, vom unbedeutenden Orte Wu dang hsien zum Tschou 
(Kun tschou) erhoben (1377). Der dritte Ming-Kaiser, Tscheng tse mit Namen, 
der seinen Nefien entthront hatte und bekanntlich die Hauptstadt des Reicha 
von Nanking nach Peking zuriickverlegte und dort den Kaiserpalast baute, 
lieB auch in Kun tschou mit groBen Kosten einen Palast errichten. Von einigen 
Literaten wird sogar behauptet, Kaiser Tscheng tse habe sich hierher zuriick- 
gezogen, ais er gegen Ende seiner Regierungszeit (1403—1425), die Y unglu1) 
genannt wird, vollkommen im taoistischen Spiritismus aufging und alles tat, 
um ein Heiliger zu werden.

Dieser Kaiserpalast, den ich auf eine so sonderbare Weise entdeckte, ist 
ein umfangreiches Viereck, umgeben von heute noch gewaltigen und meist 
guterhaltenen Mauem, die einen eigentiimlichen baumwollfaserreichen, roten 
Stuck ais Bewurf tragen. Er liegt im Norden innerhalb der Stadt. Sein Haupt- 
tor, in der Achse der HauptstraBe gelegen, miindet genau gegen Siiden. Ober 
einige Stufen hinauf- und dann wieder ebensoviele hinabsteigend, kommt man 
durch das auBerste Tor. Es ist dies eine hiibsche, monumentale Ehrenpforte

l) Der Name der Regierungszeit und des Kaisers ist nicht derselbe. So ist Kuang sii 
die Regierungszeit des letzthin verstorbenen Kaisers; sein Name ist eigentlioh Tsai 
tfien gewesen.
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auB einem schónen griinen Sandstein (Tafel III). Zwei groBe, aus Eisen ge- 
gossene Lowen, wie sie immer vor kaiserlichen Gebauden zu stehen haben, 
halten davor Wachę.

Durch einen zweiten, gleichfalls dreiteiligen und ungemein plum pen, dicken 
Torbau, wieder ein halbes Dutzend und diesmal steile Steinstufen auf- und ab- 
steigend, gelangt man dann in einen groBen Yorhof (Abb. 1). Zu den beiden

PalasŁ der Ming-Kaiser ń K u n  tschou.

1: ca. 3000.

Abb. 1. Plan des Palastes in Ktin tschou.

Seiten, auf breiten, doppelten Podesten, die mit hiibschen Steingelandem ab- 
schlieBen, erhebt sich darin, riesigen Wiirfeln gleich, je ein groBer Pavillon 
(Tafel IV) mit einem machtigen Dach. Ein blutroter Bewurf von 2 cm Dicke, 
aus demselben Materiał wie an den festen Umfassungsmauern, deckt auch hier 
den oberen Teil des Gemauers. Vomehme, einfache Steinsockel mit nur wenigen 
Omamenten verkleiden die dicken Mauern bis in Brusthóhe. Uberaus har- 
monisch in der Farbenzusammenstellung hebt sich von dem dunkeln Rot der 
Wandę das griinliche Dach mit den aufwartsgebogenen zahllosen Sparren ab. 
Jeder dieser beiden Pavillone hat nur eine hohe Steintafel zu schiitzen, die von 
emer groBen Schildkróte getragen wird und ein paar riesige, aber in chinesischen

19



Augen inhaltschwere Schriftzeichen aufweist. Dahinter, mehr in den Ecken 
des Vorhofes, sind zwei hiibsche, heute auch schon sehr zerfallene, schrein- 
artige Bauwerke von etwa 5 m Hóhe aus glasiertem, gelbem und griinem Stein- 
zeug. Es sind Ofen gewesen, in denen von den Priestem einst Papiere mit den 
stets fiir heilig gehaltenen Schriftzeichen verbrannt wurden, wie ja noch heute 
in China jedes beschriebene oder bedruckte Fetzchen Papier gesammelt und 
in besonderen Ofen, womóglich in Tempeln, vernichtet werden muB.

Dieser Vorhof gibt heute das beste Bild der alten Pracht. Seit der Erbauung 
im Anfang des 15. Jahrhunderts ist hier sicher nie mehr etwas ausgebessert 
worden. Langsam stiirzen die Dacher ein und breiter und weiter ófinen sich 
die Fugen zwischen den Steinen.

Hinter diesem Hofe und zu seinen beiden Seiten folgen noch andere Hófe 
mit Tempeln. Zu allen muB man jedesmal umstandlich und móglichst un- 
bequem durch Treppentore wie iiber tausendfach erhóhte Schwellen steigen. 
Das meiste davon ist aber heute- verfallen oder in der Zwischenzeit verbrannt 
und viel schlechter ais urspninglich wiederhergestellt worden. Es machte mir 
den Eindruck, ais ob der Rest auch nie in dem groBartigen Stile des Vorhofes 
fortgefiihrt worden ware.

Die Gebaude in den hinteren Hófen stehen auch auf hohen Steinsockeln, 
zeigen aber auf diesen die gewóhnliche chinesische Holzkonstruktion. Plumpe, 
móglichst dicke, rundę Holzhalken sind ohne weitere Umstande mit ihrer Stim- 
seite auf die steinernen FuBplatten gestellt und durch die schweren verzapften 
Balken des Daches festgehalten.

Ein Teil der offiziellen Stadt- und Amtsgótter ist in jenen Gebauden unter- 
gebracht. Ich sah auch die Beamten und Offiziere des Ortes, die im ganzen 
Reich am 1. und 15. jeden Monats vor gewissen Gótterbildern Weihrauch zu 
verbrennen haben, ihre Andacht und ihren Ko tou hier verrichten. Ein anderer 
Teil des Palastes ist heute ais amtliches Magazin fur Kriegs- und Hungerszeiten 
mit Getreide gefiillt.

„Fremder Lehrer," konstatierten am Tage nach meiner Ankunft in Kun 
tschou meine zwei Lasttrager, „es regnet!“ Und schleunigst machten sie sich 
nach diesen inhaltschweren Worten wieder unsichtbar, denn, weiB der Himmel, 
solch ein Auslander ware imstande, im Regen reisen zu wollen, wenn er kein 
gutes Quartier hat! Meine Lagę war auch wirklich nicht gemiitlich. Ich wuBte 
nicht, wo ich mich aufhalten sollte. Ich war darum Herm und Frau Kristensen 
unendlich dankbar, daB sie nach meinem Besuch in ihrem Missionshause es 
sich nicht nehmen lieBen, mich in ihr hubsches, in europaischem Stil gebautes 
Heim einzuladen. Seit acht Jahren arbeiteten diese norwegischen Missionare 
in der Stadt und wohnten seit zwei Jahren in diesem Hause. Nach anfanglich 
heftigem Widerstand stellten sich die Eingeborenen jetzt freundlich, nur natiir- 
lich, Was die christliche Religion betrifit, noch recht indifierent.

In Kun tschou ist die Literatenklasse sehr groB. Es war sogar damals schon 
eine Schule fiir abendlandische Wissenschaften eingerichtet worden, wie sie 
jetzt iiberall im Reich auf Pekinger Befehl entstehen miissen. Der Herr Pro- 
fessor jener Schule wuBte von Europa schon beinahe so viel wie unsere Abc- 
schiitzen von China. Aber vor diesen Neuerungen, schon ehe man neben den 
Dichtungen etwas Mathematik beim Staatsexamen verlangte, hatte unser 
braves Kun tschou jegliches Gliick im Examen verloren. Viele Jahre lang
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war es keinem seiner Solinę gelungen, vom Examen in der Prafekturstadt 
(Hsiang yang fu) mit dem zweiten Grad heimzukommen. Das Fóng schui 
fur das ganze Tal war eben schlecht geworden1). Alte kluge Mathematiker 
hatten dann ausgereehnet, daB nur eine neue Steinpagode auf einem hohen 
Berge unweit vom Flusse unterhalb der Stadt dieses wieder in Ordnung bringen 
konne. Schon das Jahr vorher hatte ich dort im Vorbeifahren das halbzerfallene 
Baugeriist eines unfertigen Turmes bewundert. Der war seither auch nicbt

’) Fóng schui, wórtlich iibersetzt „Wind-Wasser“, bedeutet die geomantischen 
Einfliisse eines Ortes, d. h. die fur das Wohlergehen der Menschen wichtigen Bezie
hungen der Krafte und Objekte in der Natur. Die Lehre des Fóng schui bildet den Kem 
der chinesischen Volksreligion und stiitzt sich auf die uralte ostasiatische Naturphilo- 
sophie, welche zwei Prinzipien annimmt: 1. Yang, das sogenannte helle, warme, gute 
und mannliche Prinzip, das Prinzip des Himmels, und 2. Yin, das sogenannte dunkle, 
kalte, bose und weibliohe Prinzip, das Prinzip der Erde. Durch die Beziehungen dieser 
beiden zueinander, ihr wechselseitiges Erlóschen und Erstarken wird das Fóng schui 
bestimmt. Die Wichtigkeit des Fóng schui riihrt von dem Glauben der Chinesen her, 
daB die Erdenbewohner von den Einfliissen des Himmels und der Erde beherrscht 
werden und daB man nicht bloB mit diesen in vollkommenster Harmonie leben muB, 
sondem daB auch die beiden untereinander ausgeglichen sein miissen, damit der Mensch 
gliicklich sei. Um dies zu erreichen, betreibt man die Wissenschaft des Fóng schui.

Die Berechnung des Fóng schui geschieht von den Professoren dieser Wissenschaft 
mit Hilfe einer kleinen Magnetnadeł, die in einer runden, mit Schriftzeichen bedeckten 
Holzplatte schwingt. Diese Schriftzeichen geben die detaillierteste Auslegung der acht 
sogenannten „Kwa“, welche die vielleicht altesten chinesischen Zeichen sind, und welche
die acht dreigliedrigen Variationen einer ununterbrochenen (—....) und einer einmal
unterbrochenen (—  — ) Linie darstellen. Da die ununterbrochene Linie das Zeichen 
fur Yang ist, die unterbrochene dasjenige fur Yin, so driicken diese Zeichen die rela- 
tiven Quantitaten voh Yang und Yin in jedem dieser acht Elemente aus.

Die auf der Einbanddeeke dieses Buches abgebildete Figur zeigt diese acht „Kwa“ 
in der Stellung, wie sie Fu hsi, der sagenhafte Kaiser, im 29. Jahrhundert v. Chr. er- 
funden haben soli, mit den beiden Prinzipien Yin und Yang in der Mitte (rot ist die 
Farbę von Yang). Dieses Diagramm findet man auf Hausem, Fahnen und vielen an- 
deren Gegenstanden, es ist seit uralten Zeiten bei den Chinesen in hóchster Verehrung 
und wird immer ais Sehlussel fur jegliches metaphysische Wissen betrachtet.

Da Rot die Farbę von Yang, d. h. vom guten Prinzip ist, so sind die Visiten- 
karten in Ch:na von roter Farbę, werden Briefe geme auf rotes Papier geschrieben 
und muB auf alle Geschenke ein roter Streifen Papier aufgeklebt werden.

Ais ich einen Professor der Geomantik nach dem Urgrund seines Fóng schui aus- 
fragte, gab er mir die folgende Erklarung:

„Yin und Yang sind Zwei, aber zusammen Eins, also drei. Diese Drei ist die heilige 
Dreiheit. Variierst du zwei Elemente (Kwa) zu je drei, so hast du acht, und acht plus 
der Eins in der Mitte ist neun. Neun ist die heilige Zahl, die immer wiederkehrt, derent- 
wegen das Reich jahrhundertelang in neun Provinzen geteilt war. Noch heute sind es 
zweimal neun Provinzen.“

Freilich, bis ich den Mann so weit verstanden hatte, klangen mir zehnmal die Worte 
in den Ohren:

„Du muBt verstehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei laB gehn,
Und Drei mach gleich,
So bist du reich.
Verlier die Vier!
Aus Fiinf und Sechs,
So sagt die Hex,
_ _ _ _ _ _ u
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weiter gediehen, denn das Baugeld war ausgegangen. AuBerdem schienen die 
Gotter und Geister schon mit zwei Stockwerken befriedigt, denn unter dem 
Jubel der ganzen Stadt war mittlerweile ein erfolgreicher Kandidat vom letzten 
Termine heimgekehrt Damit, dafi jener Berggipfel durcb den Turm um einige 
Meter erhóht Wurde, waren gewisse Geister eben abgehalten worden, die Arbeit 
der Literaten zu stóren. Die weisen Mathematiker sagten: „Der Tiger des 
Westens ist wieder mit dem Drachen des Ostens harmoniach vereinigt.“

Was so eine kleine Natumachhilfe ausmacht, wissen wir Europaer immer 
noch nicht geniigend zu wiirdigen! 1905 hat noch Tschang tsche tung, der 
bis zu seinem Tode im Jahre 1909 gróBte Berater und Reformator des Reiches, 
es gespurt. Er war im Jahre 1904 nach Peking berufen worden und die Siegel 
der zwei Hu-Provinzen lagen inzwischen in den Handen Tuanfangs1). Dieser 
lieB in der Hanków gegeniiber am Yang tse gelegenen Provinzialhauptstadt 
Wu tschang nach europaischem Muster eine StraBe iiber den Berg bauen, der 
recht hinderlich die Stadt in zwei Teile zerlegt, und hierbei hatte man ganz 
oben einen Einschnitt ausgehoben, um den Anstieg zu verringem. Gerade 
dieser Einschnitt aber hatte das Fóng schui gestórt. „Der Drache der Erde 
war hierdurch am Riicken verletzt worden." Der Vizekónig Tschang tsche tung 
selbst wurde deshalb nach seiner Heimkehr von einem Riickenleiden geplagt 
und lieB auf den Rat seiner Arzte den StraBeneinschnitt wieder auffiillen. Es 
geschah das noch im Winter 1905!

Die Stadt Kun tschou hat viele reiche Leute. Einen ihrer chinesischen 
Millionare, dessen Vermógen in vielen Feldern, in Pfandhausern und Tabak- 
manufakturen angelegt war, lernte ich persónlich kennen. Er war ein Mann 
von mittleren Jahren mit fahlem, gelblichem Gesicht, das mich so ein biBchen 
an den Geizhals im Bilderbuch erinnerte; freilich hatte ich schon erfahren, 
daB er wegen seiner geringen Freigebigkeit vom Volke gehaBt wurde, so daB 
oft Kinder ihm Steine nachwarfen, wenn er iiber die StraBe ging. Er wohnte 
in einem sehr groBen, aber engen und muffigen Hauserkomplex. Und doch 
konnte er sich etwas leisten. In dem Gewirre von einstóckigen Hausera, gab es 
Telephone, Grammophone, Musikschranke, auf alle chinesischen Zeitungen der 
Welt war der Besitzer abonniert, und er sprach iiber Weltpolitik schon so sicher 
und selbstbewuBt wie — unsere Quartaner, die irgendwo etwas aufgeschnappt 
haben. Zu sechs Frauen hatten ihm seine Mittel gereicht, vier davon waren 
ihm allerdings durchgegangen. Auch den Rang eines Tao tai besaB er, war 
also mit Hilfe seines Geldes Exzellenz geworden. Sogar eine Audienz bei seinem 
Kaiser hatte er sich einmal um die Kleinigkeit von etwa 30 000 Mark verschafit. 
E r erzahlte mir sehr amiisant und haarklein davon. Nur mit einer seiner Frauen 
war es ihm schlecht ergangen. Bei einer Vergniigungsreise nach Hanków hatte 
er von ihr, der beriihmt schónen Tochter eines Prafekten, gehórt. Vollends 
nach einer fliichtigen Begegnung auf der StraBe hatte er alles darangesetzt, 
sie zur Frau zu bekommen. Und wirklich, seinen geschickten Sendlingen und 
Mittelspersonen War es gelungen, dem Vater weiszumachen, daB er noch keine 
andere Frau habe. AuBerdem hatte er ja so viele und groBe Geschenke fiir die 
Tochter gesandt, daB der Vater noch jahrelang froh war, fiir seine Tochter

J) 1911 beim Versuch, die Revolution in Se tschuan zu unterdriicken, von seinen 
eigenen Soldaten zum Tode verurteilt und enthauptet.
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einen bo machtigen und reichen Mann gefunden zu haben. Und die Prafekten- 
tochter muB es auch wirklich gut bei ihm gehabt haben. Sie schenkte ihm 
zwei Knaben, hubsche Jungen, die in ihrer Art einen ganz wohlerzogenen Ein- 
druck machten. Sie kamen zu mir, Waren nicht vorlaut und machten mir bei 
meinem Besuche eine tiefe Verbeugung und den chinesischen GruB mit ihren 
Handchen. Aber dem Schwiegervater war eben schlieBlich doch zu Ohren 
gekommen, daB seine Tochter nicht Frau Nr. I  bei dem Herrn Gemahl, sondem 
in Wirklichkeit seine dritte Frau geworden war, d. h. also nur eine Konkubinę. 
Solch eine Blamage hatte man dem Vater, einem Prafekten, der hohe Amter 
innehatte, angetan! Da starb die Frau eines Tages ganz plótzlich. Ihr Mann 
schien dariiber untróstlich zu sein, und dazu muBte er nun die Raehe des 
Schwiegervaters befiirchten. Wenn man dem jetzt die Tochter tot meldete, 
wurde er sicher ałle Hebel in Bewegung setzen, um dem Mann, der ihn betrogen, 
der ihn um seine Standesehre, sein „Gesicht", gebracht, zu schaden. Aber in 
China gibt es in solchen Fallen noch einen AusWeg. Bei meinem Besuch War 
namlich die Frau noch nicht begraben; noch waren keine taoistischen Toten- 
messen fur sie gelesen worden, noch wurde sie nicht beweint, sie war noch nicht 
fur tot erklart worden. Es War, ais ob sie noch in dem Hause lebte. In einem 
Raume ganz hinten, da wohnte sie in einem schónen groBen Sarge. Ein besonderer 
Diener war von ihrem fiirsorglichen Gatten fiir sie angestellt. Dieser hatte 
taglich fiir sie zu kochen, ihr die besten Speisen und das auch von ihr bei Leb- 
zeiten so sehr geliebte Opium, diesen willkommenen Vertreiber der Sorgen und 
der Langeweile chinesischer Frauen, auf einen Tisch vor den Sarg zu stellen 
und spater wieder abzuraumen. Und mehr denn acht Jahre waren es im Jahre 
1905, daB die Frau tot war und daB der betrogene Vater mit seinem ProzeB 
wartete.

Mit aller Griindlichkeit hatte jetzt hier die sommerliche Regenzeit an- 
gefangen, die in China jedes Jahr mit dem Einsetzen des Siidostmonsuns 
beginnt und fiir den Ackerbau des Landes, zumal in dessen nórdlichen Teilen, 
von so ungemeiner Wichtigkeit ist. Acht Tage lang wurde ich dadurch in der 
Stadt Kun tschou festgehalten. Kein SchiS fuhr mehr auf dem angeschwollenen 
Han-Flusse und nur barfiiflig, in bauschigen Strohkragen und unter riesigen 
Strohhiiten huschten die Chinesen iiber die StraBen.

So konnte ich erst am 1. April nach Siiden zum Wu dang schan aufbrechen. 
Auf der grofien und gepflasterten PilgerstraBe, die dorthin fiihrt, ist heute die 
Mehrzahl der schónen, alten Steinbriicken verfallen, und wo sie sich erhalten 
haben, mógen sich die Bache und FliiBchen, wegen dereń sie vor 500 Jahren 
errichtet wurden, langst nicht mehr zwischen den engen Briickenbogen durch- 
zwangen.

Mit Dunkelwerden erreichte ich am ersten Tage von Kun tschou her Tschu- 
fungan, ein Kloster, das heute noch 145 taoistische Priester beherbergt und 
ein beliebtes Absteigequartier fiir die zahlreichen Pilger bildet. Eine groBe, 
hohe Halle zwischen plumpen Holzsaulen und dicken Mauern, mit einem haus- 
groBen, hólzernen Himmelbett, an dem Dutzende von geschnitzten Drachen 
waren, wurde mir vom Vorsteher eingeraumt. Uberall bekundete jahrhunderte- 
alter Staub und Schmutz vomehmste Ehrwiirdigkeit. Aus allen Nischen und 
Tiiren tauchten im Zwielicht meine Gastgeber auf, die Priester in ihren langen 
indigoblauen Rocken mit weiten, breiten Armeln, die fast den Boden beriihrten,
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mit dem nach alter Sitte auf dem Scheitel hochgesteckten Haarknoten. Sie 
Bchleppten Dutzende von wattieiten Decken herbei; jeder wollte sich dadurch 
so nahe wie móglich an mich und meine merkwiirdigen Sachen herandrangen 
und Gelegenheit bekommen, die „verriickten Krickel" der europaischen Schrift 
sich anzusehen. Selbst der liebenswiirdige Herr Abt scheute nicht die Miihe, 
ziindete eigenhandig eine der so schwer anbrennenden, dicken, chinesischen 
Wachskerzen mit dem hólzernen Docht an, lieB knnstvoll ein wenig Wachs 
an der Wand abtropfen und klebte so nach gut chinesischem Brauch die Be- 
leuchtung des alten kaiserlichen Wohngemachs an der Mauertiinche fest.

Das Kloster Tschu fu ngan ist der raumlichen Ausdehnung nach noch heute 
eine imposante Tempelanlage. Man hat sich hier noch breit ausdehnen kónnen. 
Es liegt am FuBe des Berges; bis dahin fiihrt der Weg von der Stadt Kun tschou 
her in einem nahezu 1 km breiten und noch so gut wie ebenen Tale. Wiederum 
trefien wir hier auf vier hintereinanderliegende Hófe, wiederum prangen die 
Mauern in dickem, rotem Baumwollstuck; wie iiberhaupt das Kloster eine 
Wiederholung des Kaiserpalastes von Kun tschou darstellt, nur eben in kleinerem 
MaBstabe. Trotzdem an diesem Orte die Halfte samtlicher Priester des ganzen 
heiligen Berges vereinigt war und noch immer ausgedehnter Landbesitz reiche 
Pachtsummen einbrachte, konnte man auch hier kaum irgendwo bemerken, 
daB in den 500 Jahren, seitdem alle die Torę, Treppen und Hallen auf den 
Wink eines Chinesenkaisers entstanden waren, je einmal wieder eine Reparatur 
fur nótig befunden worden ware. Wo nicht die Tritte der frommen Pilger- 
scharen hingelangen, wuchem iiberall in iippigstem Wachstum Straucher und 
Graser aus den Steinfugen. Wenige Bronzegerate lassen die wirkliche Pracht 
der einstigen Bliitezeit erraten. Nur was in Kriegszeiten den Rebellenfuhrem 
zu schwer oder des Mitnehmens nicht wert war, scheint heute noch vorhanden 
zu sein, darunter eine eineinhalb Meter hohe, mit Drachen geschmuckte Bronze- 
ume, die auf dem Vorplatz des hintersten Quergebaudes aufgestellt ist.

Von Tschu fu ngan ab findet man in der Richtung nach dem Wu dang schan 
alle paar hundert Meter an Kreuzwegen und Windungen des FuBpfades ein 
kleines Steintempelchen, in jedem eine kleine Statuette eines Ling kwan, eines 
Schutzgottes und Fiihrers, und davor eine Opferschale, einen alten Scherben 
zum Sammeln der Gaben. Es sollen an die tausend solcher Tempelchen sein. 
Oft steht daneben ein Priester, der, wenn fromme Wanderer nahen, auf eine 
eiserne Glocke schlagt. Bei jedem werfen die Pilger im Aufstieg einen Kupfer- 
cash ein und machen eine tiefe Reverenz. Andere und zwar groBe Tempel stehen 
auch noch weiter oben am Wege. Von diesen sind aber viele heute unbenutzt, 
die vielteiligen Holztiiren an ihrer Front hangen nur noch lose oder halb in 
den alten Steinangeln, das Dach ist verfallen und die im Innem thronenden 
Gotzen vergehen langsam zu Staub und Erde, ohne daB sich ein Mensch darum 
kiimmert.

An mehr denn einem halben Dutzend groBer Tempelanlagen kam ich an 
meinem zweiten Pilgertage vorbei. Auf einem kleinen Pfad, oft auf steilen, 
unbeąuemen und ermiidenden Steintreppen ging es jetzt einem der schmalen 
Seitengrate des Berges entlang aufwarts. Links und rechts fallen die Hangę 
zu engen, in hohes Gebiisch gehiillten Schluchten ab, in denen sich kaum zu- 
ganglich wilde Bache hinwinden (Tafel V). Man hatte sich beim Wegbau immer 
dem Gelande anpassen miissen. Die Gebaude sind hier oben enger zusammen-
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gedrangt. Sicher ungem und nur, weil es sich nicht anders machen lieB, Łat 
man das Schema etwas verandert, hat oft viele hohe und schmale Steinstufen 
vor die Tempel gesetzt. Aber immer wieder findet man die Rampen und Galerien 
mit dem gleichen in sich verzapften Steingelander, ganz wie wir es auch an den 
kaiserlichen Tempeln zu Peking sehen kónnen. Immer wieder stoBen wir auf 
die gleichen, groBen Pavillone, die hohe Stelen schiitzen und schmiicken.

Immer und ewig kommen die gleichen Elemente der alten chinesischen 
Architektur zur Anwendung. Nirgends bekam ich das Gefiihl, daB sich die 
Erbauer noch zu einem anderen, einem neuen Gedanken aufschwingen kónnten. 
So wiirde dieses der Ausdehnung und ganzen Anlage nach zu den groBartigsten 
Schópfungen des Mittelalters gehórende Werk fur uns modeme Europaer un- 
endlich ermiidend wirken, ware nicht die Verteilung der einzelnen Baugruppen 
so geschickt gelóst, wiirden nicht die Architekturelemente die Sonderbarkeiten 
der Natur ausnutzen und sich in so entziickender Weise in sie eingliedern.

Man kann Biicher iiber den Wu dang schan schreiben, und die Chinesen 
haben dies sogar schon getan. Eine achtbandige Beschreibung des T'ai ho schan 
— wie der Berg in den Biichem genannt wird — kam in meinen Besitz. Auch 
in der Chronik und Ortsbeschreibung von Stadt und Land Kun tschou, einem 
Werk von gleichfalls acht Banden, findet sich unter einem Wust grotesker 
Behauptungen, neben der Aufzahlung der sittsam und unverheiratet gebliebenen 
Witwen, neben den glucklichen Examenskandidaten, den Fóng schui-Kon- 
stellationen, den MiBgeburten, Erdbeben und Wassersnóten einiges, was auf 
die Geschichte des Berges bezug hat.

Auf Schritt und Tritt drangte sich mir bei meinem Besuche Typisches und 
Charakteristisches aus dem chinesischen Leben auf. Wie alles in China, so 
sehen auch diese Bauten hier erst auf eine ziemliche Entfemung hiibsch aus. 
DaB sie verwahrlost sind und langsam verfallen, daran nimmt nicht einer unter 
den Millionen von Pilgem AnstoB. Viele fliegende Handler betreiben am Wege 
ihren kleinen Handel, und je hóher ich kam, desto zahlreicher steli ten sich 
Bettler ein; jammervolle Gestalten, halb oder vollkommen nackt, Aussatzige 
mit den fiirchterlichsten Entstellungen, Menschen, die sozusagen nur noch zur 
Halfte vorhanden sind, haben da ihre Wohnungen am Wege. Oft muB der schmale 
Pfad noch um ihr Strohhiittchen herum, das winzig klein und so graBlich 
schmutzig ist, daB bei uns kaum ein Hund darin hausen móchte. Da liegen 
sie im Schmutze der StraBe, zehenlos oder mit gelahmten atrophischen Gliedern, 
womóglich noch blind, die ungliicklichsten Geschópfe der Erde. Jammerwiirdig 
um einen einzigen Cash schreiend, schlagen sie mit ihren oft kaum mehr menschen- 
ahnlich aussehenden Gesichtern rhythmisch auf den Boden. Es ist das harteste 
Schicksal, hilflos und arm im armen China zu sein! Aus weitem Umkreis haben 
sich diese schrecklichen Wesen an den heiligen Berg zusammentragen lassen; 
sterben sie endlich, so werden sich nur noch die vielen herrenlos um ihre Wohn- 
lócher herumlungernden raudigen Hunde um den Kadaver streiten. Solange 
sie aber noch leben, miissen sie alle von morgens bis abends schreien und ohren- 
zerreiBend jammern. Nur wer den Berg hinaufsteigt, gibt, und von diesen 
nur wenige, aber sicher kein einziger, der herabkommt; und wenn etwas fur 
diese Armen abfallt, dann ist es „ga ts'ien“, ein fast wertloses falsches kleines 
Kupferstiick. Man kónnte meinen, auch das Geld habe hier den Aussatz be- 
kommen. Nie mehr sah ich in China so viel schlechtes Geld wie hier. Jahre-
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lang haben wohł die Pilger alle Stiicke, die von niemand mehr angenommen 
werden, zusammengespart, um sie hier ais Almosen und Opferpfennige niitz- 
lich zu verwerten. Wie chinesisches Geld sieht’s ja aus: es ist rund und hat 
in der Mitte ein Loch.

Die Mandarine der Umgebung wuBten mit dieser Anhaufung von kleinen 
schlechten Kupfergeldstiicken in ihrem Bezirk zu rechnen, und zwar taten sie 
dies auf ihre Weise. Wenn nach guter Ernte Getreide und Reis billig waren, 
fiillten sie die amtlichen Staatsspeicher frisch, und kurz vorher kam jedesmal 
ein Edikt heraus, daB jetzt die kleinen Cashstiicke denselben Wert hatten wie 
die grofien. Vorsorglich hatten aber die Stadtvater und ihre Sekretare, ehe 
sie dies verordneten, auf billige Weise Vorrate an schlechtem Geld angelegt. 
Nun wurden groBe Getreidemengen mit schlechtem Geld aufgekauft; war aber 
das Getreide nach Jahresfrist teuer geworden und fing man an, einen Teil der 
Speicher zu leeren, dann ging sicher ein Edikt voraus, das den Wert des kleinen 
Geldes nach dem tatsachlichen' Kupfergewicht auf nur ein Drittel oder ein 
Viertel des grofien herabsetzte.

Auf dem Wege zum Gipfel kann man in der Form einer jener „Moritaten", 
wie sie bei uns auf Jahrmarkten iiblich sind, um 5 Cash, das ist etwa l x/4 Pfennig, 
eine Darstellung (Abb. 2) der Sagę kaufen, die sich das Volk von dem Berge 
erzahlt.

Tai tse, Prinz, wird der Held darauf genannt. Seine Eltern, seine Geburt 
eind darauf zu sehen, und wie er beschlieBt, Priester zu werden (rechts unten 
in Abb. 2). Er verlaBt seine Familie und seine Stadt und kommt nach mancherlei 
Irrfahrten zu einem Platz, wo er die Gottin Lao mu trifit, die eben an einem 
dicken Metallstiick feilt. Auf seine erstaunte Frage, was sie denn da mache, 
antwortet die Gottin dem Prinzen: „Ich mache eine Nahnadel." „Aber das 
kann man doch nicht aus einem solch grofien Stiick machen," meint der Prinz. 
„GewiB,“ erwidert die Gottin Lao mu, „mit Geduld und FleiB laBt sich aus 
dem groBten Błock eine Nahnadel feilen.“ Damit zeigt sie dem Prinzen, daB 
zur Ausfiihrung seines und eines jeden Vorhabens FleiB und Geduld notwendig 
seien. Diese Nadel der Gottin Lao mu wird heute noch in einem Tempel auf 
dem Wege zum Gipfel gezeigt. Sie ist aus Bronze, steckt aufrecht tief im Boden 
und ist oben 25 cm dick. Es ist dies die Illustration zu einem heute noch viel 
gebrauchten chinesischen Sprichwort.

Krahen Weisen dem Tai tse den Weg zu dem Bergkloster, wo ihn die Priester 
feierlich empfangen. Ais es bekannt geworden, wohin der Prinz gegangen, 
wollten ihn Soldaten einfangen und ihn von diesem, den gewóhnlichen Chinesen 
aufierst verhaBten Schritt abbringen. Aber Tai tse macht mit einem góttlichen 
Wunderschwert einen tiefen Graben, so daB jene nicht zu ihm heriiberkommen 
kónnen. Das Ende ist, daB Tai tse vollkommen und ein Gott oder Halbgott 
wird. Ais solcher ist er in Abb. 2 links oben auf einem Phónix sitzend dargestelltx).

x) Der Inhalt des Bilderbogens bezieht sich wahrscheinlich auf die Laufbahn des 
Hsiian ti, des „dunkeln Gottes". Er wurde geboren ais Sohn des Kónigs Tsing yo 
und soli mit 15 Jahren Vater und Mutter verlassen haben. Er zog sich auf den 
Berg Tai ho schan oder Wu dang schan zuriiok und lebte dort 42 Jahre ais 
Asket. Er wurde spater der Gott des Polarstems und wurde schon vor der Sung- 
Dynastie verehrt. Urspriinglich hieB er Hsiian wu, die Sung-Dynastie betitelte ihn 
Tscheng wu, die Yiian-Dynastie Soheng yin, unter den Ming hieB er „der gerechte und 
weise Fiirst des Nordpols“.
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Abb. 2. Das Leben des Tai tse vom Wu dang schan i> volkstttmlicher Darstellung. 
(Yerkleinerung des chinsaischen Pruckes.)

Zu dem heiligen Berge eilt nun heute mit fliegenden Fahnen reich und arm, 
Bauer und Literat, vomehm und gering, Damen in Sanften, von ihren Dienem 
begleitet, die ihnen die Pfeife und andere Necessaires nachtragen, die Frau.
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aus dem Volk, die miihsam zu FuB an einem hohen geschnitzten Pilgerstab 
daherhumpelt. Sie alle miissen hinauf auf den Gipfel, es gilt die Seligkeit. Der 
grofie Geist, der da droben thront, ist beriihmt dafiir, daB er den Frauen, die
sich ihre zusammengedriickten Zehen und FuBknochen blutig scheuem -------
reichen Kindersegen beschert.

Wofiir sonst lebt auch der Chinese? Spricht er iiber anderes mehr ais iiber 
seine Familie? Es gilt die gewaltige Fortpflanzung, das einzig GroBe und Be- 
wundernswerte am ganzen Chinesentum. „Wenn auch ihr Fremden es heute 
nicht anerkennen wollt, daB das Reich der Mitte wirklich da liegt, wo sein 
Name sagt, es wird sicher die Zeit kommen, wo alle Erdenbewohner ihren 
Stammbaum von China ableiten," so meinte zu mir einst ein gebildeter Chinese, 
der ein gutes Stiick seines Landes und der Welt gesehen hatte.

Vom friihesten Morgen an drangen sich deshalb Pilger in schier endloser 
Reihe zu dem heiligen Ort, von dessen Besuch sie Kindersegen erhoffen. Viele 
tragen an langen Bambusstangen bunte Bander, rotę Fahnen mit blauen Drachen 
darauf, dazwischen marschieren Homblaser, Gongschlager, Manner, die sich 
an schweren Eisenketten oder an einem Drachenmodell aus Papier und Holz 
abschleppen, in dessen vergoldetem Kopf diinne Weihrauchkerzchen brennen. 
Und alle haben ein groBes Biindel Weihrauchkerzen an einer roten Schnur 
iiber den Riicken gehangt, eingewickelt in ein Stiick roten glanzenden Baum- 
wollstoffs, auf dem groB und schwungvoll die drei Zeichen: „Wu dang schan" 
geschrieben stehen.

Viele Stadtleute sind auch unter der Pilgerschar. Man erkennt sie von 
weitem, denn sorgfaltig schiitzen sie sich gegen die Sonnenstrahlen mit einem 
riesigen Papierschirm, der schon in weitem Umkreis einen penetranten 01- 
geruch verbreitet. In blauen Baumwollkleidern kommen die meisten, in Tuch- 
schuhen, in Strohsandalen die Unbemittelten; in Seide mit gestickten Samt- 
schuhen, frisch rasiert und frisiert, mit feinster seidener Zopfschnur, all ihren 
zimperlichen Kram, Handtuch, Wasserpfeife, Uhr, Brille, Feuerstein, EB- 
stabchen usw. sichtbar um den Leib gehangt, die Reichen; nach feinstem 
Moschus duftend der Dandy. Es folgen sich Dutzende von Sanften. Vor den 
zahllosen Wirtshausern, wo Tee-, Nudel- und Reisspezialisten ihre Waren 
verkaufen, stampfen mit ihren „dreizólligen Goldlotusfiiflchen"Tragerinnen 
zierlicher Puppengesichtchen gar argerlich und kreischen ungeduldig ihre 
Sanftenkuli an: „Vorwarts! Vorwarts! Ein Jahr lang rastet ihr schon hier, 
e3t euer Opium heute abend. Ich habe Eile, auf den Berg zu kommen."

Auf der Mehrzahl aller Gesichter leuchtet stets ein kindlich vergniigter 
Ausdruck. Tausendmal durfte auch ich den freundlichst fragenden GruB er- 
widem: „Hast du gegessen?"

Endlich kam ich miide und matt gegen Abend im Tempel Tse hsiao gung 
an. 80 Li sollen es an diesem Tage gewesen sein. t)ber Hunderte von unbeąuem

*) Der in China sprichwortlich gewordene Ausdruck: „dreizólliges Goldlotus- 
fuBchen" (kin lien) soli von Pan, einer beriihmt sehónen Konkubinę des Kaisers Hsiao 
pao kwan (499—501), herstammen. Pan soli nach der Ansicht vieler Chinesen (es ist 
aber nicht sicher erwiesen) die erste Frau gewesen sein, die sich die FiiBe gebunden 
habe. Und ais sie einst vor dem Kaiser auf einem mit goldenen Lotosblattem einge- 
legten Boden tanzte, war der so entziickt davon, daB er immer wieder ausrief: „Seht, 
jedes ihrer FiiBchen kann nur eines der drei Zoll langen Lotosblatter decken!"
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hohen Steinstufen ging es zuletzt noch sehr steil hinauf. Aussatzige Bettler 
wollten hier helfen und mich schieben. Von diesen gehetzt kam ich ganz atem- 
los oben an. Durch eine tausendkópfige Menge wurde ich aber gleich zum Vor- 
steher und zu dem hier stationierten Leutnant hineingestofien. In drangvoll 
fiirchterlicher Enge saB ich zunachst dort iiber drei Viertelstunden lang und 
tauschte mit jenen Herren Liebenswiirdigkeiten aus.

„Alterer Bruder," fragte mich der sicher siebzigjahrige Abt, „wie groB iat 
dein hohes Alter?“

„Ich habe unniitz ,fiinfzig‘ (!) Jahre verstreichen lassen," log ich bescheiden 
drauflos.

„Was ist deine hohe Abstammung?"
„Meine durch Armut heruntergekommene Familie tragt den Namen Ta.“
„Wie viele ehrenvolle Sohne hast du?“
„Zwólf (!) unniitze Bengel belastigen mich.“
„GroBer Mann, du bist ein tugendreicher Herr!"
„Aus dem ganzen erlauchten Reich pilgem die Menschen zu eurem kost- 

baren Berge,“ erlaubte ich mir einzuwerfen.
„Es ist heute niemand hier,“ entgegnete der Abt.
Endlich erlóste mich die Nachricht, daB ein Zimmer sich fur mich gefunden 

habe. Jetzt erst durfte ich, so durstig ich auch auf dem langen Marsche ge- 
worden war, nach der vor mir stehenden Teetasse greifen. Es ist namlich in 
China strenge Sitte, daB man bei Visiten erst im Augenblick des Aufbrechens 
von dem stets gleich nach der Ankunft vorgesetzten Tee etwas schliirft.

Am Ende der hohen Treppe ist im Tse hsiao gung, mit der Front gegen 
Siiden, der Haupttempel. Weitlaufige Hófe gibt es hier nicht mehr. In dieser 
Hóhe lassen die steilen Hangę dafiir keinen Platz iibrig. Uralte, bis zu I m 
dicke und noch rund gelassene Stamme tragen auch hier das machtige Dach 
des Tempels. Unter diesem versammelten sich nach Einbruch der Dunkelheit 
die Pilgerscharen. Viele knieten am Boden mit zusammengelegten Handen. 
Wenige Wachskerzen nur verbreiteten einen schwachen Lichtschein in dem 
stark duftenden, von Weihrauch erfiillten Raume. In der Mitte vor dem Altar 
aber stand eine Gruppe von Bauem und Priestern, dort ziingelte eine machtige 
Flamme vom Boden viele Meter hoch bis an die pechschwarze Decke hinauf. 
Im Takte kleiner Metallglocken, mit endlosem skandierendem Gesang ver- 
brannten sie langsam lange, lange gelbe Papier- und Tuchstreifen, bedeckt 
mit Schriftzeichen, mit den Namen von allen, die hier Weihrauch selbst an- 
geziindet haben, und auch von denen, die sich dabei von ihren Verwandten 
oder Freunden haben vertreten lassen. Gespensterhaft schauen hinter zahl- 
losen roten seidenen Vorhangen die starren Ziige riesenhafter bartiger Gotter- 
figuren herab. Vor den allergróBten Gottern sitzen kleinere, gleichfalls in bunte 
Mantel gehiillt. Ein breiter Altar mit schónen BronzegefaBen, mit Vasen und 
Leuchtern trennt dieses Pantheon von der Pilgerschar. Eine Menge Weiber 
drangt sich in einer Ecke an zwei Kupferbecken und reibt daran Cashstiicke, 
die die góttliche Schutzkraft des Beckens ihren Kindem nach Hause mitbringen 
sollen. Endloses Krachen von Feuerwerkskórpem, miBfónende Gongschlage, 
dumpfe Laute alter eiserner Glocken und Trommelklang schallen aus dem 
Tempel zu den stillen, schrofien Felswanden hinaus.

Ais endlich die Tausende von Namen verbrannt waren, ais die letzten 
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Frauen mit ihren zu Amuletten geriebenen Cashstiicken die Halle verlassen 
hatten, ais es nahe an Mittemacht war, klang immer noch gruseliger Fistel- 
gesang ans der Halle: bei dem klappemden Ton einer Holztrommel beteten die 
Priester noch weiter zu ihrer Geisterwelt.

In dem Raume neben mir ging es dann noch immer hoch her. Solche Pilger- 
platze, das sind die lustigen Orte in China. Da gibt es Trinkspiele und Karten- 
spiele und fidele Kameraden. Da ist schon manch einer ais reicher Mann hinauf- 
gestiegen, hat droben seine ganze Habe verspielt und ist schlieBlich auf dem 
Berge dann ein frommer Priester geworden. Bis zum friihen Morgen hórte ich, 
nur durch diinne Holzwande getrennt, Singsongmadchen an Gitarren zupfen 
und ihren opiumrauchenden Brotherren mit schrillen Tónen die Langeweile 
vertreiben. Kurz nur ist Ruhe in den uberfiillten und von suBlichem Opium- 
geruch geschwangerten Raumen, wenn endlich nur noch Nachtwachter mit 
ihrer Klapper wach sind.

An meinem dritten Pilgertage zum Wu dang schan kam ich schon eine 
halbe Stunde hinter meinem letzten Nachtquartier zum groBen Tempel Nan 
yang gung. Auch hier befindet sich eine verwirrende Menge von Gótterfiguren, nach 
dereń Namen ich mich vergeblich bei den Priestem erkundigte (Tafel VII). Wenn 
man dort an einem groBen Steinpavillon, der ganz an denjenigen vom Kun 
tschou-Palast erinnert, vorbeigekommen und durch treppenreiche Hofe schlieB
lich hinter den groBen Haupttempel gelangt ist, so findet man auf einem schmalen 
Felsband, das sich in eine riesige, glatte Felswand hineinzieht, noch einige 
kleine, von Bronzefigiirchen erfiillte Tempel und, in Stein gehauen, das Bild 
des Tai tse, auf einem Drachen schlafend. Frommer Pilger Hande haben 
jetzt fiir ihren Liebling eine seidene Decke gefertigt und iiber ihn gelegt. Von 
diesem Felsband aus ragt drei Meter weit iiber hohe, senkrecht und glatt abfallende 
Felsen eine ganz schmale Steinplatte hinaus, an dereń Spitze ein aus einer 
Wolkenmasse sich herauswindender Drache in Stein ausgehauen ist (Abb. 3). 
Auf die Krone des Drachenkopfes neue Weihrauchkerzen zu stecken, ist der 
Wunsch vieler Besncher geworden. Ungezahlte Opfer verlangt dieser grausige 
Kult alljahrlich. Denn wehe dem, den Schwindel packt, Wenn er einmal den 
schmalen und unebenen Tugendsteg betreten! Aber was tu t in China nicht 
ein frommer Pilger, was nicht erst eine Frau, um ihrer Familie den ersten 
Stammhalter zu schenken? „Fu jen", „fu bau jen“, „Glucktragemensch", sagt 
man allgemein fiir die Frau im Nordchinesischen, denn ihr Zweck ist, den Sohn 
zu tragen, das hóchste Gliick der Chinesen, den Nachkómmling, der dem Vater, 
wenn er ins Jenseits gegangen ist, die Opfer darbringt.

Ich vermute, daB hier an dieser Felswand der alteste Teil der ganzen An- 
lage ist. Es War ofienbar eine Einsiedelei, vielleicht die eines buddhistischen 
Mónchs, denn hier finden sich sonderbarerweise auch einige buddhistische 
Gotterbilder, denen aber die taoistischen Priester wie ihren eigenen huldigen, 
obwohl sie — wie ich mich iiberzeugt habe — genau wissen, daB es nicht zu 
ihrer Mythologie gehórige Gotter sind. Hier wird auch ein groBes goldenes 
Schwert gezeigt, das in einem Felsen steckt: Taitse’s Wunderschwert, mit 
dem er die uniibersteigbare Schlucht geschafien hat, iiber die die Soldaten 
ihm nicht folgen konnten.

Ganz nahe bei diesem Tempel liegt der W uya ling, der KrahenpaB (Tafel VII), 
wo Tausende von heilig gehaltenen Krahen auf die Fiitterung durch Pilger warten.
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„Wu ya! W uya!“(=  Krahe) rufen ihnen die Leute zu, und schwarze Schwarme 
kommen ganz zahm heran und verziehen sich erst wieder auf: „Mo you ła“ 
(=  „Hab* nichts mehr“).

Von diesem schmalen Passe gibt es zum turmartig sicb erhebenden Gipfel 
hinauf einen steilen Treppenweg. Bei meinem Besuch wai dieser aber noch 
unter fuBtiefem winterlichem Schnee begraben. Man muBte auf kleinen, elenden 
Wegchen um mehrere, bizarr auf-
eteigende Felstiirme herumsteigen.
Weiter hinauf kommt auch keine 
Sanfte mehr. Hier hieB es bei 
meinem Besuch bald durch tiefen 
Morast, bald durch Schnee und 
iiber steil geneigte vereiste Platten 
klettern. Aber auch dariiber pla- 
gen sich Chinesenfrauen in ihren 
Zeugstiefelchen, mit ihren Puppen- 
fiiBchen haltlos im Schlamm und 
Schnee einsinkend. Is t der Weg 
vereist, so rutschen sie auf den 
Knien dariiber. Und dabei hórt 
man keine Klage. Man weiB es ja 
auch nicht anders. Dort, in jenen 
Gebieten, tragt jede Frau, arm 
und reich, ihre FiiBe zusammen- 
geschniirt. „Tz!“ schnalzt es. „Ah! 
was ist der Gang jenes Frauleins 
so nett,“ so hórt man oft einen 
Kenner ausrufen, wenn ein Mad- 
chen, mit jungfraulichem, dickem 
Zopf auf dem Riicken, das breite 
Gesicht geisterhaft weiB geschminkt 
und mit dem gemalten roten 
Tupfen in der Mitte der Unter- 
lippe, in leuchtend farbiger, kurzer 
Seidenjacke, in langen, weiten 
Hosen auf winzigen FiiBchen un- 
sicher mit einem Stock iiber die 
StraBe stelzt. Und nun denke 
man sich diese hilflosen weiblichen 
Wesen auf einem iiberaus miih-
seligen Bergpfad! Aber Hunderte von solchen armen Frauen fand ich da. 
hinaufkrabbeln.

Eine ganz enge steile Wendeltreppe mit einem hohen alten Steingelander,. 
behangt mit zahllosen dicken Eisenketten, fiihrte mich zum SchluB auf den 
hóchsten Gipfelturm des Berges. Auf dem winzigen, mit Miihe etwas erbreiterten 
Platz, zwischen haBlichen Holzschuppen und zwischen den in Jahrhunderten 
hierher gestifteten Papierófen (hsi tse lu) und Glocken aus Bronze und anderem 
Materiał, erscheint in der Mitte, von den Priestern sorgsam behiitet, ein ent-

Abb. 3. Der heilig* Drachenkopf des Wu dang schan.
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ziickendes Schmuckkastchen, ein ganzer Tempel, massiv aus im Feuer ver- 
goldeter Bronze. Nichts Eigenartigea! Nein, in nichts auch nur etwas von 
der gewóhnlichen Bauart fiir Dacher, Gebalk und Wandę abweichend. Aber 
allea hier aua Bronze mit einer heute wunderbaren Patina. Aua dem feinsten 
Materiał sind sauberlich alle Details gegoaaen und ziseliert. Der Tempel er- 
hebt 8ich auf einem schónen Marmoraockel, aus einer kleinen Balustradę, miBt 
an der Basia 5 m auf 3,5 m und ist etwa 5 m hoch. Er ist heute und achon seit 
der Ming-Dynastie von einem hohen bronzenen Schutzgitter umgeben und 
enthalt mit der Front gegen Osten ein groBes, hinter zwei Tischen sitzendea 
Bild eines jungen Mannea, den Tsch'eng wu ta'u se ye, umgeben von zwei 
stehenden und ihm dienenden Gottinnen und zwei Rittern mit Schwert und 
Lanze, allea aus Bronze (Tafel VI).

Von dem 1600 m hohen Gipfel dea Wudangachan genieBt man auch eine 
wunderbare Aussicht. Uber zahllose Felstiirme hinweg trifit der Blick in wilde, 
unzugangliche Schluchten. Dichtestes Gestriipp, alte Fichten und Eichen- 
gebiisch, decken noch wie in alter Urzeit viele Hangę des Berges.

Der Gipfel ateht nicht ganz frei. Es ist nicht ein besonders auffallender 
Berg. Durch aeine Natur allein scheint die Heiligkeit nicht entstanden zu 
eein. Zumal, wenn man von ihm nach Siiden schaut, fallt noch mancher stolze 
Gipfel auf, der dem unseren in nichts nachsteht. Dort tiirmt sich eine Kette 
dicht hinter der anderen auf. Wir sind mitten in einem wilden Gebirgsland, 
wir sind achon hier in dem gewaltigen Kuen lun-Gebirgssystem, welchea von 
Tibet her aich weit in das ostliche Asien hineinzieht. Zu diesem, glaube ich, 
gehórt nicht bloB die Wasserscheide, die siidlich und parallel zu den uralten, 
im Wei ho-Tal gelegenen Kulturstatten aufsteigt und die unter dem Namen 
Tain ling schan bekannt ist. Noch innerhalb des eigentlichen China, inner- 
halb der 18 Provinzen, hat der Kuen lun-Gebirgsatamm mit seinen NW—80 
streichenden Ziigen und Schichten eine b r e i t  e Ausdehnung, und der Han- 
FluB, der eng und tief in ein Felstal von alten Schiefern eingeschlossen ist, 
eo daB wir vom Wu dang schan aus nur ein kleines Stiickchen seinea Tales 
erkennen kónnen, flieBt in Langstalern innerhalb dieses Gebirges. Eine Langs- 
furche, noch ausgesprochener ais das vielfach gewundene und jungę Tal dea 
Hankiang, erscheint auch siidlich des Wudangachan. Ihr folgt die StraBe, 
die den Landverkehr von Hsiangyangfu nach Hsingnganfu vermittelt.

Der Han, den ich das Jahr vorher mit Filchner zusammen weit hinauf 
kennen gelemt, hat ungefahr von der Kun tschou-Gegend ab noch in ein zweites 
Gebilde sich einzugraben. Vom Wu dang schan nach Norden gesehen, sieht 
man namlich zwischen den vielen hohen und langgezogenen Kuen lun-Gliedern, 
die alle NW—SO ziehen, noch ein halbhohes Hiigelland, das von Runsen und 
Wasserrinnen unendlich wirr zerrissen ist. Die Riicken und Gra te dieses Laby- 
rinthes nehmen sich aber aus der Feme und vom Wudangachan herab noch 
gleichmaBig hoch wie eine Hochfłache aus. In der Nahe betrachtet, sind es 
meist rotgefarbte Schichten, sandig, oft mergelig, noch wenig gestórt und noch 
meist horizontal gelagert. Immer wieder stieB ich hier in den Talern auf diese 
Schichten. Nicht bloB am Han-FluB, auch am Dan-FluB und an anderen einst 
tief erodierten FluBbetten ziehen sie sich weit hinauf. Knochen und groBe, 
.schwarzlich gefarbte Zahne von Saugetieren finden die Chinesen zuweilen 
darin, und da diese Zahne ihnen ais Drachenzahne und ais gesuchte Medizin
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gegen Augen- und Magenleiden gelten, so trifit man sie ófters in den Apotheken, 
ja sie werden bis nach Schanghai verhandelt. Ich selbst besitze von hier einen 
Rhinozeroszahn. Es sind pliozane Schichten, die die alten Talmundungen 
ausgefiillt haben und nun in der Jetztzeit selbst wieder vom Wasser abgetragen 
werden. Ob man hierbei an eine stafielfórmige Hebung des Oebietes oder an 
eine weitere Senkung des Vorlandes zu denken hat, konnte ich nicht entscheiden1).

Vom Gipfelhinab nach der Stadt war ich wieder zweieinhalb Tage unterwegs. 
Die Zeit, die ich auf das Studium dieser groBartigen Schópfung der ersten Ming- 
Kaiser verwenden konnte, war leider nur kurz. Die Sorge um mein mittlerweile 
den Dan-FluB aufwarts bis nach Lung tschii tschai unter Obhut eines ein- 
geborenen Dieners reisendes Hauptgepack und um die Pferde, die mich an 
jenem Orte erwarteten, trieb mich vorwarts. Neidische Regentage hatten 
mich ja schon viel zu lange festgehalten. Und dann hatte ich, ais ich zum 
Wu dang schan auf brach, nur damit gerechnet, einen der gewóhnlichen Pilger- 
platze zu besuchen. Er sei eben fur den Bezirk der Mittelpunkt des haBlichen 
Gotzendienstes, hatte mir ein Missionar erzahlt. Missionare suchen solche Platze 
móglichst nicht auf, da sonst das Volk meint, daB auch sie nebenbei an seine 
Gotzen glauben. Ais Frau Kristensen in Kiintschou einige Chinesenfrauen, 
die in die christliche Lehre eingefiihrt werden sollten, ermahnte, nicht mehr 
ihre alten Gótter anzubeten, hieB es gleich: „Warum denn nicht? Eure Leute“ 
— ich war gerade unterwegs — „pilgern ja auch zu den unserigen."

Am Morgen des 7. April lieB ich mich kurz oberhalb der Stadt Kun tschou 
iiber den FluB setzen, wo jenseits am linken Uf er, wie angeklebt an eine steile 
Fekwand, ein kleiner hiibscher Tempel die Stelle bezeichnet, an der einst die 
Tochter des Kaisers Yung lu gewohnt haben soli. Auch diese Stelle ist heute 
ein Wallfahrtsort fiir kinderlose Frauen. Dann ging der Weg zwischen den 
roten mergeligen Sandsteinhiigeln weiter. Ein ganz schmaler Saumpfad war 
es nur. Um alle Ackerchen, um Tabak- und Reisfelder muBte er sich herum- 
winden.

Ich war dabei wieder nur von drei Lasttragem und von Ma begleitet. Leider 
hatte sich der Mandarin nicht bereitfinden lassen, mir eine wiederholt nach- 
gesuchte Begleitung durch einen seiner Soldaten zu gewahren. Den einheimi- 
schen Bauern und Lasttragem gegeniiber ist solch eine Eskortę, auch wenn

ł) Ich mochte an dieser Stelle auch auf die in Teil I  Blatt 1 der kartograpłusehen 
Ergebnisse meiner Reise zum Ausdruek gekommene jugendliche Versenkung des Han 
kiang in eine schier 200 m hóhere und viele Kilometer breite Terrasse hinweisen, die bei 
Kun tschou und bis iiber Lao ho kou hinab zu erkennen ist (Tafel H). Es stehen dort 
steil gestellte Schiefer an, und der Han strómt eng geschlossen und fiillt noch so gut 
wie iiberall sein ganzes Bett aus. Ist man aus seinem engen FluBgraben herausgestiegen, 
so sieht man iiber eine heute natiirlich sohon vielfach zemagte Flachę hinweg, aus der 
erst in der Feme die im Norden und Siiden den Han begleitenden Bergketten empor- 
steigen. Derartige Stufen und Terrassen, die nicht etwa durch die Struktur und den Bau 
des Gebirges bedingt sind und auch nicht den zuriickgebliebenen pliozanen Resten ent
sprechen, fallen dem Reisenden wie am Han so auch am unteren Yang tse in die Augen 
und scheinen dem Talniveau einer Zeit zu entsprechen, ais das ganze Land wie das 
Vorland und die jetzige chinesische Ebene noch nicht so weit und tief wie heute ver- 
senkt war.

Lie Besohaffenheit der pliozanen Reste deutet auf eine trockene Steppenperiode 
hm, in der auch noch die Gebirge Mittelchinas wie etwa die Berge im heutigen Hochland 
von Iran in ihrem eigenen Schutt versanken.
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sie wie gewóhnlich nur aus einem mit einem papierenen Regenschirm bewafineten 
Jiingling besteht, das Zeichen, daB der Fremde das Recht hat, im Lande zu 
reisen. Sie gibt das Ansehen, das „Gesicht", wie man sich in China ausdriickt. 
Ber begleitende Soldat kennt zwar meist nicht einmal den Weg, aber er bat 
auf seiner farbigen Bluse in der Mitte vom und binten je einen groBen stempel- 
artigen Fleck mit der Aufschrift, wem er gehórt, und dieser Stempel biirgt 
fur den Frieden. Trotzdem nun die Grenze zwischen den Provinzen Ho nan 
und H upe wegen ibrer Rauber beriicbtigt ist und gerade hier ein schwung- 
voller Salzscbmuggel1) viel Gesindel anlockt, hatte mir der Mandarin von 
Kun tsehou erwidem lassen, er babę iiberbaupt keine Soldaten, icb solle allein 
gehen. Kein Wunder wurde ich schon im ersten Nacbtąuartier hinter der 
Stadt mit dem Rufę geweckt: „Herr, wir sind bestoblen worden!“ Ich hatte 
mit Ma im Hauptraum einer landlichen Gaststube in einem strohgedeckten 
Lehmhause auf dem Kang geschlafen. Der Wirt war mit zwei anderen Mannem 
im Nebenraum geblieben. In der ersten Morgenfriihe wurde nun entdeckt, 
daB Geld und einige unwicbtigere Gegenstande, vor allem aber mein kostbares, 
hier unersetzliches ABmannsches Aspirationspsychrometer, sowie ein Siede- 
thermometer, die ich beide am Abend vorher noch benutzt hatte, fehlten. Ein 
Dieb hatte sich in der Nacht ein enges Loch unter der Lehmmauer gegraben, 
so eng und schmal, daB ich erst lange nicht an die Móglichkeit glauben konnte, 
daB iiberhaupt ein Mensch sich da hindurchzwangen konne. Der Verlust der 
Instrumente brachte mich nun in groBe Schwierigkeiten. Schon vorher litt 
mein Instrumentarium darunter, daB ich nicht direkt von Hause, sondern so- 
zusagen von Schanghai aus aufgebrochen war, wo fiir derartige Sachen natiir- 
lich kein Markt ist.

Ich hofite erst, der Wirt werde mir helfen, denn nach chinesischem Ge- 
brauch und Gesetz ist ein Wirt fiir die Verluste seiner Gaste so lange verant- 
wortlich, ais die Tiiren am Morgen noch nicht geofinet sind. Ich setzte also 
einen Preis von BO Unzen (etwa 150 Mark) in Silber aus, und ais die Leute 
mich unglaubig anstarrten, wog ich die Summę ab und legte sie auf den Tisch. 
E rst kam nun der Wirt, dann ein anderer Mann mit seiner Wagę und wog 
genau und umstandlich die Silberstiicke nach, untersuchte sie auf ihre Giite 
und fragte nach den Bedingungen fur die Auslieferung. Dann verschwanden 
sie. Gaste, Reisende kamen und gingen, nur die Frau des Wirtes war noch da 
und trug Tee und gepreBte Bohnenkuchen auf, die hierzulande eine Haupt- 
speise der Chinesen bilden. Ungeduldig sandte ich nach dem Dorfvorsteher, 
denn jedes kleinste Dórfchen hat in China fast wic bei uns seinen SchultheiBen, 
der dort halbjahrlich, manchmal jahrlich wechselt, was ganz unter den Familien 
selbst ausgemacht wird. Der von diesem Ort lieB sich verleugnen. Es gebe 
keinen, hieB es erst lange; er sei iiber Land gegangen, erfuhr ich etwas spater; 
er sei blind, er sei taub, er wolle nicht kommen; und der Wirt, erfuhr ich all- 
mahlich, der hatte einen Acker droben an einem hohen Berg, den muBte er 
heute pfliigen, er habe sich dieses Jahr damit verspatet. Und wer mir jeweils 
eine solche Neuigkeit brachte, der teilte sie mir mit dem gewinnendsten Lacheln 
mit: „Bitte, setze dich! Trink Tee mit uns! Hast du schon deinen Morgenreis

Wo in China Salz teuer ist, hat die Regierung den Handel damit seit Jahrhun- 
derten monopolisiert.
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gegessen? IB mit!“ sagten sie und streckten mir ihre schon halb ausgegessenen 
Schiisseln hin. Um Mittag war meine Geduld vollkommen erschópft. Die 
einzige Hoffnung, das Instrument vielleicht doch wieder zu bekommen, sah 
ich in der Beibilfe des Mandarinen. Um nichts unversucht zu lassen, sandte 
ich daher meinen Diener Ma mit einem Brief in die Stadt zuriick.

Am Abend darauf batte ich mich noch nicht lange zur Ruhe niedergelegt, 
da wurde ich um 11 Ubr wieder herausgerufen. Es war zu meinem Gliick da- 
mals Kuang sii 26, d. b. das Jahr 1900, mit seinen empfindlicben Lehren nicht 
ganz vergessen, und so waren dem Mandarinen wegen seiner unboflichen Ant- 
wort und der Nicbtgewabrung des nachgesucbten Schutzes Bedenken gekommen. 
Er hatte mir nun eiligst zwei Laufer mit langgriffigen Scbwertern nachgesandt.

Schon um 1 Uhr wurde ich wieder geweckt: flackernde Kienfackeln be- 
leucbteten vier Hellebardiere in weiten roten Jacken, die, ais ich die Augen 
bei dem beiBenden Rauch aufschlug, mir eben den alten mihtarischen GruB 
entboten, die Knie beugend, so daB der ausgestreckte recbte Arm beinabe den 
Boden beriihrte. Gegen 3 Ubr morgens macbte mir ein Sergeant seine unter- 
tanigste Reverenz. Der Arme war secbs Stunden weit gegangen, ohne sein 
Lebensebxir bekommen zu haben, und hatte natiirlicb einen fiirchterlichen 
Drang nacb seiner Opiumpfeife. Er war darum kaum eine Minutę in meinem 
Zimmer, da muBten ihm schon seine Soldaten dazu verhelfen.

In der Friihe um 4 Uhr muflte ich mich in Toilette werfen: ein Herr Leutnant 
war angekommen, und mit ihm war nun mein Raum im Gasthaus gesteckt 
voller Soldaten. In allen Ecken, auf dem Lehmboden, auf Tischen und Banken 
la gen sie herum. Die Halfte rauchte Opium. Um 8 Uhr wurde mir das Er- 
scheinen des Mandarinen gemeldet. E r War in groBer Angst, ich kónnte ihn 
bei seinem Vorgesetzten verklagen, und kam deshalb personlich. Er war die 
ganze Nacht hindurch in seiner Sanfte gereist, begleitet von zwólf Tragem, 
die abwechselten, und sechzig Soldaten mit Laternen. SiegesgewiB verkiindete 
er mir gleich bei der BegriiBung, bis Mittag werde er mir sicher meine ver- 
lorenen Sachen wieder zuriickgebracht haben, er sei in seinem Bezirk gefiirchtet. 
Ais ich ihm spater seinen Besuch erwiderte, fand ich ihn in einem von mach- 
tigen Fóhren beschatteten Hofe eines Tempels des chinesischen Kriegsgottes. 
Samtliche Manner der Gemeinde waren dort versammelt und schon hatte 
die Gerichtssitzung begonnen. Unter der Tur des weitgeóffneten Tempel- 
gebaudes vor den tonernen Gottern saBen der Mandarin und seine Schreiber 
in breitlehnigen Stuhlen, auch ein schmaler roter Tuchstreifen ais Girlandę 
iiber der Tur war in der Eile nicht vergessen worden. Der ganze ofiene Hof 
davor war voll knieender Bauem. Den Wanden des Hofes entlang standen 
und hockten die Soldaten, in den Vorhallen aber wurde lustig gekocht, und 
dort erholten sich die Leute auch von Zeit zu Zeit mit einem Pfeifchen Opium. 
Selbstverstandlich war es kein Verhór mit Zeugenaufruf, keine geordnete Be- 
weisaufnahme. Alle konnten den Bescheid eines jeden hóren. Es war natiir- 
lich unmóglich, auf diese Weise etwas herauszubekommen. Der Mandarin 
war auch gar nicht mit mir einverstanden und war ungehalten iiber mich, daB 
ich gleich einen so hohen Preis fur die Sachen ausgesetzt habe. Jetzt halte 
der Dieb diese fur besonders wertvoll. Jedermann war namlich fest iiberzeugt, 
daB das surrende Instrument, das ABmannsche Psychrometer, zum Gold- 
suchen diene.
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Auch der Schulze des kleinen Ortes hatte sich gefunden. Es war ein ge- 
sunder Mann in mittleren Jahren, und wie sich jetzt herausstellte, wohnte er 
ganz dicht neben meinem Gasthause und hatte mir den Tag vorher sehr oft 
selbst versichert, der SchultheiB sei nicht zu Hause. Ais sein Sohn von den 
Soldaten gebracht wurde, schluckte er rasch in selbstmórderischer Absicht 
eine groBe Dosis Opium. Er ware wohl daran zugrunde gegangen, wenn nicht 
etwas Apomorphin, das ich ihm einspritzte, bei ibm seine Wirkung getan hatte. 
Aber iiber den Verbleib meiner Instrumente kam doch nichts heraus.

Ais ich am Nachmittag wiederkam, hórte ich schon von weitem das ab- 
scheuliche Klatschen und Patschen des altmodischen chinesischen Gerichts- 
verfahrens. Man war also, um die Wahrheit herauszubekommen, trotz meiner 
Vorstellungen zum alten barbarischen Priigeln iibergegangen. Der Mandarin, 
ein Mohammedaner aus der Provinz Hu nan, war auf dem besten Wege, die 
ganze Dorfgemeinde mannlichen Geschlechts durchprugeln zu lassen. Gerade 
war wieder der SchultheiB unter der Arbeit gewesen. Der Mandarin befand 
sich in einer schrecklichen Wut. Und ais ich ihn an meine skeptische Antwort 
vom Morgen erinnerte, daB er auf diese Weise wohl nie die Wahrheit erfahren 
werde, kreischte nur noch seine Stimme: „Da! da!“ (Haut! haut!). Alles, was 
in der Gegend weit und breit friiher einmal eines kleinen Diebstahls oder 
Schmuggels sich schuldig gemacht hatte, war von seinen Soldaten herbei- 
geschleppt worden, und alle muBten noch einmal mit ihren Ruckseiten an ihre 
alten Siinden glauben. Sie sollten, sie muBten den Dieb wissen. Wollte ich, 
verargert iiber diese sinnlose Prugelei, abreisen, so kamen Dutzende von Sol
daten, die mir meine Lastkuli anhielten und mir immer erklarten, eben habe 
man den Dieb gefunden.

Nach drei nutzlos vergeudeten Tagen erst lieB man mich endlich weiter- 
reisen. Verschamt deutete beim Abschied der Mandarin an sein Gesicht und 
meinte, dies sehe nicht schon aus. Es ist dies die gewóhnliche Ausdrucksweise 
fiir Schande. Wer mich bestohlen hatte, blieb unaufgehelłt. Zwei Reisetage 
spater erreichte ich dann wohleskortiert den Ort King tse kwan (spr.: Tschin- 
tse guan) am Dan-FluB.

Hier machte ich eine neue Erfahrung, die ich meinen Lesern nicht vor- 
enthalten móchte, da sie wieder typisch fiir den chinesischen Charakter ist 
und einen guten Begriff von den vielerlei Widerwartigkeiten und Schwierig- 
keiten gibt, die einem Fremden in China widerfahren. Ohne mein Vorwissen 
hatte sich mein Diener Ma in den Ya men von King tse kwan begeben und 
dort versucht, einen mir ganzlich unbekannten Bauern, der wegen Grund- 
steuerhinterziehung eingesteckt worden war, zu befreien. Ma hatte unter Vor- 
zeigen meiner Kartę vorgegeben, jener sei einer meiner Diener und ich wolle 
ihn jetzt mit mir nehmen. Chinesische GroBe stellen namlich oft tatsachlich 
derartige Verlangen. Ware der Anschlag gelungen, so hatte Ma natiirlich von 
der Familie des Betrefienden ein hiibsches Geldgeschenk bekommen. Zum 
Gliick aber zog der Beamte, ein Fen hsien, noch selbst bei mir Erkundigungen 
ein, und nur diesem „Zufall“ verdanke ich es, daB ich nicht unwissentlich in 
einen peinlichen Rechtsstreit verwickelt wurde. Am liebsten hatte ich darauf- 
hin meinen Ma entlassen, aber wo hatte ich rasch einen besseren Ersatz ge
funden? Wie viele Chinesen kónnen iiberhaupt einer derartigen Versuchung 
widerstehen? Was w i r  unter Ge wissen verstehen, geht dem gewóhnlichen
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Chinesen vollstandig ab. Ganz dieselbe Gewissenlosigkeit zeigte uns ja auch 
der Beamte von Kiin tschou in dem eben geschilderten barbarischen ProzeB- 
verfahren.

Ober viele Steintreppen, auf schreeklichen Wegen, marschierte ich taglich 
weiter durch die Berge (Abb. 4) und kam iiber die Stadt Schang nan hsien 
reisend am 19. April endlich in Lung tschu tschai an. Der Ort ist ein belebter 
Handelsplatz an dem kleinen Dan-FluB, der, abgesehen von wenigen Monaten 
im Jahr, bis hierher mit flachgehenden Booten befahren werden kann. King 
tse kwan ist bedeutend geworden, da dort ein Provinzzoll bezahlt werden muB 
und die Schiffahrt bis dorthin das ganze Jahr iiber ofien ist. Lung tschu tschais 
noch gróBere Wichtigkeit und Bliite riihrt daher, dafi dort samtliches Transitgut, 
d. h. alles, was vom Siiden in den Nordwesten des Reiches gesandt wird, von 
den Leichterschifien auf Maultiere oder im Winter auf Kamele umgeladen 
werden muB. Es liegt mitten in Bergen, die bis zu 500 m sich aus dem Tale

Abb. 4. In den Bergen des Tsin ling. 
Blick von Schaug nan hsien nacb SUden.

erheben, und befindet sich gerade im Siiden der groBen Wasserscheide zwischen 
Yang tse kiang und Hoangho in einer Hóhe von 575 m.

Die guten, von Lasttieren begehbaren Wege fangen im Tsin ling-Gebirge 
immer schon einige Tagereisen siidlich der Wasserscheide an. Wohl deshalb 
kann man im Norden dieses Gebirges und vollends auBerhalb der Berge lange 
suchen, bis man jemand findet, der etwas auf dem Riicken tragen will, wahrend 
im ganzen Siiden Chinas der Lasttrager das Hauptbefórderungsmittel bildet. 
Hier in Lung tschu tschai leben noch einige Leute vom Lastentragen. Die 
chinesischen Transportgesellschaften, die hier von Osten her den Verkehr in der 
Hand haben, bezahlen hierbei ihren Kulis 4—5 Tael =  11—14 Mark im Monat, 
wofiir sich diese selbst zu verkóstigen haben und fast taglich Stofiballen und 
Eisen im Gewicht von bis zu 130 Pfund pro Mann 20—25 km weit schleppen.

In Lung tschii tschai hatte ich mir eine Karawanę fur meine groBe Sommer- 
reise zusammenzustellen. Es war mir durch die Liebenswiirdigkeit von Rev. 
Watsas gegliickt, vier Pferde, die noch von der Filchnerschen Expedition iibrig 
waren, zu erhalten. In seinem Hause hatten sich die Tiere sogar recht gut 
herausgefiittert. Es wurden noch zwei gute Maultierhengste1) dazugekauft

*) Maultiere sind in Lung tschii tschai verhaltnismaBig teuer. Ich hatte fiir ein 
kraltiges Tier von 1,50 m 90—100 Tael zu zahlen.
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und ein alter Maultiertreiber wurde angeworben. Auch Yang, der Koch, war 
wiederhergestellt. Zuletzt bot sich noch ein Mann an, der eigentlich uberfliissig 
zu sein schien. Da aber seine alte Mutter so oft zu mir kam und iiber die 
schlechten Zeiten jammerte, so stellte ich ihn auch noch an.

Es war solch eine gute arme Chinesenmutter! Jungę Bursche, und dies 
bleiben die Chinesen bis zu ihrem dreiBigsten Jahr, brachten mir bei einer 
Anwerbung meist ihre Mutter oder GroBmutter ais Beraterin mit. Sie sahen 
sich die Aussichten des langen und breiten an, besprachen sich mit mir und 
gingen noch einmal stumm nach Hause. Die Leute waren nicht die schlech- 
testen, die so mit Hilfe der Mutter oder GroBmutter gewonnen worden waren.

Ais ich in Lung tschu tschai war, wurde eines Tages eine kleine Schlange 
am Ufer entdeckt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde. Von iiberall- 
her rannten ganze Scharen herbei, um Lung wang ye, den FluBgott, in dem 
Tiere zu begriiBen. Man warf sich auf die Knie vor ihm. Wer nur konnte, 
machte ihm den Ko tou. Aber die Schlange war angstlich geworden und wollte 
rasch davoneilen. Plótzlich erscholl der Ruf: „Falsch ist es, eine gewóhnliche 
Schlange ist’s !“ und wenige Augenblicke spater war sie schon von einem Hagel 
Steine zermalmt. „Lung wang ye,“ versicherten mir anscheinend ganz ver- 
niinftige Leute, „besucht uns jedes Jahr sicher einmal, dann sind wir beruhigt, 
dann gehen die Geschafte auch weiterhin gut.“

Ein sonderbares Kulturvolk sind diese Chinesen! Oft móchte der modeme 
Abendlander das Wort „Kultur" in Zweifel ziehen. Ein schauerliches Bild sah 
ich eines Morgens vor der Stadt Lung tschu tschai. Kinderleichen in den Gassen, 
von Hunden angenagt, waren ja fiir mich nichts Besonderes mehr. Aber da 
lag die Leiche eines beinahe erwachsenen Madchens, nur in etwas Stroh ge- 
hiillt und mit etwas Sand bedeckt, an dem Wege, auf dem der ganze Verkehr 
zwischen Stadt und Anlegeplatz der Schiffe vor sich geht! Bei meinem Morgen- 
ritt muBte ich daran voriiber. Vor den Augen zahlloser Chinesen balgten sich 
spater einige Stunden lang die Hunde der Stadt um den Kadaver und łieBen 
schlieBlich nur noch ein paar Knochen iibrig. Jeder Vorubergehende muBte 
den Vorgang mitansehen, aber kein Mensch schien weiter davon beriihrt zu 
werden. Niemand schritt dagegen ein. Es war vermutlich ein noch unfrucht- 
bares Glied einer armen Familie gewesen, das hier von seinen Angehórigen 
verscharrt worden war.

Der GroBhandel nach den Provinzen Schen si und Kan su folgt von Lung 
tschu tschai in nordwestlicher Richtung weiter zunachst dem Tal des Dan- 
Flusses. Es fuhrt hier eine sogenannte MandarinenstraBe. Ich war auf ihr 
im Herbst 1904 herabgekommen. Alle 15—20 km findet man ganz gute Gast- 
hauser, in dereń Gastzimmer es Kang gibt und meist sogar noch ein Stuhl 
und Tisch zu haben ist. Es gehen aber auBerdem von Lung tschu tschai noch 
andere groBe Strafien nach Norden, auf denen ein reger Maultierverkehr statt- 
findet.

Ein sogenannter Salzweg, auf dem Salz von den groBen Werken in Siid- 
Schansi herabkommt, brachte mich in direkt nórdlicher Richtung quer durch 
das Gebirge nach der Stadt Tung kwan ting. Uber diesen Maultierweg war 
bisher noch nichts bekannt geworden. Um so mehr war ich erstaunt, wie viele 
Hunderte von prachtigen Maultieren, die hier gewóhnlich mit 160—180 kg 
beladen werden, mir Tag um Tag begegneten, und wie gut der Weg seinerzeit
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angelegt worden war. Nur die Gasthausfrage war, wie iiberalł in China abseits 
von den groBen Verkehrsadern, so auch auf dieaem Wege schwierig und un- 
angenehm. Gewóhnliche chinesische Reisende begniigen sich mit jedem Winkel 
in einem Stall. Einen besonderen Raum fiir sich zu beanspruchen, fallt selbst 
reicheren reisenden Kaufleuten nicht ein. Den Geldwert von etwa einer Mark 
fiir ein Zimmer zu bezahlen, wiirde ihnen unerhórt erscheinen. Jeder ist froh, 
wenn er seine Reise so billig wie móglich einrichten kann, und legt Wert darauf, 
kein gróBeres Aufsehen zu erregen, das nur Rauber anziehen wiirde. Das 
„biBchen" Unbequemliehkeit, auf einer schmutzigen Łehmbank nachtigen zu 
miissen, die nur gerade so viel Platz hat, ais der Kórper bedeckt, das schatzt 
jeder Chinese gering. Zum Gliick fiir mich, der ich darin doch etwas weiter- 
gehende Wiinsche hatte, war in diesen abgelegenen Distrikten das Jahr vorher 
die Expedition Filchners angemeldet worden. Standig begleiteten mich des- 
halb Soldaten zu meinem Schutz, oft zehn und mehr Mann. Vertrauenerweckend 
sah zwar diese Leibwachę nicht aus: krumme und lahme Kerls mit papierenen 
Regenschirmen auf dem Riicken, bewaflnet mit uralten SpieBen und verrosteten 
Sabeln. Da sie natiirlich von mir bezahlt werden muBten, so driickten sie in 
ihrer groBen Zahl schon etwas auf meine Reisekasse. Aber ich bezahlte jedem 
eigenhandig und taglich seinen Lohn aus und dieser richtete sich nach der 
Giite des letzten Quartiers. So empfahl mich die Eskortę der Bevólkerung 
aufs beste, und wahrend sich meine Tiere nebst den Dienem und Soldaten in 
den engen, von Maultierkarawanen iiberfiillten offenen Stallen, die die Gast- 
hauser vorstellten, behelfen muBten, war ich bei Hofbesitzern oder gróBeren 
Kaufleuten in einem eigenen Raum fiir mich allein untergebracht. Die Chinesen- 
familien nahmen mich auf wie einen ihresgleichen. Fiir selbstverstandlich 
wurde es gehalten, daB ich an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnahm, daB ich 
sie ebenso ungeniert iiber ihre Familienverhaltnisse ausholte, wie sie mich be- 
fragten. Nichts ist eben in der ganzen Welt fiir die Menschen interessanter, 
ais in anderer Leute Haushalt und Leben hineinzugucken. Es kostete dies aber 
leider auch viele Stunden, die fiir mein Tagebuch und meine Zeichnungen ver- 
loren gingen.

Es war noch nie ein Fremder dort durchgekommen. Nun saB da plótzlich 
inmitten der vielkópfigen Familien von Schnapsfabrikanten, von Seide- und 
LackgroBhandlem, von GroBbauern, die vielleicht noch eine vielbesuchte Maul- 
tierherberge besaBen, die vielleicht selbstandig zwanzig bis dreiBig Maultiere 
auf den LandstraBen auf und ab verkehren lieBen, solch ein leibhaftiger „Yang 
gui tse“ mit GroBvater, Sohn, Enkel und oft Urenkel zusammen, ein „Yang 
jen", wie man in seiner Gegenwart etwas hóflicher sagen mufite, ein „Uber- 
seer", genau iibersetzt ein „Meermensch" x).

Was gab es da plótzlich an dem Fremden nicht alles anzustaunen, anzu- 
tasten und lacherlich zu finden. Ganz so, wie wenn bei uns plótzlich ein Żulu 
in seinem Nationalkostiim einquartiert wiirde, so erging es da mir bei diesen 
chinesischen Honoratioren. Wie ich mich „rausperte und wie ich spuckte", 
alles wurde laut besprochen. Yaterlich, wie ein Kind, wollten mich die meisten

!) Die hófliche Bezeichnung der Fremden in China ist „wai guo jen" =  Auslander. 
Die jetzt an der Kiiste so haufig gehorte Bezeichnung „yang jen" hat iibrigens immer noch 
einen sehr unhóflichen Beigeschmack.
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behandeln. Immer fiihlte ich, daB alle sich unendlich erhaben iiber den fremden 
Barbaren diinkten. Mit philosophischer Miene schaute mir manchmal ein Haus- 
vater stundenlang beim Schreiben und Zeichnen zu und befreite mich ab und 
zu mit kraftigen Fluchen von seinem neugierigen Volk, wenn es sich wie lastige 
Fliegen immer wieder in meine Nahe drangen wollte. Unablassig, nervós drehten 
dabei die meisten dieser alten Herren bald in der łinken, bald in der rechten 
Hand zwei groBe rundę Spielkugeln aus Glas oder Metali. Plótzlich platzte 
einer mit der Frage heraus: „Seht ihr Fremden alle so haBlich aus? Habt 
ihr alle so groBe Nasen?“ Und wie um sich zu verbessem, wurden dann meine 
Ohren fur schón und groB erklart. Ich miisse jedenfalls sehr klug sein. GroBe 
Ohren gelten in China stets fiir ein Zeichen von Klugheit.

„Gibt es in eurem Lande auch Wasser, gibt es Fliisse und Berge?“ Wie 
oft wurde ich dies gefragt von ganz verniinftigen Leuten, ja von „Hsiu tsai“, 
von Mannem, die ein Staatsexamen bestanden haben. Ochsen und Schafe 
gebe es keine auBerhalb des Beichs der Weltmitte, das wuBten sie alle ganz 
bestimmt, denn wir Fremden kaufen ja alle Hau te und Wolle auf, die es bei 
ihnen gibt. „Aber was macht ihr denn mit der Wolle? Kann man da etwas 
zum Essen daraus machen?"

„Wie oft im Tag eBt ihr uberhaupt?" war eine Frage, die mir sicher tausende 
Małe gestellt wurde. „EBt ihr zweimal oder dreimal am Tage?“ DaB jemand 
noch ófter iBt, kann sich kein chinesischer Bauer vorstellen. Dem Menschen 
ist eigentlich gesetzt, nur zweimal des Tages zu essen. Und das ging so zu: 
Ais der groBe Heros Yii wang ye die Welt ordnete, sandte er einen Abgesandten 
zu den Menschen, um ihnen zu sagen, daB sie zweimal am Tage zu essen hatten. 
Der aber richtete seinen Auftrag ungenau aus, und so entstand die Ungleich- 
heit, daB die einen zu wenig und die anderen zu viel haben. Wenn alle Menschen 
nur zweimal am Tage essen wurden, gabe es keinen sozialen Unterschied.

Seinen Diener beim Essen zu storen, gewóhnt sich gewiB jeder Europaer 
ab, der in China nicht bloB mit der geduldigen Kiistenjugend zu tun hat. Auch 
bei den patriarchalischen Familienessen im Tein ling durfte keiner die Ruhe 
storen. Der Da sche fu, der Kuchenchef, das wichtigste Glied eines Haus- 
standes, gab jedem eine geraumige Schiissel voll Nudeln oder Beis. Die Respekts- 
personen saBen um einen groBen viereckigen Tisch auf langen, aber ganz schmalen 
Banken; oft hockten sie darauf wie Hiihner auf ihrer Stange. Kein Wort wird 
beim Essen verloren. Die Schiissel ganz nahe an den Lippen, schiebt jeder mit 
den langen EBstabchen unter Schliirfen und Schmatzen so viel in den Mund, 
ais er kann. Zu gemeinsamem Gebrauch stehen eine Reihe Platten auf dem 
Tisch mit „ts'ai“, auf deutsch „Gemiise", „Beilagen"; das sind aber Fleisch- 
stuckchen, vor allem vom Schwein, dann auch Eier, Paprika, Flechten usw. 
Fleisch ais Hauptspeise kommt ais Alltagsgericht selbst bei den Reichen nicht 
vor. Am Boden hockten die jiingeren Leute und sittsam im Nebenzimmer die 
vielen Frauen der Familie und die erwachsenen Tóchter. Oft Waren es zwanzig 
und mehr Personen, und ein Tauber kann es hóren, wie es ihnen schmeckt und 
— geschmeckt hat.

Die StraBe von Lung tschii tschai nach Tung kwan ting fiihrt meist im 
Grunde von engen Durchbruchstalern. Selten nur bot sich mir ein weiterer 
Ausblick. Obwohl die tiefeingeschnittenen Taler erst wenige hundert Meter 
iiber dem Meer liegen, geben sie nur noch e i n e  Jahresemte. Die Yegetation
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war auch in jenen Apriltagen, ais ich dort reiste, noch gar wenig entwickelt. 
Kaum wagten Pfirsiche und Birnen einige Bliiten zu entfalten. Die Gegend 
ist ziemlich dicht bevólkert. GroBerer Hochwald ist heute nicht mehr vor- 
handen, nur dichte Buschwalder hiillen die meisten Berghange ein. Zahlreiche 
Fasanen gab es fur die Kuchę. Viel wurde mir auch von Pantbem bericbtet, 
die die Bewobner belastigen. Auch auf dieser Strecke wurde ich noch mehr- 
mals dureh anhaltenden kraftigen Regen aufgehalten. Die Leute hier kennen 
die Schrecken einer Diirre mehr vom Hórensagen. In allen Talchen, wo es 
ihre primitiven Mittel nur erlauben, werden die Felder bewassert.

Infolge der reichen Gliederung in hohe Gebirgsketten und der rasch auf- 
einanderfolgenden Formationen war dieser Teił der Reise sehr anregend. Oft 
war ich in einem verwirrenden Labyrinth von Talchen, von Zacken und Fels- 
spitzen. Die steil und 400, ja 600 m vom Talwege aufsteigenden Berge zeigten 
sich unendlich zerteilt und lieBen mir nur einen engen und vielgewundenen 
Pfad. Nirgends fand ich noch eine zusammenhangende LoBdecke, ja es kostete 
Miihe, da und dort am FuB von steileren Hangen ein Fleckchen davon zu ent- 
decken.

Am 30. April stand ich vor der Hóhe des Randpasses dieses groBen, aus- 
gedehnten Tsin ling-Gebirges. Durch Wald, dann durch Dornengewirr und 
dichtes Bergbambusgestrauch fiihrte mich von Siiden her der letzte recht steile 
Anstieg. Die Natur bot hier dasselbe Bild wie viele hundert Kilometer weiter 
westlich an dem Tsin-Passe, den ich im Friihjahr 1904 iiberschritten hatte. 
Nur der Verkehr war hier im Osten ein anderer. Hunderte von Maultieren 
und Lasttragem keuchten mit mir den steilen Berg hinauf.

Es war ein nur sehr schmaler Kamm, ein Joch von 1780 m, das wenig unter der 
Hóhe der umgebenden Gipfel blieb. Ein kleiner Tempel mit ein paar gemiitlich 
dreinschauenden Tongótzen und daneben ein vielbesuchtes Teehaus standen fiir 
die Bediirfnisse der Reisenden bereit. Erschópfte chinesische Lastkulis hatten 
auch hier viele Tausende roher, unterwegs aufgelesener Steinchen ais Dank, daB 
sie die Hóhe gluckhch erklimmen durften, fiir den Berggeist aufgestellt. Alle 
Hóhlungen und Felsen am Wegrande waren von solchen Votivsteinen bedeckt.

Aus dem Braun winterlicher, von diinnen Schneeflecken noch bedeckter 
Grasflachen, von dunklen Felsen umrahmt, griiBte plótzlich in lebensfrischem 
Friihlingsschmuck die um 1500 m tiefer liegende weite Ebene des Wei ho und 
des Gelben Flusses herauf 1).

Hinter mir blieben die wirr zerschnittenen und zerfressenen Bergziige des 
Tsin ling mit den eintónig gleich hohen, wie nivelliert ausschauenden Gipfel- 
graten. Vor mir iiber wildeste Abstiirze von metamorphem Gestein und Gneis 
blickte das Auge entziickt auf griine Flachen, auf zahllose Orte und einen 
machtigen FluB. Aus unsicherer staubiger Feme strómte dieser direkt auf 
mich zu, um bei den weitlaufigen Umwallungen einer Stadt, bei Tungkwan 
ting, noch fem von meinem Standpunkt und noch weit ab von den starren 
Bergmassen des Tsin ling nach Osten abzubiegen. Ich wuBte von diesem Kon
trast aus Biichem, ich hatte schon einmal eine ahnliche Durchquerung des 
Tsin ling hinter mir, und doch, wie stand ich betrofien bei diesem Anblick! 
Es war so etwas lacherlich Neues und Fremdartiges! Denn bald iibersah das

*) Chinesisch Hoangho; hoang =  gelb, ho =  FluB.
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Auge die griinen Flachen; wenn auch der Friihling da drunten schon eingezogen 
war, es stach doch uberall ein fahles, graues Gelb heraus, gelb waren die wenigen 
Berge in der Feme, gelb die Ortschaften, staubig gelb und ohne erkennbares 
Ende schloB der Horizont gegen einen dunstigen, stauberfiillten Himmel ab.

Vom luftigen Grat stieg ich zwei Stunden lang abwarts, dann stand ich 
schon 1500 m tiefer am aufiersten Rande der Berge, wo die letzten Gneise und 
Granite unter dem LóBland untertauchen. Wie von einer riesigen gelben Schnee- 
decke ist weiter nach Norden alles Gestein von dem dicken LóB zugedeckt. 
LoBlehmhauser gab es nur noch und Hóhlenwohnungen im LóB, aus zu Lehm 
gestampftem gelbem LoB war das Dach, der Tisch, der Herd, das Bett. Und 
ais ich am anderen Tage nach einem halben Reisetag durch die Torę der Stadt 
Tung kwan ting einritt, war auch ich durch den gelben LoBstaub zum Gelben 
geworden.

Abb. 5. Kueihsing, der Literaturgotfc. 
Zusammengesetzt aus den chinesischen Zeichen 
der zwei aus der Zeit des Konfucius (551—479 

v. Chr.) stammenden klassischen Zitate: 
„sheng sin hsin schen“ =  ein gerader Sinn, ein 

gesunder KOrper (ausTabsio, Kap. 1);
„ko tschi fu li* =  sich selbst besiegen und Schick- 

lichkeit Uben (aus Lun yli, Kap. 12).
Kuei hsing bewohnt das Sternbild des GroBen 
B&r und gibt dem Zeichen des letzten Sterna 
im GroBen BHr einen FuBtritt. (Yerkleinerung 
nach einem alten Inschriftenstein im B e ling 
[Inschriftenhain] in Hsi nganfu, natUrliche 

GrttBe 1,30 m.)
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II.
Im LoBland am Hoang ho.

Tung kwan ting ist die Schlusselburg von Nordwestchina. Im Sterben, 
mit seiner letzten Kraft, gab der groBe Eroberer Dschinggis Khan seinen Mon- 
golen den Rat, alles daranzusetzen, um diese Stadt und die dortige Enge in 
ihre Gewalt zu bekommen.

In Tung kwan ting treflen zwei groBe Karrenstraflen zusammen, von Oaten 
eine, von der Provinz Ho nan her, und eine von Nordosten, namlich die iiber 
die Provinz Schan si fiihrende Peking-StraBe. Diese beiden fiihren vereinigt 
von hier aus, dem Tale des Wei ho aufwarts folgend, nach Westen und zunachst 
zu der heute noch vornehmen, alten Reichshauptstadt Hsi ngan fu.

Die Bedeutung von Tung kwan ting liegt darin, daB von hier bis weit nach 
Norden, bis Kuei hoa tsch'eng in der Mongolei, keine gróBere StraBe ostwestlich 
zieht. Es ist dies auf eine Strecke von sechs Breitegraden, also so weit wie 
von Kieł nach Miinchen.

Jeder Chinese, der von der Reichshauptstadt Peking nach Ili an der russischen 
Grenze, nach Kaschgar im auBersten Turkistan, nach Se tschuan, nach Tibet, 
Lhasa oder Ładak an der indischen Grenze reist, kommt hier durch. Wohl 
geht von Peking eine nórdliche StraBe iiber Kuei hoa tsch'eng dem Hoang ho 
entlang nach Westen. Diese erfreut sich aber bisher keiner groBen Beliebtheit. 
Sie bringt zwar den Reisenden auf kiirzerem Wege nach den fernen nordwest- 
lichen Teilen des Reichs, aber das Reisen auf ihr ist teuer, und da sie durch 
dunn bewohnte Gegenden fiihrt, so gilt sie allgemein und mit Recht fur viel 
beschwerlicher und ist fur den gewóhnlichen Mann wegen der zahlreichen Rauber 
sehr gefahrlich. Das riesige Gebiet aber zwischen dieser nórdlichen StraBe 
und der Stadt Tung kwan ting, d. h. Nord-Schen si und die Ordos-Mongolen- 
steppe, umgeht der chinesische GroBverkehr vorsichtig.

Seit uralten Zeiten zieht die HauptstraBe in einem groBen Bogen parallel, 
aber weit innerhalb der langen chinesischen Mauer und wiederholt sogar in 
noch starkerem Grade den weit nach Siiden einspringenden Winkel, mit dem 
die Mauer dem Ordos-Land ausweicht. Von dem breiten Land zwischen Mauer 
und StraBe wuBten wir bis dahin wenig und der lange meridionale Tallauf, den 
der Gelbe FluB von der Mongolei an benutzt, ist bisher nur aus der chinesischen 
Reichskarte bekannt gewesen, der Kartę, die auf Befehl des Kaisers Kang hi 
im Jahre 1718 von den Jesuiten fertiggestellt wurde. Aufnahmen des Flusses 
haben aber auch die Jesuiten nicht gemacht, sondern sie haben ihn nach den 
Berichten der Chinesen gezeichnet *). Der russische Geologe Obrutschew ist

l) Die Blatter der sogenannten deutschen Generalstabskarte: Ost-China 1:1000 000 
Bind — was die westliohen Teile betrifft — bisher nur eine Gbersetzung dieser alten 
Jesuitenkarte. Diese Blatter bringen aber bis heute das Beste, was wir von jenen 
Gegenden besitzen.
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der einzige Europaer, der den FluB auf dieser langen Strecke einmal geąuert 
Łat. Richthofen hatte sieli von der Mongolei an vergeblich nach einer StraBe 
hinuber zum Hoangho und nach Nord-Schensi umgesehen; auch er kam des- 
halb 1871 durch Tung kwan ting.

Bei dieser Stadt verlaBt der Hoang ho die nordsiidliche Richtung und zwangt 
sich dicht unterhalb der Umbiegungsstelle zwischen zwei hohen LoBterrassen 
durch nach Osten. Der ungeschichtete LóB sitzt hier im heutigen Niveau des 
Flusses auf grobem Geróll und Sanden auf und erhebt sich am linken Ufer bis zu 
80 m, am rechten bis 150 m (Tafel IX). Die Breite des Flusses ist (bei Niederwasser) 
nur 650 m und die Strómung hatte bei meinem Besuch im Mittel 1,5 m pro 
Sekunde im Stromstrich. Ohne weitere Schwierigkeit erreichen hier die chine- 
sischen NaturstraBen die Ufer, und das ganze Jahr hindurch kónnen die Waren 
auf den breiten vierschrótigen Fahrbooten verladen werden; ohne Gefahrdung 
durch lastige Sandbanke erreichen sie rasch das andere Ufer. Der Abtrieb 
der Boote durch die lebhafte Strómung betragt hierbei iiber 1 km.

Dicht am rechten Ufer erhebt sich auf machtigen, durch Eisenklammem 
zusammengehaltenen Granitquadern die gewaltige Stadtumwallung von Tung 
kwan ting. Sie soli die starkste Feste im alten China gewesen sein. Die teil- 
weise bis 10 m hohe Stadtmauer umfaBt noch die ersten, sonderbarerweise 
aber gerade nicht mehr die hóchsten LóBstufen. 20 Li sei ihre Stadt
mauer lang, sagen die Eingeborenen. Wenn dies auch etwas zu viel sein wird, 
einen Umfang von 6 km werden die Werke immerhin haben. Es sind, von 
Peking und Hsi ngan fu abgesehen, die starksten Stadtmauem, die ich je in 
China getrofien, und das Westtor der Stadt ist vielleicht das gróBte des Reichs. 
Die uralten Mauern werden noch heute sauberlich in Stand gehalten und peinlich 
bewacht. Es wurde mir nicht gerne gestattet, sie zu betreten und in der Nahe 
zu bewundem. Die Stadt selbst hat keinerlei besondere Industrie und ist ein 
unbedeutendes Landstadtchen mit etwa 25 000 Einwohnem, so daB neben 
den Hausem und LóBbergen noch Felder im Innem der Ummauerung Platz 
haben.

Wichtig sei nur, so meinte ein Chinese, daB ein Or fu 1) und ein Sie tai ihren 
Sitz in dieser Stadt haben, und vor allem, daB man hier an den Karren die 
Achse Wechseln miisse. Diejenigen Wagen, die nach Ho nan hinabfahren, 
haben namlich alle eine um etwa 25 cm schmalere Spurweite, breitere kommen 
durch die engen LóBhohlwege nicht durch. Auch fiir diese groBen, sogenannten 
kaiserlichen LandstraBen besteht der Wegebau der Chinesen darin, daB man, 
wenn die Sommerregen die Mitte des Fahrweges ausgewaschen und vertieft 
haben, an den Seiten etwas abgrabt, und zwar natiirlich gerade nur so weit 
und so breit, ais fiir die Karren, die immer sklavisch in derselben Spur fahren, 
unbedingt erforderlich ist. Es gehórt schon die chinesische MiBachtung jeglicher 
Zeitbegriffe dazu, wenn man mit einem Karren durch die langen und engen, 
im Laufe der Jahrhunderte manchmal 50 und noch mehr Meter tief eingegrabenen 
LóBhohlwege reisen will. Ausweichstellen sind nur sparlich vorhanden. So 
war kurz auBerhalb der Stadt Tung kwan ting die kaiserliche HeerstraBe nach 
Ho nan so eng, daB es mir unmóglich war, zu Pferde an einem Wagen vorbei- 
zureiten. Ich muBte erst viele hundert Meter zuriick, bis sich eine geniigende

J) órfu =  Prafekt II. Grades; sie tai =  Oberst der Mandschuzeit.
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Erbreiterung fand. Und ea kann Stunden dauem, ehe zwei Wagen Gelegenheit 
haben, aneinander vorbeizukommen.

An jenem Wege nach Ho nan, 2 km etwa vor der Stadt, liegt ein altes Stein- 
tor. Um heute auf die uralte Pflaaterung des Torwegs hinaufzugelangen, miissen 
die Karren einen Absatz von nahezu einem halben Meter nehmen. Und es sind viele 
Tausende, die jahrlich diese Stelle iiberwinden miissen. Die Maultiere und Pferde 
sind schon vorher aufs auBerste angestrengt, sie keuchen, pfeifen und rohren, daB 
es auf hundert Meter weit zu Łóren ist, aber kein Menach verliert ein Wort 
dariiber. Niemand denkt daran, das Ubel ernstlich zu verbessern. Die StraBe 
gehórt dem Kaiser, was geht sie die Wagenfiihrer an! Die Maultiere gehóren 
den Fuhrhaltern, was sollen sich die Insassen der Wagen darum kummefn! 
Es wird schon gehen, beruhigt sich jeder, andere sind ja auch iiber das Hindernis 
hinweggekommen.

Einen halben Tagesmarsch von Tung kwan ting westwarts liegt der groBe 
Tempel Hoa yin miao. Dicht um den Tempel stehen viele Butiken und Gast- 
hauser, und hiervon siidlich erhebt sich mit glatten FelsWanden und drauenden 
Schrunden der Hoa schan bis zu einer Hóhe, die den PaB, den ich von Lung 
tschii tschai her iiberschritten hatte, noch um einige hundert Meter iibertrifit. 
In bizarrsten Formen steigen im Hoa schan die Felsmauern des Tsin ling bis 
2000 m iiber die davor liegende Ebene.

Der Hoa schan ist der heilige Berg von Schen si. Er gehórt zu den fiinf 
heilig8ten Bergen von China und wird schon im Yii kung erwahnt, einer 
geographischen Beschreibung, die sich aus dem Jahre 2200 v. Chr. erhalten hat. 
Die von mir beabsichtigte Besteigung des Berges muBte leider unterbleiben. 
Zwei Tage lang regnete es mit kurzeń Unterbrechungen und dichteste Nebel 
verhiillten den Ausblick. Es waren dies zwei besonders unangenehme Tage. 
Mein Gasthaus verdiente selbst unter den gewóhnlichen chinesischen Fuhr- 
mannskneipen noch besonders durch das Pradikat miserabel ausgezeichnet 
zu werden. Der Ort war iiberfiillt, denn es war eine Messe hier. Von allen 
Seiten waren hierzu die Bauern zusammengestrómt. Diese benahmen sich 
sehr aufdringlich, und ais ich den Tempel besuchte, war kaum durchzukommen 
durch die neugierige Menge, die mich anstarren wollte. Ungliicklicherweise 
gab es darunter ein paar kleine Schreier, die mir erst Schimpfnamen zuriefen 
und spater, mutiger geworden, eine Menge Steine nach mir Warfen. Am iibelsten 
erging es freilich meinem Diener Ma. Er hatte eine kurze, europaisch aus- 
sehende Jacke an und derentwegen erhielt er unzahlige Piifie von den Bauern, 
zuletzt rissen sie ihm das Kleidungsstiick buchstablich vom Leibe und be- 
handelten ihn, ais habe er Landesverrat begangen. Ich sah darum vom Tempel 
nicht gar viel. Man steht aber hier auf einem der wenigen Platze dieser Gegend, 
die wahrend des groBen Mohammedaneraufstandes verschont blieben, der um 
die Mitte der 1860er Jahre von dem unweit davon gelegenen Hoa tschou ausging.

Der Tempel bildet ein groBes, von hohen krenelierten Mauem geschiitztes 
Viereck, vor dem zwei alte hólzerne Monumentaltore mit schweren gelben 
Ziegeldachern stehen. Durch ein starkes enges Tor gelangt man in einen groBen 
Yorhof. Dieser war zur Zeit meines Besuchs dicht gefiillt mit allerhand Gauklern, 
Kramem und Dioramakasten, in denen natiirlich Europa nicht im schónsten 
Lichte erschien. Im  zweiten Hof muB man auf drei zierlichen Steinbriicken 
iiber einen kiinstlichen Graben. Im Hintergrund steht e i n groBes Tempel-
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gebaude, entsprechend der Holzarmut der Umgebung wenig hoch; auf semen 
Seiten finden sicb mebrere groBe alte Inschriftsteine. Die ganze Anlage ist 
fiir uns beute nocb dadurch denkwurdig geworden, dafi die verstorbene Kaiserin- 
Mutter zusammen mit dem Kaiser Kuangsii 1901 iiber einen Monat lang Łier 
wohnte, ais sie vor den europaischen Truppen aus Peking hatte fliichten miissen.

In Hoa yin miaox) befand ich mich noch imrner an einer Hauptverkehrs- 
ader des Reicha. Auf wackelig aussehenden Stangen konnte man den Reichs- 
telegraph* 2) nach Turkistan, ja nach Tibet bewundem.

Postkuriere sah ich hier durchkommen, festgebunden auf struppigem Post- 
pferde, gefolgt von einem gleichfalls berittenen Pferdeknecht, der das vordere 
Pferd mit seiner Peitsche anzutreiben hatte. Einer der Kuriere schlief halb 
und schien kaum mehr fahig, sich zwischen seinen Kissen im Sattel zu halten. 
Bezeichnenderweise hatte der Telegraph hier eine uralte Art der Postbefórderung 
kaum eingeschrankt. Auf dieselbe Weise wie zu den Zeiten des ersten Mongolen- 
kaisers Kublai (1280—1295) wurden die vielen geheimen Berichte von den 
entferntesten Gouverneuren nach der Hauptstadt befórdert. Alle 20 km stehen 
an den HauptstraBen Tag und Nacht zwanzig bis dreiBig Pferde zum Wechseln 
bereit. Die Kuriere selbst sind Vertraute der betreffenden hohen Beamten, 
Subalternoffiziere, die in personlichem Dienste stehen. Es sind keine Staats- 
angestellte, denn der Chinese traut nur dem, den er selbst bezahlt, der „sein 
Essen iBt“. Dies kann natiirlich mit den vielen Telegraphenbeamten nicht 
der Fali sein, und so hat sich das System der Postkuriere noch wie vor der 
Einfiihrung des Telegraphen erhalten. Der Kurier empfangt das versiegelte 
Schreiben aus den Handen seines Gouverneurs und haftet fiir die personliche 
Ablieferung an den Adressaten. Er hat die gesamte Strecke so rasch wie móg- 
lich und ohne Aufenthalt zu durchreiten. Unterwegs geht es im Tempo eines 
raschen Zuckeltrabs, aber Tag und Nacht weiter. Nur wahrend des Sattelns 
kann der Reiter einige Augenblicke schlafen. Die letzten Tage muB der Arme 
von einem Pferd auf das andere gehoben und oben festgebunden werden. So 
kann die Strecke von Lan tschou fu bis Peking — iiber 2100 km — in acht bis 
zehn Tagen zuriickgelegt werden. Mancher Kurier soli schon to t vom Pferde 
gestiirzt sein. In diesem Fali iibemimmt der Pferdetreiber die Rolle des 
Kuriers und kann sicher sein, daB, wenn er den Brief richtig iibergibt, der 
Absender damit sein Gónner wird und ihn zum Offizier macht.

Um dem Wunsche Richthofens zu folgen und den Nordsiidlauf des Hoang ho 
aufzunehmen, hatte ich bei Hoa yin miao wieder die HauptstraBe mit all ihren 
zahllosen mehr oder minder bequemen Herbergen und Wirtschaften zu verlassen 
und auf kleinen krummen VizinalstraBen nordwarts abzubiegen. Ich hatte 
mich bis dahin vergebens nach dem besten Wege entlang dem Hoang ho er- 
kundigt. Nur die SchiSer in Tung kwan ting hatten mir einstimmig berichtet, 
unmittelbar dem Flusse entlang gebe es keinen Weg, auch ein Treidelweg fehle 
ganzlich, denn fluBaufwarts sei keinerlei Schiffahrt móglich. Im Siiden bei 
Tung kwan ting kennt eben niemand den FluB, da — wie ich spater erst merkte — 
nur Bau tu-Leute von der mongolischen Grenze ihn befahren. Diese bringen

x) Wórtlich: Tempel im Schatten (Schattenseite =  Nordseite) des Hoaschan.
2) Chinesisch zu telegraphieren ist sehr umstandlich. Jedes einzelne Schriftzeichen 

kann nur ais vierstellige Zahl telegraphiert werden. Nach Empfang eines jeden Tele- 
gramms haben die Beamten die langen Zahlenreihen zu dechiffrieren.
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jahrEch Hunderte von Bootslasten G an ts^ o 1) von den Mongolensteppen bis 
nach Kai fóng fu, der Hauptstadt von Ho nan, ja manchmal geben sie bis 
Tsi nan fu, der Hauptstadt von Schan tung, und bringen ihre Ware von dort 
iiber den Kaiserkanal nach Tientsin auf den Markt. Von der Gegend um den 
Nordsiidlauf des Hoangho wurde mir nur wieder und wieder versichert, dort 
konne man nicht reisen, dort gabe es bloB Rauber, aber nichts zu essen.

Es machte darum zuerst keine geringen Schwierigkeiten, meine Diener 
fur solch schlechte Aussichten zu gewinnen, zumal alle meine Anstrengungen 
miBlangen und ich von den Mandarinen in Tung kwan ting und Hoa yin hsien 
keine Polizeibegleitung, wie fur die Reise durch das Tsin ling-Gebirge, erhalten 
konnte. Es wurde mir kurz und biindig geantwortet, daB keine diesbezugEche 
Weisung von hóherer Stelle vorhege. Ich bat deshalb noch ein zweites Mai 
die Kaiserhch deutsche Gesandtschaft um die notwendige Empfehlung an 
die chinesischen Provinzialbehórden und begann dann am 8. Mai 1905 mit 
den Arbeiten am Nordsiidlauf des Hoang ho, im LoBland.

E i n  Marschtag brachte mich von Hoa yin miao quer iiber die breite und 
fruchtbare Ebene nach Norden bis zur Stadt Tschau yi hsien. Die StraBe 
entsprach einem schlechten Feldwege bei uns zu Hause. Nach 10 km stand 
ich im Orte San ho kou wieder am Ufer des Hoang ho, den ich kurz westhch 
von Tung kwan ting wegen des Umweges iiber Hoa yin miao hatte verlassen 
miissen. Der armselige Ort San ho kou mit seinen 300 kopfreichen FamiEen 
Eegt dicht an einer hohen unterwaschenen Lehmwand, die ein wasserreicher 
Arm des Gelben Flusses bespiilt. Gerade von hier aus wendet sich der FluB 
im rechten Winkel nach Osten. Hier hat er sich in weit ausholendem Bogen 
ein ungeheures, 6—7 km breites Bett geschaffen. Vom Ufer aus laBt sich bald 
nicht mehr erkennen, wo die triiben Wogen enden und die gleichfarbigen 
Schlammbanke beginnen. Die ungebardigen Fluten haben dem Ort San ho kou z) 
schon viele Acker weggerissen. Der Ortsname wie die Berichte von Bewohnem 
deuten darauf hin, daB dieses Dorf friiher weiter nórdlich lag, wo einst die 
Fliisse Wei ho und Lo ho zusammen in den Hoang ho einmundeten. Die jetzige 
Mundung des Wei ho * * * * * 8) Eegt einige Kilometer nórdlich von dem Ort, und kurz 
oberhalb der Einmiindungsstelle fiihrt ein Fahrboot uber den FluB. Der Wei ho 
war zur Zeit meines Besuches 90 m breit, hiervon uber die Halfte nur 1/t m 
tief, der Rest hatte im Mittel 4 m. Ein schlammiges, kaum betretbares Bett 
von nahezu 500 m Breite deutete aber auf die Veranderlichkeit der Wasser- 
mengen. Die heutige Mundung des Lo ho fand ich sodann weitere 10 km 
nórdEch vom Wei ho. Der Lo ho ist ein kleines, ungemein triibes FliiBchen 
von kaum 20 m Breite bei 2 m Tiefe, das sich langsam, mit Aachen Ufern, durch 
die Ebene schlangelt.

*) Rhizome einer Leguminosengattung, SuBholz zur Bereitung des Lakritzen-
saftes, wird auch nach Europa exportiert. Prschewalsky, Mongolia I, 191, nennt es
Glyeyrrhiza Uralensis und gibt den chinesischen Namen mit „so“ oder „soho“ an.
Nach Rockhill, Diary S. 32, ist der mongolische Name „shiker ebuso“.

2) WórtUch iibersetzt: Mundung der drei Fliisse.
8) Der Wei hc wird auf seiner ganzen Lange von den um ihn wohnenden chine

sischen Bauem nur Yii ho genannt. Sonderbarerweise haben aber gleichzeitig 
die nach dem Flusse benannten Stiidte: Wei yiian hsien (=  Weiquellenstadt) und 
Wei nan hsien (=  Stadt siidlich vom Wei) den Ausdruck „Wei“ beibehalten. Nur beim 
FluBnamen selbst wird das betreffende Zeichen stets ais „Yii“ ausgesprochen.
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Die ganze Strecke von Hoa yin miao bis Tschau yi hsien fand ich bedeckt 
von iippig stehenden Feldern und von einer Menge groBer Ortschaften voll 
schóner Backsteinhauser, die wie fast immer in China von dichten Baumgruppen 
umgeben sind. Trotzdem hatte ich eine abscheuliche Beise. Um 10 Uhr 
morgens schon hatte ein alles durehdringender Landregen eingesetzt, der bis 
in die Nacht hinein anhielt. Vergeblich lieB ich in allen Dórfern nach einem 
Gasthaus fragen. Wenn sich vielleicht eines fur uns auftun wollte, so fehlte 
es darin sicher am nótigen Futter fiłr die Tiere. Ich selbst saB ja auf meinem 
groBen turkistanischen Braunen verhaltnismaBig Wohl geborgen, auch Ma war 
jetzt beritten, aber die anderen Chinesen waren bei dem naBkalten Wetter 
in ihren diinnen durchlassigen Kattunkleidern wahrlich nicht zu beneiden. 
Selten sahen wir darum einen Menschen. Die Hosen bis hoch iiber die Knie 
heraufgestreift und barfuB war bald nur noch fur die FuBganger durch- 
zukommen. Bis in die Dunkelheit muBten wir aber weitermarschieren. 
Und ais wir dann miide und m att in Tschau yi ankamen, waren die wenigen 
Fuhrmannskneipen iiberfiillt mit Karren und nur mit Miihe noch ein Platz- 
chen zu finden. Auch in der Stadt sah es nicht einladender aus ais unter- 
wegs. Unter dem Stadttor reichte das Schlammwasser meinem Pferde hoch 
an den Steigbiigeln herauf; im Hofe des Gasthauses lief mir der Kot noch 
oben zu meinen Reitstiefeln hinein. Aller Boden schien grundlos geworden. 
Kein warmer Herd zum Kleidertrocknen wartet bei solchem Wetter in den 
chinesischen Hotels; es ware dies sogar die gróBte Krankung, die man dem 
Ts'aoye, dem Kiichengott, antun kann. Zittemd blieben an diesem Abend 
die armen Tiere im ofienen, nassen Hofe drauBen stehen und zerbissen langsam 
und halb vor Kalte erstarrt ihre harten Erbsen1). Eine Schiissel voll der faden 
chinesischen Nudeln war auch alles, was spat in der Nacht die erschópften 
Diener mir bringen konnten.

Das elende Stadtchen Tschau yi hsien liegt am FuBe einer LoBterrasse, 
die ais nórdliche Begrenzung des Wei ho-Tales weit von Westen herbeizieht 
und nicht weit nórdlich von Tschau yi bis dicht an den Hoang ho herantritt.

Da auch druhen am jenseitigen Ufer in anscheinend gleicher Hóhe eine 
Hochflache aus LoB sich erhebt, so ist der FluB von hier an aufwarts in einem 
Tale eingeschlossen, zu dem die nach Norden zu immer machtiger anschwellenden 
LóBmassen mauerartig abfallen 1 2). Das FluBbett selbst ist aber darin sehr breit 
und hat viele Sandbanke. Und nirgends findet sich mehr eine gleich giinstige 
Fahrstelle iiber den Ho wie bei Tung kwan ting. Auch die Tschau yi-Fahre, 
die einige Kilometer siidóstlich von der Stadt liegt, ist nicht sehr gut und nur 
von Bedeutung, da sie die direkteste Verbindung von Siid-Schan si mit der 
Stadt San yiian hsien, dem wichtigsten Handelsplatz in der Provinz Schensi, 
darstellt.

1) Im Innem Chinas werden den Pferden und Maultieren nur rundę griine Erbsen 
und Kleie gefuttert.

2) An diesen Steilrandem am Flusse lassen sich zwischen dem eigentlichen und 
ungeschichteten LoB aus Sand und Geroll bestehende Schichten beobachten; Richthofen, 
der bekanntlich zuerst erkannt hat, daB der eigentliche LoB aolischen Ursprungs ist, 
nannte die geschiohtete Variation „SeelóB". Bailey Willis in „Research in China, 
Washington 1907“ nennt die LoBformation Chinas die Huang-t’u-Formation (Huang- 
t 'u  oder hoang t'u  ist aber nur das chinesische Wort fur LoB). Er sieht auch den eigent
lichen und ungeschichteten LoB nur ais eine Faziesbildung neben dem geschichteten an.

48



Tafel IX
.

Tungkwanting und Hoangho
(von einer LóBhóhe im Siiden gesehen).



Salzdschunken auf dem Hoangho.
Im Hintergrund die Mauer von Tung kwan ting.



DorfstraBe im unteren Weiho-Tale,

Tafel X
I.



Tafel XII

Steinpfeiler zum Anbinden der Haustiere mit Darstellungen des 
„Steinaffen".

Vom Verfasser ausgegrabene plioz&ne Saugetierreste (Schadeltelle 
von Rhinoeeronten, von Antilopen und von Palhyaena).



Steht man dann oben auf den vorbin erwahnten LoBstufen im Norden von 
Tschauyi, so glaubt man in einer schwach welhgen Ebene zu sein. Rings- 
umher sind Felder, auch Baume und viele Dórfer zu sehen. Meist braucht 
man aber nur wenige Schritte weiterzugehen und eine tiefe und uniibersteig- 
bare Schlucht, ein RiB mit vertikalen Wanden ófinet sich plótzlich vor unseren 
FiiBen, an Wildheit in Alpenlandem seineagleichen suchend. Ich fand in dieser 
Gegend erstaunlich viele groBe Dórfer mit stattlichen Hausem aus grauen 
Ziegełn1) (Tafel XI). Uber sorgfaltig behauene, schwere blauschwarze Kalk- 
steinschwellen gelangte man von den baumbepflanzten DorfstraBen in die 
hintereinander folgenden Innenhófe der hellgrauen Ziegelhauser, die geradezu 
stadtischeWoblhabenheit verrieten. Steinaffen und andere mythologische Figuren 
saBen auf scbłanken Kalkpfeilem vor den Eingangen und dienten ais Anbinde- 
pfahle fur Rind und Pferd (Tafel XII). Viele Eisenrosetten, viele eiserne klassische 
Embleme waren an allen Wanden hefestigt, und von den leicht geschwungenen 
grauen Ziegeldachem sahen iippig und gut erhalten tausend Tiere und Teufel- 
chen, Hahne und Draehenkópfe herab, Zeugen einer seltsamen theologisch- 
philosophischen Gedankenwelt.

Trotzdem diese Distrikte von Tschauyi, Hoyang bis gegen Hantsch'eng 
auf LoBterrassen hoch iiber dem Hoang ho liegen und die Felder also nur auf 
Regenwirtschaft angewiesen sind, muB man sie reich nennen. Es fallt hier 
noch regelmaBig etwas Regen. Aber nirgends sieht man in den LóBschluchten 
laufendes Wasser. Mit groBer Miihe legen sich die Chinesen aus gestampftem 
LóBlehm Sammelweiher fur Regenwasser an, und ihre Dorfbrunnen reichen 
manchmal 50 m tief durch den LóB. Es gehórt chinesische Geduld dazu, 
um daraus mit den einfachen Winden einen Kubel Wasser zutage zu fordem.

Seitdem hier im ersten Jahre des Kaisers Tongtsche, d. i. 1862, die 
Mohammedaner von Ping hang fu aus Kan su brandschatzend einfielen, so daB 
alle Bewohner auf das linkę Hoang ho-Ufer nach der Provinz Schansi sich 
fluchten muBten, und dann zwei Jahre spater ein Heer von Tschang mao tse 1 2 * 4) 
durchkam, konnte sich dieser Landstreifen am Hoang ho in Ruhe entwickeln. 
Selbst in den Hungerjahren von 1878 und 1900 hatten die Bauern hier noch 
leidliche Zeiten. Die Leute henahmen sich auch gegen mich gefallig und nicht 
sehr neugierig. Es ist aber dasselbe leicht rebellierende Volk, das zah an seinen 
alten Rechten hangt. Ais hier zwei Jahre nach meiner Durchreise die Pekinger 
Zentralregierung von den Grundhesitzern 100 Cash =  30 Pfennig mehr an 
Steuer fiir jeden Morgen Ackerland erheben lassen woli te, um sich dadurch 
die Mittel zu verschafien, Volksschulen und auch die Eisenbahn von Ho nan fu 
nach Hsi ngan fu bauen zu kónnen, da sammelten sich sogleich die Bauern 
und zogen in hellen Haufen und bewafinet nach den Stadten. Und sie setzten 
ihren Willen durch; die kaiserliche Regierung muBte nachgeben. Wohl fielen 
in der Prafektur Pu tschou fu und auch hóher oben im Weiho-Tale bei Fóng

1) Die chinesischen Ziegel sind stets grau. Sie werden in kleinen runden zellenartigen 
Ofen gebrannt. t)ber die gluhenden Steine wird Wasser gegossen, um duich rasche 
Abkiihlung gróBere Hartę zu erzielen. Dadurch wird gleichzeitig die graue Farbę her- 
vorgerufen.

2) D. i. Langhaarige =  Tai ping-Rebellen. Die Anhanger von Hung hsiu tsch'uan
lieBen alle Haare lang wachsen, wie in der vormandschurischen Zeit, und trugen nicht 
die mandschurische Zopftracht.
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tsiang fu einige Dutzend Kópfe unter den Richtschwertern von Soldaten. Man 
Wagte aber doch nicht, auf der Erhóhung der Grundtaxe zu bestehen.

Viel mehr ais die Agrarier hat der chinesische Kaufmannstand durch neue 
indirekte Steuem erdulden miissen. Durch Neueinrichtung von StraBengeld- 
stellen und Erhóhung der Inlandzólle hat man dem Handel, zumal in den west- 
lichen Provinzen, im Laufe des letzten Jahrhunderts vielfach sehr groBen Ab- 
bruch getan. Die Kaufleute beklagten sich uberall bitter iiber diese Steuer- 
lasten. Es kam aber deshalb nie eine Rebellion zustande. Die groBe Masse 
des Volks Wurde eben nicht direkt getroffen. Aber Grundsteuerverhaltnisse 
anzutasten, die Bauern direkt zu besteuem, bleibt das gefahrlichste Wagnis 
fiir die chinesischen Regierungsbeamten1). Die egoistischen Interessen einer 
zu groBen Masse werden dadurch direkt angegriffen und egoistischer Materialis- 
mus ist der leitende Charakterzug der chinesischen Volksmassen.

Der Grundbesitz ist in China ganz auBerordentlich zersplittert. Jeder 
Chinese geht darauf aus, etwas Grund und Boden sein eigen zu nennen. Der 
Besitz eines Ackers gilt hier allerdings auch mit ganz besonderem Recht fiir 
die einzig sichere Kapitalsanlage. Der gróBte Teil der Giiter ist aber nur 
zwischen 1 ha und 3 ha groB; Bauern mit ein „tsing"* 2) gelten fiir sehr vermógend.

Am 12. Mai erreichte ich Han tsch'eng hsien, ein hiibsches betriebsames 
Stadtchen an einem kleinen FluB und inmitten einer Talerweiterung mit beriesel- 
baren Feldem, auf denen namentlich Indigo und Tabak angebaut wurde. Im 
Westen und Nordwesten von Han tsch'eng, unter lóBbedeckten Sandsteinbergen, 
liegen einige maBige Kohlenminen und Eisenhiitten. Die letzteren Waren kurz 
vor meiner Ankunft erófinet worden, denn erst dem damaligen Bezirksmandarin 
soli von der Provinzialregierung die Ermachtigung zum Betrieb erteilt worden sein.

Dieser Mandarin war ein auffallend freundlich gesinnter Herr, natiirlich 
steinalt schon, wie der gróBte Teil der Beamten im alten kaiserlichen China. 
Er War friiher ein kleiner Arzt gewesen und zu seinem Rang und Amt gekommen, 
weil er 1901 die Kaiserin-Mutter in Hsi ngan fu mit Erfolg wahrend einer 
leichten Krankheit behandelt hatte. Aber trotzdem schien er nicht viel Ver- 
trauen in seine medizinischen Kenntnisse zu setzen. Er konsultierte auch 
mich und erbat sich verschiedene Arzneien. Er hatte noch seine alte Einfach- 
heit bewahrt und tra t sehr wenig anspruchsvoll auf. Ohne Eskortę, allein, 
sah ich ihn zu Pferde Besuche machen. Seine Frau war schon anders geworden. 
Wie sonst Frauen hóherer Beamten liebte auch sie jetzt den Pomp der auBeren 
Erscheinung; wenn sie sich ófientlich zeigte, muBte sie von moglichst vielen 
Soldaten und Dienem umgeben sein. Von ihr — erzahlten sich die Kaufleute 
— werde in Wirklichkeit Stadt und Amt verwaltet. Mancher tuschelte mir 
zu, sie fiihre auch die Kasse und bestimme die Ein- und Ausgaben der Familie 
wie des Landbezirks. Der alte Herr aber widmete sich noch mit dem gleichen 
Eifer wie friiher seinen literarischen Studien. Hierfiir scheint Hantsch'eng

ł ) Im Altertum hatten die chinesischen Machthaber ais Einnahmen nur die 
Salzsteuer und das Monopol der Eisenverhuttung, der Fabrikation und des Vertriebes 
der notwendigsten eisemen Gerate, Pfluge usw. Erst im Jahre 931 n. Chr. wurde eine 
Geldsteuer an Stelle des Eisenmonopols eingefiihrt. Es wurden zunachst nach jeder 
Emte, also zweimal im Jahr, fiir jeden Morgen drei Kupferstiicke eingesammelt. (Siehe 
auch Wieger, S. J., Textes historiques, Bd. III, S. 1798.)

2) 1 tsing =  100 mou-Morgen; 1 mou =  500 qm.
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hsien auch besonders geeignet zu sein, denn verschiedentlieh haben sich Sóhne 
der Stadt in den hóchsten Staatsprufungen ausgezeichnet.

Der Jesuitenpater Le Comte1) berichtete noch 1696, daB in dieser Stadt 
seit langer Zeit eine der starksten Christengemeinden im Reiche war, die der 
franzósische Pater Faber zu Anfang des 17. Jahrbunderts auf ganz Wunder- 
bare Weise wahrend einer Heuschreckenplage gewonnen hatte. Pater Faber 
ist mittlerweile in das chinesische Pantheon aufgenommen worden; heute noch 
wird er in den taoistischen chinesischen Tempeln von Schen si und Kan su mit 
einem Panther an seiner Seite dargestellt und allerlei Wunder werden ihm, 
dem Gott, nachgesagt. In Han tsch'eng aber gibt es heute langst keinen ein- 
zigen katholischen Christen mehr.

Mit dem Gebiet jenseits des Hoang ho, also mit der Provinz Schan si, ist 
dieser Landstrich heute sehr schlecht verbunden. Mit Karren kann man nur 
noch mit Hilfe einer Fahre bei Miao tsien tschen iiber den FluB gelangen. Die 
groBen und zu allem hin noch ewig wechselnden Sandbanke, die von Tung 
kwan ting an aufwarts den Verkehr iiber den FluB so sehr erschweren, machen 
die Verbindung in einem MaBe zeitraubend und unsicher, daB das Sprichwort 
entstand: „Willst du bei Miao tsien iiber den FluB, so steck dir fiir drei Tage 
Brot ein“ * 2).

Dieser Fahrplatz liegt 8 Li von Han tsch'eng. Oft ziehen sich die Sand
banke dort iiber so groBe Flachen, daB man mebrere Fahrboote benutzen und 
an den Banken dazwischen ausladen muB.

Dicht nórdlich hinter Han tsch'eng sah sich das LóBland traurig an. Ganze 
Dórfer lagen in Triimmem, iiberall die Spuren entsetzlicher Verarmung. Hier 
fangt der Bereich der schrecklichen Hungersnot an, die 1876—1878, Kuang sii 
2. bis 4. Jahr, die Bewohner von Nordwestchina mehrfach heimgesucht hat. 
In friiheren Jahrhunderten und bis in die Zeiten des Kaisers Dao kuang (1821 
bis 1851) bliihte hier Handel und Wandel. Viele groBe Steinbriicken und Straflen 
mit einer alten, riesigen Quaderpflasterung zeugen von guten Zeiten, die jetzt 
dahin sind. Im Norden von der Stadt Han tsch'eng kam ich durch Ortschaften, 
die heute kaum die Halfte der einstigen Familienzahl aufweisen; unsaglich 
elend und zerfallen sahen Dórfer und Felder aus. Aber bei meiner Durchreise 
ging es auf der StraBe doch lebhaft zu. Aus dem ganzen Bezirk, Tagereisen 
weit, eilte das Landvolk mit Frauen und Kindern nach der Stadt. Acht Tage 
lang sollten dort groBe Theaterauffiihrungen stattfinden, die jeder mitansehen 
Wollte. Wenige nur fanden noch Zeit, bei dem ungewohnten Anblick eines 
Fremden einen Augenblick stehen zu bleiben. Auch das wiiste Kreischen und 
das anscheinend verzweiflungsvolle Sichanklammern einer Chinesenfrau, die 
vor aller Augen auf der StraBe von ihrem Mannę um 10 Tael (30 Mark) an einen 
anderen verhandelt wurde, die augenscheinlich aber den neuen Gemahl nicht 
ausstehen konnte, vermochte keine miiBigen Gaffer anzulocken. Keiner von 
den Bauem wollte sich eben den Beginn der Theaterfestlichkeiten entgehen 
lassen.

Zur Linken hatte ich jetzt nahe meinem Wege einen haBlichen, nackten 
Bergrand, mit dem das lóBbedeckte Sandsteinplateau von Nord-Schen si gegen

*) Louis le Comte, Nouveaux Memoires de la Chine, Paris 1697, Bd. II, 182.
2) go tsien miao de ho

pai yii san tien de mo.
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Siidosten endet1). Trostlos kahl zogen sich dort tiefe Schluchten in die fahl- 
farbenen Berge hinein. Zur Rechten hatte ich den breiten Gelben FluB, der 
noch weit dem NO—SW ziehenden Gebirgsrand entlang zu laufen schien. Es 
war ein unschóner und óder Weg, und noch nach langen Marschstunden wollte 
sich mir kein Ende dieser gleichfórmigen Ode zeigen.

Da plótzlich, vóllig iiberraschend fur mich, sah ich den Gelben Flufi in einer 
tief eingeschnittenen Klamm aus dem Gebirge in die Ebene herausbrechen. 
Gerade an den auBersten Felsen des Bergwalls liegt die allerengste Stelle. Dort, 
zwischen zwei tempelgekrónten Felsvorsprixngen, mifit die Breite des Flusses 
kaum mehr ais 50 m und dicht oberhalb, an einem Punkt, wo nur bei sehr hohem 
Wasserstand noch ein winziger Seitenarm sich hinter einer vorspringenden Fels- 
klippe abzweigen kann, fiihrt das Fahrboot zum anderen Ufer. Die Chinesen machen 
sich zur Uberfahrt eine oberflachliche Riickstrómung sehr geschickt zunutze.

Es War vielleicht hóflich gedacht, klang aber doch wenig beruhigend, ais 
wahrend des Verladens ein freundlicher Zollbeamter auf die Schifisleute ein- 
sprach: „Gebt ja gut acht, ihr wiBt ja, daB erst vor kurzem wieder ein Boot 
an den Felsen zerschellt ist.“

Keine zwei Minuten dauert die Fahrt durch die Enge zum anderen Ufer 
des Hoang ho. Aber wie toll geworden schwankte unser rohgezimmertes, flaches 
Boot in den wirbelnden, sich iiberstiirzenden Strudeln. Meine Ponys und Maul- 
tiere, die zum erstenmal auf unsicheren Schifisbrettern standen, gerieten in 
eine furchtbare Unruhe. Erst drangten sie sich zusammen, dann, mitten auf 
dem FluB, baumten sie sich ganz verzweifelt empor, zerrten an den Strangen 
und es kostete die gróBte Miihe, sie zu halten, daB sie nicht iiber Bord sprangen. 
Das iiberfullte Boot war dem Kentem nahe. Entsetzt schrieen die Chinesen 
auf. Passagiere und Bootsmannschaft, das Volk an den Ufern, alles hetzte 
und briillte aus Leibeskraften, es war, ais ob die allgemeine Aufregung sich in 
einen tollen Aufwand an Stimmitteln umsetzte. Wie rasend zerrte das braune 
nackte Schifisvolk an den zwei plumpen Ruderbalken. Gellend hallte das hóllische 
Geschrei von den kahlen Felswanden zuriick. Aber all das Chaos iibertonte 
doch das elementare Rauschen und Gurgeln der haBlichen, dickfiiissigen Fiut.

Ein wunderbares, groBartiges Schauspiel! Das ist Lung men, das Drachen- 
tor! Hier hat der Kaiser Yiia), der chinesische Herkules, ais er einst den Gelben

*) An diesem Gebirgsrande, den ich auf iiber 30 km verfolgte, zeigten sich die Ge- 
steinschichten zum SchluB noch einmal etwas aufgekriimmt und lieBen siidwestlich 
streichende Briiche erkennen.

2) Yii gehórt der mythologischen chinesischen Geschichte an. Er soli ais Begriinder 
der ersten Dynastie, der Hsia, von 2208—2197 v. Chr. regiert haben. Er ist jetzt einer 
der popularsten Gótter der Nordchinesen und in Nordehina unter dem Namen Yii 
wang bekannt. Von ihm erzahlt sich heute der chinesische Volksmund, er habe alle 
FluBlaufe im Lande gereinigt; namentlich werden ihm viele iibermenschliche Taten 
im Gebiet des Hoang ho nachgesagt. Dieser Glaube ist leider vielfach auch in die 
Interpretation des aus seiner Zeit stammenden Buches Yii kung, einer Art geogra- 
phischer Beschreibung des damaligen Reiches, eingedrungen und hat selbst eine Weile 
bei europaischen Obersetzem Unheil angerichtet. Die Zeit des Yii scheint in diejenige 
Periode zu fallen, in der eben damit angefangen wurde, die weiten Marschen neben den 
nordchinesischen Fliissen und in der groBen Ebene einzudammen und Urwalder zu 
roden. Bis in seine Zeit hinein hat die chinesische Zivilisation nur erst am FuB der 
noch von dichten Waldem bedeekten Gebirge und am Rande des LóB gewohnt, der 
den Ackerbau besonders begiinstigt.
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FluB in Ordnung brachte, mit seinem Schwert den Fels 93/10 Li tief gespalten 
und so dem Wasser einen Weg ins Freie geschafien. Aber er schlug allzu kraftig 
und zu tief in den Grand und darum die groBen Strudel.

Die Chinesen wissen weiter, dafi erst ganz wenige Fische lebendig durch 
das Drachentor geschliipft seien; aus den wenigen seien aber sofort Drachen 
geworden, die den Regen regulieren. Da nun die hóehsten chinesischen Staats- 
examina ahnlich schwer zu passieren sind, so werden diese von den chinesischen 
Literaten ebenfalls noch heute „Drachentor" genannt.

Zu den Anlegeplatzen am Ufer fiihrt nur ein schmaler Saumpfad und 
darum kónnen hier Karren hóchstens in zerlegtem Zustand iiber den FluB 
gebracht werden. Trotzdem ist der Verkehr beim Lung men ziemlich lebhaft 
und die beiden Zollhauser am Schen si- und Schan si-Ufer sind gute Pfriinden.

Auf der Schan si-Seite, unterhalb und auBerhalb des Felsvorsprungs, der 
mit weit ausladenden Pavillons, mit Tempeln und Galerien dicht besetzt ist, 
liegt ein armliches Lehmdorf. Wie die Tempelbauten selbst tragt es den Namen 
Yii men kou, Tor des Kaisers Yii (Tafel XIII). Davor an dem schlammigen, 
Aachen Strand lagen Hunderte von Booten und wurden eben mit Kohlen 
beladen. Um die Hiitten von Yii men kou herrschte von friih bis spat ein reges 
Leben, da spruhten die Essen, und Hunderte hammerten an Brettern und 
Spanten. Nicht genug Boote kann der Kohlenhandel hier Anden. Einzelne 
Boote werden noch in wochenlanger Arbeit von Tung kwan und Hsi ngan bis 
hierher den Hoangho heraufgebracht, die meisten aber machen wegen der 
starken Strómung nur einmal die Fahrt AuBabwarts.

Die Hoang ho-Schifie von hier haben nicht die eleganten Formen wie die 
Dschunken vom Yang tse kiang, sie sind rohe, unbeholfen aussehende Schachteln 
ohne Segel, halb so breit wie lang, aus diinnen Pappelholzbrettem, die mittels 
vieler eisemer Klammem zusammengeheftet sind. Diejenigen Schifie, die 
wahrend eines langeren Zeitraums den FluB auf und ab befahren, bieten einen 
hochst sonderbaren, fast móchte man sagen, unheimlichen Anblick. Es er- 
heben sich auf ihnen Hauser aus Matten oder dreieckige zeltartige Schutz- 
dacher aus Reisig mit einem Lehmbewurf, vor diesen aber steht noch ein hohes 
viereckiges Holzgeriist mit vielen langen eisernen Glocken und sonderbaren 
eisernen Rosetten, Fratzen und Figuren (Tafel X).

Wahrend der Fahrt AuBaufwarts haben die Boote nur wenig geladen und 
doch sitzen sie einen gróBeren Teil ihrer Reisezeit auf irgend einer Sandbank 
fest. Das Abschleppen hiervon, die Aachen verschlammten Ufer, die vielen 
Seitenarme, kurz, die ganze Ungunst des Fahrwassers zwingen die Mannschaft 
beinahe standig im Wasser zu arbeiten. Hoang ho-Schifier zu sein, ist ein 
schwerer Beraf. Er paBt eher fur Amphibien ais fiir Menschen.

Das Drachentor bei Yii men kou ist seit alten Zeiten beriihmt und Andet 
sieh auch schon im Yii kung erwahnt, jener Beschreibung Chinas aus der Zeit 
vor 41Jahrhunderten. Etwas neueren Datums ist ein Steinrelief, das auf Tafel XIV 
abgebildet ist und das Drachentor darstellt, wie es ein Chinese sieht. Nach 
diesem Steinrelief zu schlieBen, fuhr friiher die Fahre gerade auBerhalb der 
Felsklippen. OSenbar war ein Seil gespannt, das die Uberfahrt erleichterte1).

ł ) Die an dem Relief angebrachte chinesicho Inschrift besagt: „Der Gelehrte 
Li fu berichtet: Kaiser Yii hat das Drachentor geschlagen. Es fiingt an óstlieh vom 
Tung schou hsiang schan, bei der Stadt, die unter der Tang-Dynastie von Tschang
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Die alte KunststraBe, die von San yiian hsienŁ) dem FuB der Sandstein- 
berge von Nord-Schen si entlang und uber das Drachentor nacb Scban si fiihrt, 
kommt zurzeit fur den Grofihandel nur wenig mehr in Betracht. Wer mag es 
auch den Grofikaufleuten verdenken, daB aie heute nur noch ungern ihre Waren 
uber den gefahrlichen Fahrplatz schicken? Dazu sind die Kunstbauten jetzt 
im Verfall, die groBen Steinquader in der StraBe eher ein Hindernis. Was seit 
den Verwiistungen der Tai ping- und Mohammedanerrebellion im 19. Jahr- 
hundert in Nordwestchina neu geschafien wurde, ist alles armliches Flickwerk.

jen yiian gebaut ist, (es lauft) von Norden nach Siiden bis zu diesem Berge. Steile Stein- 
wande stehen an den beiden Ufem. Der groBe FluB windet sieh zwischen Bergen ein- 
tausend und einige hundert Li bis hierher. Zomig spriiht es hier, stiirmisch, lauter ais 
10 000 Donner.“ (Aus dieser Bemerkung wie auch aus anderen Schilderungen ist zu 
ersehen, daB viele Chinesen mit dem Namen Drachenpforte die ganze Lange der Ein- 
engung des Hoang ho von Ho kou bisYiimenkou bezeichnen wollen.)

„Der Gelehrte Wang hsien fu sagt: Ich war bei Hsia yang vorbei und von Han 
tsch'eng kam ich nordóstlich 60 Li und dann fand ich Lung men, einen Bachen voll 
spitzer Zahne, beide Torę steil stehend. Die Wellen waren sohrecklich. Wenn ein Sturm 
ausbricht (so. und dem Wasserlauf entgegen in das Tor hineinfahrt), dann steigt der 
FluBgott Pi (d. h. das Wasser) auf den Berg. Wenn das Wasser in Wirbeln nach unten 
stiirzt, so verlassen die Wasserdraohen ihre Wohnung.

Tschang ts'ien suchte unter der Dynastie Han die Quelle des Hoang ho und fand 
sie im Tsung ling, den Zwiebelpassen. Unter den Tang-Kaisem suchte Liu yiian ting 
die FluBąuelle und fand sie im Stemenmeer.

Unter der jetzigen Dynastie sohiokte Kaiser Kien lung Beamte auf eine Expedi- 
tion nach der Quelle des Hoang ho. Sie berichteten: Siidwestlich vom Stemenmeer 
gibt es einen FluB mit Namen Hoang tsch'in ho, welcher mehr ais 300 Li weit durch das 
Stemenmeer flieBt. Noeh weiter im Westen ist ein Himmelsstrich, aus dem das Quell- 
wasser in 100 Strahlen strómt, die alle goldfarben sind. Das ist die obere Quelle. Von 
da (flieBt der Hoang ho) uber den Tsung ling mehr ais 2000 Li weit und erreicht das 
Gebirge Tsi sche schan (Amne Matschen). Er tritt in China ein an der Grenze des 
Kreises Ho tschou, biegt nach Nordosten um, tritt dann bei Ning hsia in die Mongolei 
hinaus, biegt nochmals um und kommt nach Yen ngan fu, flieBt dann versteckt gleich 
einem Faden und nach einigen hundert Li erreicht er diesen Berg (das Tor des 
KaisersYii) und breitet sieh dann wieder aus.

Die Chronik von Tung tschou fu sagt: Der Lung men schan ist ein unterer Aus- 
laufer des Liang schan. Kaiser Yii hat ihn gespalten. Der westliche Teil liegt in dem 
heutigen Han tsch'eng hsien, der óstliche in Ho tsin hsien in der Provinz Schan si. 
Jeder der beiden Berge tragt einen Tempel des Kaisers Yii. In einem Kommentar des 
Schu king heiBt es: Zur Zeit der nórdlichen Wei-Dynastie existierten diese Tempel 
schon. Die Geschichte der Han hat es aus dem Schan hai king ubemommen. Die 
Gestalt des Tores erinnert an Drachen, darum hat man ihm den Namen Drachentor 
gegeben. In den Steinwanden sieht man die Spur des Asthiebes (des Kaisers Yii) 
noch bis heute erhalten.

Mein Landsmann Tschau tschiin yiian ist ein bekannter Kiinstler in der Herstellung 
von Inschriften: er hat dieses Bild fertiggestellt."

1) San yiian hsien ist heute eine Hauptstatte des GroBhandels von Schen si. Hsi 
ngan fu selbst ist die vomehme Residenz geblieben, wo eine Menge Beamter und reioher 
Leute ihren Wohnsitz aufgeschlagen hat. In dem administrativ viel unbedeutenderen 
San yiian hsien, das einige Tagreisen nórdlieh vom Hsi ngan liegt, lauft der Handel 
der Provinz zusammen. Es hat etwa 80—100 000 Einwohner, ist also halb so groB wie 
das heutige Hsi ngan fu.

Von dem Zwisohenhandel in San yiian her hat auch der nordtibetische Rhabarber 
fiir unsere Apotheker den Namen „Schan si-Rhabarber“ erhalten. Die vielen Rauch- 
waren Tibets, Lan tschou fu’s griiner Schui yen (Wassertabak), Moschus und ein- 
warts gehend vor allem Baumwollstofie werden dort im groBen verhandelt.
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Es mag auch noch vieł triibes Hoang ho-Wasser durch das Drachentor sich 
durchzwangen, bis auf dieser uralten Trasse eine Anderung eintritt und die 
Bahn gebaut wird. Hier aber wird sicher einmal eine Bahn durchkommen, 
nicht bloB, weil hier allein der Hoang ho leicht und sicher zu iiberbnicken ist, 
sondem auch der Kohlen Wegen, die heute schon von hier aus bis nach Hsi ngan fu 
gebracht werden.

Das Drachentor liegt in dem Gebiet, das die uralte chinesische Kultur zum 
Aufbliihen gebracht hat. Dicht dabei finden sich Eisen und Kohle seit TJrzeiten 
verhiittet. Die breiten LoBterrassen in den Talern machten aus den Chinesen 
das fleiBige Bauemvolk, das sie heute noch sind. Hier wurde der Grund gelegt 
zu der ungeheuren chinesischen Volkskraft, die noch lange nicht ihr Ende er- 
reicht hat und der es die Chinesen verdanken, daB sie so viele andere Barbaren- 
vólker aufsaugen konnten.

In nur vier Tagereisen vom Drachentor erreicht man mit Karreń die Stadt 
Ping yang fu, wo im 23. Jahrhundert v. Chr. der Kaiser Yao seine Residenz 
aufgeschlagen hatte. Von dort aus breitete sich die chinesische Zivilisation 
auf die vielerlei Stamme aus, die sich jetzt selbst Chinesen nennen und die 
auch wir unter dem Namen Chinesen zusammenfassen. Heute noch ist es nur 
die uralte gemeinschaftliche Kultur, die das Riesenreich zusammenkittet. Wie 
schwach die Zentralregierung ist und sich fiihlt, diirfte meinen Lesem ja be- 
kannt sein.

Der Ort Yii men kou am Drachentor hat nicht einmal ein ordenthches 
Gasthaus. Eine driickende Schwiile lastete in dem Tale, und dabei muBte ich 
in einer Garkiiche den niederen Raum einer Lehmhiitte mit zwanzig Chinesen 
teilen und froh sein, iiberhaupt ein Eckchen fur mich zu bekommen.

Am Tage darauf ging es kurz hinter dem Ort den Berg hinauf. Es galt, 
den schon erwahnten Bruchrand zu iiberschreiten, der in einem groBen Bogen 
zuerst dem Wei ho-Tal parallel lauft, dann immer mehr nach Norden um- 
biegend am Drachentor iiber den Hoang ho setzt, um schlieBlich innerhalb der 
Provinz Schan si noch weit nach Norden zu ziehen. Der Anstieg war so steil 
und der Weg so schlecht, daB man bei uns wohl nur GeiBen darauf klettern 
lieBe; hier aber begehen ihn Hunderte von Maultieren und Eseln, die jahraus 
jahrein Kohlen und Koks von den nachsten Gruben herbeischleppen. Kaum 
weniger steil stieg ich jenseits wieder hinab in das Tal des Hoang ho. Gabe 
es vom Drachentor an einen Weg dem FluB entlang, so ware ich bald in meinem 
nachsten Quartier geWesen. So aber war ich durch eine miihsame eintagige 
Tour nur etwa 8 km weiter fluBaufwarts gekommen.

Oberhalb der kurzeń und scharfen Wendung, mit der der Gelbe FluB die 
Randkette durchbricht, fand er sich jetzt tief in horizontal liegende Sand- 
steinschichten eingegraben. In einer Breite von 300—400 m fiillt er dort die 
ganze Talsohle aus und flieBt in wenig ausgiebigen Windungen rasch und eilig 
in einem Felscanon zwischen graugriinen Sandsteinmassen dahin. Und so 
ging es nun wochenlang dem FluB entlang weiter aufwarts gen Norden.

Nie konnte ich weit das Tal hinaufsehen, nie konnte ich von den Bergen 
aus sicher im voraus sagen, wie das Tal weiterging. Kaum war ich aus der 
Schlucht heraus, so waren FluB und Tal schon den Blicken entschwunden und 
unabsehbar weit zeigte sich eine unendliche Zahl von LoBgipfeln, ein Labyrinth 
von Riicken und Kammen. Keiner davon iiberragte imposant und hoch seine
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Umgebung. Nein, von dem Randgebirge an, das ich am Drachentor hatte 
iibersteigen miissen, und so weit das Auge nach Westen dringen kann, glaubt 
man ein einziges welliges Plateau vor sich zu haben.

Doeh dies ist nur Schein. Wild zerrissen ist all das lóBbedeekte Sandsteinland 
um den Hoang ho (Tafel XVII). Lauter steile, Hunderte von Metem tiefe 
Schluchten trennen die einzelnen Berge. Und schmale FuBwege, oft winzige Pfad- 
chen nur, die ein Ackerchen mit dem anderen, eine Terrasse mit der nachsten ver- 
binden, das waren von nun an meine Strafien. Ein Gebiet also, das nur wenig An- 
ziehendes hatte: nur LoB gab’s auf grau, gelb, griin gefarbtem Uberkohlen- 
sandstein, wozu etwas weiter im Norden ais Zwischenglied noch rotę, pliozane 
Tonschichten traten. Entsprechend diesem wenig widerstandsfahigen Materiał 
war die Zerrissenheit so weit vorgeschritten, daB die topographische Aufnahme 
mich viele Seufzer kostete; es sollten doch von diesen tausend und aber tausend 
groBen Schluchten so viel ais móglich auf die Kartę kommen.

Je weiter ich dann allmahlich riach Norden vorriickte, desto sparlicher 
wurde der Regen. Und bei trockenem Wetter, am schlimmsten an windstillen 
Tagen, briitete ein heiBer und so dichter Staub iiber all den Bergen, daB durch 
ihn die Fernsicht auf wenige Kilometer beschrankt wurde.

Nahe dem Punkte, an dem ich den Ho hinter dem Drachentor wieder er- 
reichte, liegt dicht iiber dem FluBufer ein ummauertes altes Soldatenlager. 
Alte Befestigungen ziehen sich von dort aus noch weiter am FluB hin. Es war 
aber schwer zu sagen, aus welcher Zeit diese langen Mauem mit den vielen 
SchieBscharten stammten. An manchen Stellen lagen noch dick eingerostete 
eiserne Kanonenrohre herum, Vorderlader, Jingals, die ihre Stein- und Eisen- 
kugeln wohl kaum weiter ais bis an das andere Ufer zu schleudem vermocht 
hatten. Es machte ganz den Eindruck, ais ob es sich um Reste mittelalterlicher 
Befestigungen handelte.

Diesem alten Wehrgang folgend kam ich am zweiten Tage nach Ts'ai gu kou. 
Der Weg dorthin war recht einsam gewesen. In Ts'ai gu kou aber stand ich 
wieder mit einem Małe inmitten ganzer Haufen von Chinesen. Mit viel Geschrei 
wurden Kohlen auf die breiten Boote verladen, dereń etwa vierzig bis fiinfzig 
am Ufer bereit lagen. Sechzehn bis achtzehn Boote sollen taglich von hier aus 
abgelassen werden, jedes Boot mit 170—180 D an1) einer sehr schónen Kohle. 
Nur vom Strome getrieben, fahren sie mit solcher Eile fluBabwarts, daB sie — 
wie die Chinesen sich ausdriicken — „zwischen zwei EBzeiten“, also einen 
halben Tag spater schon durch das Drachentor kommen. Um diese ofienen 
Schachteln durch die Felsklippen zu steuern, ist jede mit drei langen Rudero 
versehen und hat eine Bemannung von zwólf bis fiinfzehn Kuli. Der verhalt- 
nismaBig hohe Lohn von 300 Cash pro Kopf und Fahrt laBt auf dereń Ge- 
fahrlichkeit schlieBen.

Nahe am Ufer waren hier armliche Schuppen mit vielen LoBhóhlen. Wie 
Bienen aus ihren Waben, so rannten bei meiner Ankunft die kohlengeschwarzten 
Zopftrager auf mich zu. Viele von ihnen hatten noch nie einen Fremden ge- 
sehen. „Yang gui tse, yang gui tse lai leao“ hallte es aus allen Ecken. Jeder 
wollte mich móglichst genau betrachten, womóglich befiihlen, meine Kleider 
betasten.

Dan =  eine Traglast von 240 Cattie =  etwa 130 kg.
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In einer kleinen Viertelstunde ist vom Ufer des Flusses aus die Kohlen- 
grube zu erreichen. Sie liegt in einer kahlen Schlucht und Łat zwei Schachte 
von 36 Klaftern (=  125 m) Tiefe bei U/2 m Weite. An jedem SchacŁt stehen 
zwei Haspeln. OŁne irgend eine Ubersetzung, obne jede Sicherung durch einen 
Sperrbaken wird damit alle drei Minuten je ein Korb mit 160 Cattie Kohlen 
gefórdert. Zehn Łalbbekleidete Kuli drehen unter taktmaBigem Singen oŁne 
die geringste Unterbrechung an der Kurbel. Es wird mit doppelter Schicht 
Tag und Nacht fortgearbeitet. Fur jeden Arbeiter, der heraufkommt, fahrt 
sofort ein anderer ein.

Ich stand wenige Augenblicke am ScŁachteingang, der unter einem weit 
vorspringenden ofienen Dache miindet, ais freundlich grinsend einer der Uńter- 
nehmer sicŁ zu mir gesellte und eine Unterbaltung anfing. Aus jedem seiner 
Worte klang die Frage, wie er den Betrieb wohl noch verbilligen konne. „Es 
fehlt uns an Kapitał und, ach, das Wasser!“ jammerte der Mann wieder und 
wieder. Heute wird das Grubenwasser in groBen Ledersacken heraufgeschafft; 
Pumpen verstanden hier die Chinesen noch nicht anzufertigen. Von Europaem 
Maschinen und Pumpen zu kaufen, paBte den Leuten aber auch nicht. Man 
erwiderte mir stets; „Daran kónnen wir nicht denken. Wir haben viel zu wenig 
Kapitał."

Um die Kosten der Befórderung der Kohlen vom Grubeneingang zu dem 
Bootsplatz zu ersparen, waren die Untemehmer eben daran, einen neuen Schacht 
ganz dicht am Hoang ho anzulegen. Nur mit Hammer und MeiBel, ohne irgend 
ein anderes Hilfsmittel, wurde dieser durch den Sandstein getrieben. Fiir jeden 
FuB bei 5 FuB im Quadrat bekamen die Arbeiter 3200 Cash (=  etwa 3 Tael 
Silber, etwa 9 Mark). Da nun die Untemehmer geme gewuBt hatten, wie weit 
ihr neuer Schacht von der alten Grube entfemt sei, und da den Chinesen unter 
Tag jegliche Orientierung fehlte, so wurde ich gebeten, ihnen fiir einen Teil 
der Grube einen Plan zu machen.

Mit unheimlicher Geschwindigkeit fuhr der Fórderkorb mit mir in die Tiefe. 
Eine dumpfe, fast betaubende Hitze empfing mich. Mit offenen Ollampchen 
in der Hand krochen da schwarze splittemackte Knaben und Manner aus 
engen, wirr und planlos zusammenlaufenden Lochem Łeraus. Wie Molche 
und Bergteufel, nicht mehr wie menschliche Wesen nahmen sich die Zopftrager 
aus in dem kiimmerlichen Licht ihrer Rizinusollampchen. Triefend von SchweiB 
zogen sie ihre wie Spielzeug aussehenden Wagelchen mit den winzigen Kollen 
daran iiber den unebenen Grand. In Stiicken bis zur GroBe von mehreren 
KubikfuB wurde ein wunderschóner Anthrazit gewonnen. Grus wurde gar nicht 
gefórdert. Nie in gerader Richtung, nur wie es der Zufall eingegeben hatte, 
liefen die Gange und Stollen durcheinander. Selten war eine kleine Holzver- 
kleidung zu sehen. Bald ging es so niedrig weiter, daB ich nur knieend und 
kriechend durchkam, bald war ein Stollen bis zu 3 oder 4 m Hóhe und Breite 
ausgeweitet. Zwischen Wagelchen mit Kohlen kamen solche mit einem ge- 
fiillten Wassersack. Aber nur an einer Stelle fand ich das Wasser etwa knie- 
tief, sonst war die Grube auffallend trocken. Neben der Hitze wirkte ein un- 
ausstehlicher Gestank auf mich beinahe erstickend. Die Chinesen schien aller- 
dings beides nicht zu storen; so ist’s nun einmal in einem Bergwerk und so hat 
es der GroBvater schon gehabt. Wenige Neugierige folgten mir noch unter Tag 
durch das Labyrinth von Stollen, ais ich das Kroki aufnahm. Unter zehn Ober-
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arbeitem graben je etwa fiinfzehn Mann in den verschiedenen Richtungen. Die 
Unternehmer selbst steigen so gut wie nie in die Grube. Wie es da unten 
gemacht wird, geht sie gar wenig mehr an.

Endlich hockte ich wieder in dem rohen, zerschundenen Korbgeflecht, und 
ruckweise zog mich das dunne Hanfseil in die Hóhe. Der Korb drehte sich, 
baumelte, schlug an den Seiten an; ich muBte acht geben, nicht die Hande zu 
verletzen. Bange Augenblicke! Wenn der liederliche alte Chinesenstrick jetzt 
risse! Da packten mich gottlob schon kraftige Arme und die frische Sonnen- 
warme mit ihren nur 26° empfangt mich noch einmal.

Die Arbeiter unter Tag verdienen in zwólfstiindiger Schicht 340 Cash =  etwa 
1 Mark und jeder darf sich, wenn er wieder heraufkommt, ein groBes Stiick 
Kohle mitnehmen, womit er seinem Hauswirt die Wohnung bezahlt. Da das 
Essen in der Nahe der Grube sehr teuer ist — es muB Tagereisen Weit uber 
die Berge gebracht werden — so kónnen die Leute trotz aller Genugsamkeit 
nur kleine Ersparnisse machen. Verungliickt ein Mann in der Grube und wird 
der Leichnam gefunden, so bezahlt der Unternehmer den Sarg und die Priester- 
kosten. Stammt der Mann aus der Umgebung und hat er Frau und Kind, so 
erhalt die Witwe 2000—3000 Cash, das sind noch nicht ganz 10 Mark.

GroBe Grubenkatastrophen scheinen haufig vorzukommen. Zu Kaiser Dao 
kuangs Zeiten (1821—1851) seien einmal — so wurde mir erzahlt — uber 
150 Arbeiter verschiittet worden. 1859 lief eine Grube mit Wasser voll. In 
einer benachbarten, in Tschuanwu, in der uber 300 Arbeiter unter Tag Be- 
schaftigung fanden, brach 1876 das Wasser vom Hoangho so rasch herein, 
daB kein einziger Mann sich retten konnte. Der friihere Schacht dient heute 
ais Zisterne! Einzelne Ungliicksfalle, Verschuttungen u. dgl., gehóren zur 
Tagesordnung.

An jenem Abend blieb ich in Sche kia (spr.: dia) tan. In dem kleinen Dorfe 
wohnen die sechs Unternehmer und der Besitzer der Minę. Zur Erleichterung 
der Verrechnung hatten diese sieben Parteien 12 Teile gemacht. Vom Gewinn 
bekam der Grundbesitzer 2 Teile, wahrend sich die sechs Unternehmer je nach 
ihrem Anlagekapital in die iibrigen 10 teilten. Mit der unubersichtlichen chinesi- 
schen Buchfiihrung waren mehrere Dutzend Schreiber beschaftigt. Im ganzen 
sollten uber 2000 Arbeiter an der Grube von Ts'ai gu kou beschaftigt sein. 
Der Mandarin von Ki tschou liefi pro Dan 6 Kupfercash erheben, wozu dann 
noch 6 weitere Cash kamen, der Gehalt und „Squeeze“ fiir die Schreiber und 
Angestellten des Mandarins.

In  Sche kia tan konnte ich bis lange nach Mitternacht zu keiner Ruhe 
kommen. Der Transport der Kohlen den Hoang ho hinab spielt ja — wie wir 
gesehen haben — eine sehr wichtige Rolle. Auf Lasttieren wird von hier Wenig 
abgefiihrt, das ist schon zu teuer; dabei kann selbst die schóne Kohle von Ts'ai 
gu kou nicht mit dem Koks und dem Grus von den kleinen Gruben beim Drachen- 
tor konkurrieren. Die zum Transport notwendigen Boote aber, die ja so gut 
wie nie wieder zuriickkommen, werden viel hóher oben am FluB gebaut und 
fahren leer bis hierher zum Ladeplatz, wo sie 50—60 Tael wert sind. Durch 
Schifisverkaufe wird also hier standig viel Geld umgesetzt. Eine so verlockende 
Gelegenheit, Leute mit Geld im Beutel abzufangen, lassen sich chinesische 
Schnapphahne nicht entgehen. Und so hatte sich unweit nórdlich von Sche 
kia tan der „Hu da han“, zu deutsch: der „lange Hu“, eingenistet. Vom „langen
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Hu“ hatte ich schon in Han tsch'eng hsien gehórt, ja bis Tung kwan ting war, 
wenn auch nur vage, sein Ruf gedrungen. Hu da han galt ais ein Rauberhaupt- 
mann, der vor nichts zuruckschreckte. Unbegrenzter Mut, gróBte Verschlagen- 
heit und natiirlich Unverwundbarkeit wurden ihm nachgesagt. Und dieses 
Jahr hatte er es schon ganz besonders schlimm getrieben. Erst einen Tag vor 
meiner Ankunft hatte er noch acht Viehhandler aus Ho nan beraubt und einen 
davon totgeschossen. Hberall hatte er seine Fiihler und Spione. Die Zahl seiner 
Anhanger war nie sicher zu erfahren. Der Mandarin des Bezirks, d. h. der von 
Ki tschou, der auch von den Schifiern und Kohlenhandlern seinen Obolus be- 
zieht, Wagte nichts gegen ihn zu unternehmen. Was wollte er auch machen? 
Kaum hatte er einst 200 Tael auf „Hu da han’s“ Kopf ausgesetzt, ais schon 
in einer der nachsten Nachte ein dicht neben seinem Amtsgebaude wohnender 
reicher Literat von dem Rauberhauptmann ermordet wurde. Wer mochte sich 
da noch an den Verwegenen herantrauen? Auf 4000 Unzen (Tael) war jetzt 
die Summę angewachsen, die in Sche kia tan fur gelieferte Boote an die Schifi- 
bauergilde ausbezahlt worden war und der Rauber wegen nicht heimgeschafit 
werden konnte. Einige von den Leuten, die mit ihrem Geld bei Nacht iiber 
die Berge zu entwischen gedachten, Waren trotz aller Vorsicht dem „langen 
Hu“ und seinen Helfershelfern in die Hande gefallen. Was will man auch im 
LóBland auf Schleichwegen machen? Hber die LóBschluchten gibt es nicht 
allzuviele Ubergange und sowie der Morgen graut, kann in den vegetations- 
armen Talern keiner mehr unbemerkt durchschliipfen.

Sche kia tan selbst und die gutbewaffneten Brotherren von so vielen Ar- 
beitem zu iiberfallen, wagte der „lange Hu“ noch nicht. Auch die Bauera in 
ihren LóBhóhlen blieben von ihm unbelastigt, denn was besitzt ein chinesischer 
Loflbauer an Sachen, die des Stehlens und Raubens wert waren! Der ist froh, wenn 
sein Getreidevorrat in seinen Kórben und Steinzeugkriigen groB genug ist, daB 
er ihn und seine vielen hungrigen Mauler iiber ein schlechtes Jahr hiniiberbringt.

In Sche kia tan, in meinem Gasthaus, hielt die Schiffergilde bis zum friihen 
Morgen ihre Beratungen. Die Ansichten gingen sehr auseinander, ob man es 
wagen konne, das Silber mit dem Fremden zu schicken. Wird der „lange Hu" 
den passieren lassen, oder wird er auch vor ihm nicht zuriickschrecken? Kalender 
und Zauberbiicher wurden herrorgeholt, um diese schwierige Frage zu ent- 
scheiden, ob es ein gliickbringender Tag sei, an dem ich reise. Ais aber meine 
Diener in der Morgendammerung zu satteln begannen, hatten sich doch sechzig 
Mann entschlossen, mit mir heimzureisen. Einige Esel trugen ikr Silber und 
Kupfer. Die meisten der Leute hatten ein kurzes Handschwert oder einen 
SpieB bei sich. Diejenigen, die Geld zu verteidigen hatten, hielten sich immer 
móglichst dicht an meine Person.

Erst folgten wir dem Flusse (Tafel XV), den alten Befestigungen entlang, 
dann, ais an einer Ecke die Sandsteinwande direkt aus dem Wasser auf- 
stiegen, fiihrte der Weg in steilen kunstvollen Serpentinen an einem nahezu 
senkrecht abfallenden Felsabsturz in die Hóhe. Unter iiberhangenden Felsen 
gab es dort einige schmale und gefahrliche Holzstege. An einer solchen 
Stelle krachte plótzlich aus einer Hóhle iiber uns ein SchuB, doch zum Gliick 
ohne Schaden anzurichten. War das ein Signal gewesen, oder nur eine Probe 
auf unseren Mut? Ich vermute fast das letztere. Ein Teil der Schiflsleute 
wollte in der Tat umdrehen, lieB sich aber doch gróBtenteils beruhigen.
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Die erste Nacht blieb ich in einem hoch gelegenen LóBhóhlendorf unweit 
eines Tempels, von dem aus „Hu da han“ seine meisten Untaten veriibt haben 
soli. Die SchiSer stellten dort all ihre Habe ungefragt, wie wenn sich dies von 
selbst verstiinde, in meinen Schlafraum — Ma hat sich die Sache wahrscheinlich 
bezahlen lassen — und die ganze Nacht iiber gingen ihre Wachen singend und 
schreiend vor meiner LóBhóhle auf und ab. Von Zeit zu Zeit krachte ein SchuB 
durch die funkelnde Stemennaeht — um dem „langen Hu“ zu melden, daB 
aufgepaBt werde. Auch ein groBes Gong kam wenig zur Ruhe, und darum 
gab es auch fur mich nur einen unruhigen Schlaf. Am Tage darauf ritt ich 
bis in den Hof des Rauberlagers. Dort saB ganz hinten in einer niedrigen LóB
hóhle eine alte runzlige Chinesin, die sich zwischen ein paar Steinen einen Topf 
Hirse kochte und uns murrisch den Riicken zudrehte. Von den Raubern selbst 
war nirgends eine Spur zu sehen.

Wie eine dicke Haut iiberzieht hięr der LóB das zerrissene Sandsteingebirge. 
Bei dem heutigen Klima der Abtragung preisgegeben, laBt der LóB im Grunde 
von Schluchten das unter ihm anstehende Gestein erkennen. Blendend weiB- 
gelb schimmerten in jenen heifien Sommertagen alle die Hangę mit den zahllosen 
kiinstlichen Terrassen. Jedes Fleckchen Land ist zwar angebaut, aber Weizen 
und Hirse steht darauf so diinn, daB sich schon auf kurze Entfemung kaum 
noch ein schwacher griiner Hauch erkennen laBt. In mageren Buschen sieben, 
acht Halme beieinander und diese dann fast ein halbes Meter von den nachsten 
entfemt — wie bei uns Kartofieln etwa — so sind die Getreidefelder im LóB 
hier bestellt. Es ist ein armes Hungerland. Wie oft fallt der Regen nur in 
unzureichender Menge! 1905 hatte es hier im Mai zum erstenmal nach siehen 
Monate langer Diirre geregnet und doch war es kein schlechtes Jahr. Wegen 
dieser groBen Trockenheit wenden hier die Chinesen Getreidebau mit Um- 
pflanzung der jungen Getreidepflanzchen an. Sie gehen mit ihren Getreide- 
ackem um wie wir etwa mit unseren Gemusegarten. Hierdurch, sagten mir 
die chinesischen Bauern, hekamen die einzelnen Getreidepflanzchen viel tiefer 
gehende Wurzeln und trotz der groBen Platzverschwendung wollen sie damit 
eine reichere Ernte erhalten, ja hierdurch allein soli das Getreide vor dem ganz- 
lichen Untergang geschiitzt sein. Die Aussaat sowie das Umsetzen wird noch 
in der Zeit der sommerlichen Gewitterregen besorgt. Die Pflanzchen haben 
dann schon geniigende GróBe, wenn die allwinterlich herrschende vollkommene 
Trockenheit beginnt. Durch das Umsetzen der Getreidestóckchen ist in der 
Tat — wie in letzter Zeit russische Landwirte in Erfahrung gebracht haben — 
eine reichere Bildung von Haarwurzeln bedingt, und diese ermóglicht es den 
Pflanzen, die in den vielen Kapillaren und Poren des Lósses stets, wenn auch in 
geringer Menge vorhandene Feuchtigkeit in genugendemUmfange an sich zu ziehen.

Bewunderungswiirdig einfach leben diese LóBleute. AuBer ihrer eisernen 
Pflugschar in Speerspitzenform, eisernen Messem, Axten, Nadeln, Kriigen und 
Pfannen, den Steinen zu ihrer Eselmiihle, ein paar irdenen Schiisseln, dem 
Indigo, der ihnen die selbstgepflanzten und selbstgewobenen Baumwollstoffe 
farbt, brauchen sie kaum etwas zu kaufen. Ich glaube, den meisten Bauern 
hier gehen im Jahr keine 3000 Cash durch die Finger, die Grundsteuer betragt
oft nur 8—9 Li Silber1) pro mou =  Morgen.

*) 10 Li =  1 Fen, 1 Li also ein Tausendstel eines Taels.
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Nur in LoBhóhlen wohnen die Bauern der dortigen Gegend.
An den Abhiingen haben sie das miirbe, gleichmaBig weicbe Erdreich senk- 

recht und glatt abgegraben, davor einen Platz ais Tenne geebnet und dann, 
einem Kellergewólbe ahnlieh, 4—5 m hoch und 3 m breit eine Grotte ein paar 
Meter tief ausgegraben. Zum SchluB kommt eine diinne Lehmwand vor die 
Hóhlung, der Eingang wird mit einer Holztiir und Oberlicht versehen und das 
Zimmer ist fertig. Stellt es eine Kuchę vor, so fehlt nur noch der Rauchfang. 
Ais senkrechter Schacht ist dieser rasch durch die Decke gegraben. Und wenn 
oben druber eine StraBe fiihrt, so findet sicherlich kein Chinese etwas darin, 
daB der Rauchfang mitten in der StraBe ausmundet.

Es war solch eine alte Wohnstube im LóB gewesen, iiber die ich eines Tags 
geritten kam. Sie gehórte zwei Witwen, wie ich spater erfuhr. Mit einem Małe 
scheut mein groBer Brauner vor einer plótzlich mitten aus der StraBe auf- 
steigenden Dampfwolke, ein jaher Sprung auf die Seite, daB ich schon fiirchte, 
samt dem Pferde iiber den StraBenrand und in den Hof zu stiirzen — da, ein 
dumpfer Ton, ein unterirdisches Rauschen, ein haltloses Rutschen — ein Zetern 
und Kreischen von Frauenstimmen — und ein ganzes Chinesenhaus bricht 
unter mir zusammen. Halb begraben, hilflos unter meinem zappelnden Pferde, 
suche ich mich vergebens aus den weichen Massen herauszuarbeiten, ais auch 
schon, Furien gleich trotz ihrer kleinen FiiBchen, drei Weiber mit Besen und 
Stecken auf mich losstiirzen, rasend um Hilfe schreien und mich am Boden 
festhalten: „Du hast unser Haus eingeworfen!“ — „Du muBt das Haus bezahlen!“

Aus allen Lochem rings sehe ich Ameisen gleich die Nachbarn zu Hilfe 
eilen. Oben an der Einbruchstelle stehen ratlos meine Diener. 7 m tief war 
mein Sturz gegangen. Erst finden sie nirgends einen Weg zu mir herab. Die 
Bauern selbst aber helfen mir erst recht nicht heraus. „Zahlen! Zahlen!“ 
schreit nur die wiitende Menge. Es gab erst eine tiichtige Keilerei, bis meine 
Diener, nachdem sie endlich herunter gefunden hatten, mich ausgraben durften. 
Gut, daB die Schifier dabei waren. Sie halfen den Preis fur das Haus herunter- 
handeln, und so kam ich mit dem Schrecken und 4000 Cash weg, d. h. also mit 
10 Mark fiir ein ganzes Haus samt zerschlagenem Geschirr. Beruhigt, ja ver- 
gniigt zogen damit die beiden Witwen einstweilen zu ihren Nachbarsleuten.

Am 23. Mai war ich wieder im Hoang ho-Tal. In  einem ganz engen und 
schmalen Felskanal, einem Tal im Tale, fand ich die braunen Fluten dahin- 
rauschen, und auf den breiten, um 10 m hóheren Felsleisten an beiden Tal- 
randern lag trotz 30° Warme eine dicke Eismasse, geschiitzt von einer dichten 
Sand- und Schmutzdecke. Weit iiber einen Monat lang mufite es in dem Tale 
schon sehr warm gewesen sein und doch hatte das Eis noch bis zu 4 m Machtig- 
keit. Kompakt wie Gletschereis am Ende einer Morane sahen sich die Decken 
an. Es sind Treibeismassen vom Winter her.

Von vielen Felsabsatzen unterbrochen starrten von links und rechts kahl 
und tot die Talwande herab. Ganz oben im Talgrund zeigten sich beim Weiter- 
reiten groBe, schmutzige, weifiliche Wolken. Schnell fertig erklarte mein Ma, 
das sei Rauch von Feuern der Schiflergilde; denn meine tapferen Schifisleute 
hatten sich schon seit einer Weile von mir getrennt, unter dem Vorgeben, sie 
hatten jetzt nicht mehr weit zu einem Ort, wo viele Geschaftsfreunde von ihnen 
wohnten. Bald kam auch in der Tat ein gróBerer Ort in Sicht, malerisch an 
der linken Talseite hinauf gebaut: Lung wang tschen ist sein Name. Davor
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sah ich — immer in der Ferne noch — Dutzende von Mannern flachę Boote 
iiber die wellige Eisflache ziehen und schieben. Die „Rauchwolke" aber sah 
sich jetzt immer sonderharer an. Sie ging von der Mitte des 400 m breiten 
Talgrundes aus, aber nicht von einem Punkte, sondem wie von einem langeren 
Streifen. Und was ist denn dort weiter oben noch? Da flieBt ja der FluB breit 
iiber die ganze Talflache hin! Bricht denn Hochwasser herein? Dann aber 
rasch auf die Talseiten hinaus, ehe es zu spat ist! Ein Rauschen wird hórbar, 
ein andauerndes gewaltiges Brausen — kein Zweifel, dort poltem machtige 
Wassermassen . . .  Und nun enthiillt sich das Geheimnis: Der ganze Hoangho 
stiirzt in freiem Fali iiber die Felsen in den schmalen Langsspalt, in dem ich 
den Fłufi schon weiter unten im Tale getroffen.

Man hat hier ein ganz eigenartiges Naturschauspiel vor sich. Auf einer 
harteren, widerstandsfahigeren Platte im horizontal gelagerten Sandsteingebirge 
breitet sich der Gelbe FluB erst weit aus, bespiilt links und rechts die Felswande, 
um hierauf von drei Seiten zugleich -in einem Fali von etwa 9 m Hóhe in eine 
kleine 15 m breite Kluft zu stiirzen (Tafel XVII, XVIII u. XIX).

Um dicke starre Eismassen herum drangen sich die Fluten, oftmals geteilt 
stiirzen sie in den schmalen Spalt. Da und dort sieht man Gletschermiihlen 
sich drehen, tiefe Strudellócher, Riesentopfen gleich, daneben. Der Fali zieht 
sich eine lange Strecke an dem sonderbaren Felsgraben entlang, und es ist 
schwer, ja fast unmóglich, ein gutes Bild von seiner ganzen GróBe und Wucht 
auf die Platte zu bekommen. Das schónste bot sich mir noch von der rechten 
Seite aus, es blieb aber auch dort unmóglich, in die Nahe des Hauptfalles ganz 
oben zu kommen. 600 m mógen kaum geniigen fiir die ganze Ausdehnung des 
Falles. In freiem Bogen, so daB man darunter durchkriechen kann, schieBen 
ófters die Wassergarben in die Luft hinaus; ein Hexenkessel kocht und hrodelt 
vor dem Beschauer, aber schmierig gelbbraun bleibt trotzdem der ewig schmutzige 
Geselle, gelb farbt noch der Gischt, der mir ins Gesicht weht.

„Wie heiBt ihr den Fall?“ fragte ich einen der umstehenden Chinesen, die 
mir nachgelaufen waren.

„Wasserfall,“ kam prompt zur Antwort.
„Sonst hat er keinen Namen?“
„Lung wang sau * 2) oder Lung wang chia,“ wuBte endlich ein etwas Kliigerer 

zu melden, „friiher — jetzt weniger — sagte man auch Hu kou dafiir."
Auch Hu kou wird schon im Yii kung genannt. Einer der alten chinesischen 

Kommentatoren des Werkes wuBte ja auch, daB in Hu kou der Hoang ho wie 
siedendes Wasser zische. Ja  freilich brodelt und zischt hier der Ho! Es ist 
wirklich ein Hu kou, eine Kochtopfklamm3) (Abb. 6, Tafel XVIII u. XIX).

Die Leute im Ort Lung wang tschen leben von diesem Hindemis. Hunderte 
von Booten kommen jahrlich hier durch und werden etwa einen Kilometer weit 
auf Walzen um das Hindemis herumgeschleppt. Anfang Marz jedes Jahres, 
sowie die Treibeismassen verschwunden sind, die den FluB zwischen dem Fali

’) Das Eis soli erst im August verschwinden.
2) Lung =  Drache; wang ye =  Kónig. Lung wang ye werden meist die FluBgótter 

genannt; sau oder chia =  Wasserfall.
3) Siehe auch Richthofen, China I, Seite 305, Anmerk. H'u =  Topf, Kochtopf; 

kou =  Miindung, Kluse. Von einem Hoang ho-Fall war aber vor meinem Besuch noch 
nichts bekannt geworden.
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und dem Drachentor so fest verstopfen, daB sogar Ochsenkarren zwei Monate 
lang in jedem Winter daruber fahren kónnen, beginnt die Schifiahrt. Am 
lebhaftesten aber geht es in Lung wang tsehen im September und Oktober zu, 
wenn die Gan ts'ao(Lakritzenholz-)SchifEe (200 Stiick) von Bau tu herabkommen; 
dann finden viele hundert Arbeiter Beschaftigung. Ende November 1907 sah 
ich noeh 30 mit Gan ts'ao beladene Bau tu-Boote in Tung kwan ting liegen. 
Sie waren eben auf der Durchreise nach Ho nan.

Ais ansassige Familien zahlt man in Lung wang tsehen selbst nur 39, und 
doch ist es der wichtigste und gróBte Platz im ganzen Bezirk Ki tschou. Die 
Bezirkshauptstadt dieses Na-
mens liegt in Ostsiidost in 60 Li 
Entfernung. Sie ist noch kleiner 
ais Lung wang und birgt heute 
kaum noch 20 Familien. In  den 
Hungerj ahrenl876—1878 waren 
Stadt und Land Ki tschou ganz 
ausgestorben, die Einwohner 
verhungert oder geflohen. Und 
diese Stadt tragt den Namen 
einer der altesten Provinzen 
des Chinesenreichs, sie hat allem 
nach in den Jahrhunderten vor 
Beginn unserer Zeitrechnung 
eine ziemlich wichtige Rolle ge- 
spielt.

Kurz vor der letzten grofien 
Hungersnot war die Stadt Ki 
tschou von den Tai ping-Rebel- 
len zerstort worden. Es soli, 
so erfuhr ich hier, im Winter, 
im XI. Monat des 3. Jahres 
der Regierung Kaiser Tong 
tsches (1865) gewesen sein; vom 
Drachentor bis iiber Lung wang 
tsehen hinauf hielten zwei Ying 
pan, etwa 2000 Mann kaiser- 
liche Truppen, das Schan si- 
Ufer besetzt, ais druhen iiber 
dem FluB Tsch'ang mao tse, die
langhaarigen Rebellen1), erschienen. Am 23. im XI. chinesischen Monat schoben 
sich endlich wie alle Jahre die Treibeismassen unterhalb des Falles zur Schen 
kiao (gottgegebenen Briicke) zusammen und in der darauffolgenden Nacht 
erzwangen die Tai ping-Leute den Ubergang. 30 Kaiserliche, die Widerstand 
leisteten, fielen, die iibrigen entflohen nach allen Richtungen. Nach Ki tschou,

H iikou, die „Kochkesselklamm'des Hoang ho. 
a u .b  Funkie der .phoł-ographischsn Aufnahmen.

Abb. 6.

J) Noch viele Jahre nach dem Sturz der in Nan king von Hung hsiu tsch'uan pro- 
klamierten Rebellendynastie Tai ping zogen groBe Scharen von Rebellen im Reiche 
herum, die „Langhaarige" genannt wurden.
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iiber Hsiang ning hsien, zogen hierauf die Scharen weiter, iiberall mordend 
und sengend. 30 000 bis 40 000 sollen es gewesen sein. Im Friihjahr darauf 
sei wieder ein kaiserlicher General mit 3000 Mann gekommen. Diese bauten 
dann erst die Mauer und die befestigten Lager, die wir heute noch seben und 
die in ibrer Art Ahnlichkeit mit dem Limes haben, mit dem die Romer ihr 
Dekumatenland schiitzten. Bis in die Hungerjahre binein ist diese Besatzung 
geblieben. Wahrend der groBen Mohammedaneraufstande wurde dadurcb ver- 
hindert, daB auf Raub ausziehende Streifkorps den Ho uberschritten und in 
die Provinz Schan si einfielen.

In einem so verarmten Bezirk wie Ki tschou halt sich ein Mandarin natiirlich 
nur gerade so viel Polizei, ais er zum Eintreiben der geringen Steuern braucht, 
und so Łat das Rauberwesen hier in jener Art uberhandnehmen kónnen, von 
der ich schon oben einiges erzahlt habe.

Langsam ging mein Marsch weiter, bald dicht am Flusse hin, bald einer 
besonders schlechten Stelle hoch iiber die Berge ausweichend. Oft muBte der 
Weg erst von eigens hierzu geheuerten Leuten hergerichtet werden. Mit Spaten, 
Hacken und Sabeln waren oben auf den HóŁen die LóBwege zu erbreitern, 
damit die Maultiere nicht mit meinen Kisten und Eisenkofiern in den Abgrund 
fielen. Eines Tags stiirzte aber docb Dang fu, der von seiner Mutter mir so 
angelegentlich empfohlene Diener aus Lung tschii tschai, mit einem Lastpferde, 
das meinen groBen photographischen Apparat und meine Konserven- und 
Geschirrkiste trug, durch eine steile Felsrinne ab. Einige Steine waren aus- 
gebrochen, das Tier kam ins RutscŁen und zog den Mann mit sich hinab. Zwei 
Haus hoch war kein Halten. Der Sattel zerschellte an einem Felsvorsprung, 
weit im Bogen schleuderte es die Kisten in den FluB. Zum Gliick fiir Tier 
und Mensch fielen auch sie weich ins Wasser, sonst lagen sie mir jetzt zer- 
schmettert in der Einóde. So kostete es den Diener nur einige Zahne und das 
Tier ein paar Schrunden. Zwei Stunden spater waren wir so glucklich und 
fischten die Kiste mit dem photographischen Apparat aus dem Strom. Es 
war ein Meisterstiick der Firma Stegemann in Berlin. Trotz mehrmaligen 
Aufschlagens war die Kiste nicht zerbrochen und auch kein Tropfen Wasser 
in das Innere gedrungen, der Apparat selbst noch vollkommen intakt.

Gasthauser fand ich in jener Gegend gar wenige, wieder war ich auf die 
Beherhergung angewiesen, die mir die chinesischen Bauern anboten. Gegen 
Geld und gute Worte war trotz meiner vielen Tiere immer leicht ein Unter- 
schlupf zu bekommen. Dann erzahlten sie mir am Abend des langen und breiten 
von der groBen Hungerzeit. Die leeren Hóhlen in den alten Lófidórfern hatten 
freilich selbst nur allzu deutlich gesprochen. Tausende der unzahlbar vielen 
Ortchen und Dórfchen haben heute nicht die Halfte, ja nicht ein Drittel der 
einstigen Bewohner mehr. Wo aber sind diese Familien? Kein Mensch kann 
es mehr sagen. Manche sind wohl nur verzogen, geflohen und nicht wieder- 
gekommen. Viele, viele aber sind langsam an Hunger zugrunde gegangen, 
zuletzt in den FluB gesprungen oder im Kampf erlegen, erschlagen von den 
Bauern einer anderen Gemeinde, von Bekannten, die bei ihnen noch Vorrate 
witterten. Alle Bandę des Staates, der Gemeinde und der Familie waren gelóst. 
Es herrschte die vollkommenste Anarchie und auch innerhalb der Familien 
galt das Faustrecht. Wer noch etwas Mehl besaB, konnte sich sein Essen nur 
heimlich bei Nacht bereiten. Im Hohlweg, zwischen den Hausern hat damals
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Tafel X
III.

Lung men, das Draehentor.
Zwiscłien den beiden Tempelfelsen hat sich der Gelbe FluB durchzuzwangen.



Die Tempel des Kaisers Ytt zu beiden Seiten des Draehentors.
(Verkleinerung nach einer chinesischen Steintafel.)

Tafel X
IV

.



Tafel X
V

.

Hoang ho-Canon oberhalb Sehe kia tan.
Der Gelbe FluB bat sich tief in die horizontal liegenden Sandsteinschicliten eingegraben. 

(Im Stromstrich des Flusses drei Kohlentransportschiffe.)



Vom Verfasser gesammelte plioz&ne S&ugetierreste ans der roten Ton-(Hung tu-)Formation.
(Die MaBstabe im Vordergrund messen je ein Heter.)

Tafel X
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ein Nachbar dem anderen, der Bruder dem Bruder aufgelauert, Łat aus dem 
Lebenden Fleiscbstucke herausgeschnitten, hat ihn totgeschlagen, hat ihn 
zerbackt wie ein Stuck Vieb, bat ibn gegessen — roh. Zweibeiniges Schaf- 
fleisch essen nannte man dies euphemistisch. Tausende verfielen dem Kanni- 
babsmus.

Und ais es immer weiter nicbt regnete, ais auch keine Saat mebr da war, 
zogen die Ubriggebliebenen fort. Mancber Hauswirt hat mir so bericbtet. 
„Damals scblossen wir die Hauser nicht ab. Alles blieb liegen. Und ais wir 
wieder kamen nach anderthalb bis zWei Jabren, war es in den Hausem noch 
wie zuvor. In vielen Distrikten gab es jabrelang gar keine Einwohner mehr.“

Die Spuren von Winderosion, die Eeste von Wiistenbildung, wurden bier, im 
Norden, immer reicbbcber (Tafel XXIII). Die Stimseiten der borizontal begenden 
Sandsteinschichten bekamen sonderbare, wilde Formen sowobl im Haupttal ais 
aucb in den Seitentalem des Hoang ho. Wo nur aus der dicken LóBdecke noch 
Felsen heraussahen, waren sie von zabllosen gerundeten Lochem bis zu einem 
Meter Tiefe ausgebóhlt. Vertikal zum Scbicbtensystem waren riesige Platten 
wie Krusten von den Felsen abgesprungen. Gleichwie bedeckt von Riesen- 
waben erschienen ganze Bergseiten. Wie diese naturbchen Hóblungen saben 
aucb die menschbchen Behausungen aus. Die meisten waren echte LóBhóhlen, 
die in die LóBwande zwischen die terrassierten Felder eingegraben waren.

Die LóBberge Scben si’s und Scban si’s sind von den Cbinesen seit Jahr- 
tausenden mit Hacke und Schaufel in Terrassen umgewandelt worden. Viele 
sehen wie die Berge suddeutscber Weinbaugegenden aus, wo die Steilheit der 
Hangę durch Weinbergmauerchen gemildert wird. Vermóge der Eigenschaft 
des Lósses aber, sicb vertikal abzuspalten und selbst in dunnsten Bogenformen 
jahrzebntelang Wind und Regen trotzen zu kónnen, hatte es der cbinesische 
Bauer nicht nótig, Steine herbeizuscbafien, um die Absatze durch Mauern zu 
stutzen. Er grabt bloB in seiner weicben LóBerde eine vertikale Wand ab und 
ricbtet sich den Bergbang darunter ais weniger steiles Feld zurecht. Da er 
in der Nahe seiner Felder wohnen will, so ist aucb nicbts naberbegend, ais 
kurzerhand in die vertikale LóBwand zwischen den Terrassen, also gleicbsam 
in die „Weinbergmauer“ hinein, das Bauernhaus zu griinden. Tausende und 
Abertausende der Siedlungen von Scben si und Schan si und in dem LóBland 
Kansu’s sind auf diese Weise entstanden und befinden sicb noch beute in dem- 
selben Urzustand.

Das einzelne LóBbóblenhaus (imNordwestenChinas „dun“ =  Hóble genannt) 
ist ein nicht tiefer und gerade gestreckter Gang in ziembcb spitzer Tonnen- 
gewólbeform, der nach auBen stets durch eine dunne Wand mit Tur, Fenster, 
Raucbabzug und unten einigen Heizlóchern fiir den Kang verschlossen ist. 
Handelt es sich um eine altere und reichere Ansiedlung, so sind dicbt neben 
dem ersten Hoblengang noch mebrere ganz gleicbe Gewolbegange gegraben, 
die ais Viebstalle, ais Herdbaus, ais Frauenhaus, Witwensitz u. dgl. Verwendung 
finden. Sehr viele LóBbóblen baben einen Balkeneinbau, ein Stutzgerust im 
Innem, da ein Nacbsturzen der hangenden LóBdecke, zumal wenn das Haus 
einige Jahrzehnte alt ist, nicht abzu selten stattfindet. Weil gerade die verti- 
kalen Frontseiten der LóBhóhlenhauser am leicbtesten einbrecben, so ist, wo 
einmal die Siedlungen grófier, die Bauem reicber geworden sind, zumal auf 
der Scban si-Seite des Hoang bo, der Hóhleneingang durch ein Steingewólbe
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geschiitzt und geschmiickt, an das sich erst nach einigen Metern die alte 
echte LóBhóhle von der gleichen gerade gestreckten Gangform anschlieBt 
(Tafel XXI).

Neben den bloBen Hóhlen und Hóhlenhausem mit Gewólbeeingangen aus 
Steinen und Ziegeln finden sich auf der ganzen Lange meines Wegs von dem 
Marktflecken Lung Wang tschen bis iiber die Grenze der Unterprafektur Lin 
hsien hinaus noch freistehende „Gewólbehauser" (Tafel XX). Sie sind eine 
Eigentiimlichkeit gewisser Gegenden Sehan si’s, Wohnhauser, die wie Nach- 
ahmungen der LóBhóhlen aussehen. Wer sie zum erstenmal zu Gesicht be- 
kommt, wird verbliifit iiber ihre Gestalt sich die Frage stellen, welches von 
beiden das urspriingliche Haus ist, die gewólbte, in den Berg gegrabene LóB- 
hóhle oder dieses freistehende Tunnelhaus, das mit seinem ebenen Dach, seiner 
kurzeń muffigen Wohnróhre und der den LóBhóhlen entsprechenden GróBe 
wie eine rechtwinklig aus dem Berg herausgestellte LóB-dun aussieht? Ohne 
weiteres gelangt man sodann zu der nachsten Frage: Ist vielleicht die LóBhóhle 
das alteste Chinesenhaus uberhaupt?

Bei dem primitiven, man móchte sagen prahistorischen Aussehen des LóB- 
hóhlenhauses darf nicht vergessen werden, daB es doch in erster Linie die Woh- 
nung des chinesischen Kolonisten und armen Mannes ist. Der Allzuviele, der 
durch die EllbogenstóBe der Menschenmassen aus den reichen und fruchtbaren 
Talebenen hinaus in die Bergwildnis, ins Elend gedrangt worden ist, grub sich 
zuerst eine LóBhóhle. Er kam in Berge hinein, wo kein Baum zum Hausbau 
vorhanden ist, und doch suchte er sich alle Vorziige des nordchinesischen Stadt- 
hauses zu verschafien. Das chinesische LóBhóhlenhaus zeigt nichts Originelles, 
wenn man seine Einrichtung betrachtet. Es ist nur ein Surrogat fiir ein groBes 
Stadthaus. Sobald der konservativ denkende chinesische Bauer kann, baut 
er sich auch in der femsten LóBwildnis fiir seine Gótter eine Kapelle in der 
Art des echten Chinesenhauses mit einem schweren symmetrischen Ziegeldach, 
das auf vier Pfosten ruht, damit wenigstens seine Ahnen und Staatsheroen 
standesgemaB, d. h. wie es der alten Sitte entspricht, untergebracht sind, sie 
kónnten sich ja sonst an ihm rachen und ihn in seinem Erwerb schadigen. Es 
ist sicher auch viel einfacher, aus Stangen, aus Schilf und Laubwerk eine Hiitte 
zu bauen, die zugleich dem heutigen chinesischen Stadthaus aus Ziegeln ahnlich 
sieht und das Urbild des chinesischen Hauses mit seinem an ein dickes Strohdach 
erinnernden symmetrischen Satteldach abgibt, ais auf den Gedanken zu kommen, 
in eine LóBwand ein Gewólbe zu graben.

Da das LóBhóhlenhaus durch seine Kiihle in der Hitze, durch seine Warme 
in der Kalte eine gar nicht zu verachtende Wohnung darstellt, so wurden auch 
dort, wo, wie z. B. in dem Grund der Sandsteintaler, kein LóB zu finden ist, 
LóBhóhlenimitationen, d. h. freistehende Gewólbehauser, erstellt, und zwar 
soWohl aus Feldsteinen ais auch aus Ziegeln. Das GeWólbehaus, zumal in 
Verbindung mit einem schragen Satteldach oder Pultdach, ist auch wieder ein 
standesgemaBes Gebaude geworden. Gewólbebau an sich ist in China sehr 
alt. Er ist vorbuddhistisch. Auf Reliefbildem der Han-Dynastie finden sich 
Bogen und Bogenbriicken dargestellt und Graber lange vor der Tang-Zeit, 
vermutlich aus der Han-Zeit, weisen, in der Provinz Kan su z. B., Tonnengewólbe 
aus Ziegelsteinen auf.

Am 5. Juni erreichte ich endlich die kleine Bezirksstadt Wu bau hsien, die
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auf einem iiber 100 m hohen Felsen an einer scharfen Ecke des Flusses auf 
dem rechten Uf er gelegen ist, und am 6. Juni fand ich mich vollkommen un- 
erwartet in einem grófieren Ort am Hoang ho, in dem Marktstadtchen Ki kou 
(spr.: Tschi kou). In jener Gegend ist das Hoang ho-Tal ein klein wenig breiter. 
Bald links, bald rechts falit noch eine schmale Alluvialterrasse ab, auf der die 
Chinesen dichte Jujubenhaine1) angepflanzt haben.

Die letzten Reisetage vor Ki kou war mein alter Maultiertreiber schwer 
krank geworden und ich hatte ihn tragen lassen miissen. Es waT dies eine 
schwierige Sache hier, wo es keine Berufstrager gibt. In Ki kou stellte es sich 
heraus, dafi er Typhus hatte mit Roseolen. DaB der Mann meine arztliche 
Behandlung erst ablehnte, brauche ich eigentlich kaum zu erwahnen. Ich 
war ja der erste Fremde, den er iiberhaupt zu Gesicht bekommen hatte. Sowie 
ich ihn verlassen hatte, schiittete er sorgsam alle Medizin weg, die ich ihm 
gegeben. Er hatte einen Chinesenmagen und da konnten ihm Auslanderarzneien 
doch nichts niitzen! Aber die Absude von zwólf verschiedenen Krautern und 
Wurzeln, die ihm ein Quacksalber von der Strafie verkaufte, die schluckte 
er fleifiig alle zumal, bis ihm das Geld ausging. Dann hielt er sich endlich 
reumutig an meine Diatvorschriften und erholte sich dabei erstaunlich rasch.

Mittlerweile Waren aber meine fiinf Pferde plótzlich in der Ki kou-er Herberge 
augenkrank geworden. Ihre Lider waren iiber Nacht so angeschwollen, daB 
sie nichts mehr sahen und auch nicht mehr fraflen. Zum Gliick bemerkte ich 
selbst noch den Schaden. Der kluge Ma aber war schon in einen Laden gerannt 
und hatte eben eine RoBportion von dem Zwólfkrautertee um 10 Mark fur die 
armen Tiere bestellt. Ais ich selbst an die Krippe kam, fand ich einen scharfen, 
stechenden Geruch — meine Diener hatten die armen Tiere in den engen Hof 
einer Schnapsdestille gestellt, wo die Garbottiche standen* 2). Es dauerte eine 
gute Weile, bis die Tiere sich erholt hatten. Ich konnte darum wahrend des 
erzwungenen Aufenthaltes nicht einmal die beabsichtigte Exkursion hiniiber 
nach Schensi machen. Bei Ki kou selbst gibt es keine Kohlengruben, aber 
nicht allzu fem von diesem Ort, sowohl im Osten ais auch auf dem rechten 
Hoang ho-Ufer, wurde mir von solchen berichtet und auBerdem von einer 
schwarzen fliissigen Masse 3), die in einigen Schluchten in der Provinz Schen si

J) Chinesisch: Tsao ór, falschlicherweise auch „chinesische Dattel“ genannt; eine 
Zizyphusart aus der Familie der Rhamnazeen. Die Jujubenkulturen erinnem in ihrem 
Aussehen an die Oliven- und Johannisbrotpflanzungen Italiens und Griechenlands.

2) In Ki kou gibt es mehrere Branntweindestillationen. Alle verwenden Kao 
liang (spr.: Gao leang =  Sorghum). Dieses wird erst geschrotet, dann in einem grofien 
eisemen Kessel einen halben Tag gedampft. Zehn Scheffel der hierdurch erweichten 
Sorghummasse werden nun mit 4—5 Pfund alter Kao liang-Hefe und Wasser gemischt 
und diese Masse in einem groBen Topf der Garung iiberlassen. Nach einem Monat 
etwa wird in dem grofien eisemen Kessel, in dem friiher der Sorghum gedampft wurde, 
destilliert. Der Deckel dieses Kessels hat die Form eines Trichters ohne Ófinung; in 
diesen kommt auflen kaltes Wasser. Die Spitze des Trichters befindet sich innen dicht 
iiber einem grofien kupfemen Lófiel, der ais Róhre durch ein kleines Loch in der Wan- 
dung aus dem Kessel ausmundet. Dadurch werden alle Tropfen, die sich am Trichter 
innen niederschlagen, nach auBen geleitet. Das Resultat ist ein Branntwein, der etwas 
herb schmeckt und gerade noch so stark ist, daB er brennt. Der Kessel in meinem 
Gasthaus in Ki kou war 2 m hoch und maB 2 m im Durchmesser. Des schwierigen 
Transportes wegen war er seinerzeit an Ort und Stelle aus Eisen gegossen worden.

3) Wahrscheinlich ist diese Erzahlung mit dem Vorkommen von Petroleum in der 
Prafektur Yen ngan iibereinstimmend. Im Jahre 1907 wurde dort von vier japanischen
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vorkomme und brennbar sei. Bei und um K ikou fuhren verschiedene Wege 
iiber den Hoang ho. Im Winter werden Wolle und Ziegenfelle auf vielen hundert 
Kamelen aus der Mongolei und aus Kan su durchgefiihrt und verhandelt.

Eine alte chinesische KunststraBe zieht sich von Ki kou einige 20 km weit am 
Ho-Ufer hin (Tafel XXII). Plótzlich hórte diese auf; ich wurde vom Ufer Weg und 
auf eine Hóhe gedrangt und, einmal oben, brachten mich die LóBschluchten und 
LóBwege immer Weiter ab von meinem eigentlichen Ziele. Endlos an vertikalen, 
bald kiinstlichen, bald naturhchen Lófiabstiirzen hin fuhrten mich die Pfade 
schmal und krumm, auf und ab den Bergkammen entlang. Ein breites und 
zum Reisen viel bequemeres Tal lockte zuletzt noch weiter im Osten, kurz — 
am dritten Tage hinter Ki kou war ich gegen meinen Willen wieder einmal 
auf einer richtigen chinesischen LandstraBe, wo im Lokalverkehr sogar Karren 
verwendet werden kónnen, wo die ansassigen Bauern alle Kilometer weit ófient- 
liche, mit allen Schikanen eingerichtete Aborthauschen errichtet haben, wo 
besondere Mistbeete in der Mitte der LandstraBe zum selben Zwecke fur die 
Pferde und Maultiere angelegt sind; also wieder in einem Zentrum der chinesischen, 
kleinlich utilitaristischen Zivilisation. Und da fand ich die Stadt Linhsien 
mit ihren hubsch gepflegten Stadtmauern, ihren groBen Gebauden mit sauberen 
hohen Steingewólben, mit Tempeln, die nicht zerfallen waren.

Lin hsien ist eine sehr gesuchte Pfriinde der chinesischen Beamtenwelt, 
die jedem „Ti fang kwan"1) noch immer viele tausend Tael eingebracht hat. 
„ Seit Jahrhunderten ist hier Friede und hat keine Rebełlion unsere Stadt erreicht,“ 
sagten mir die Einwohner. Aber ais i c h  dort angekommen war, hatte Lin hsien 
einen kritischen Tag. Mitten in der Nacht — mein Gasthaus lag unfem vom 
Ya men — gab’s wiisten Larm. Erst verlangte man polternd und rasch nach 
den Stadttorschliisseln, dann erschien in staubbedeckter Sanfte der Unter- 
prafekt (hsien) von der Nachbarstadt Hsing (hsien). Mit sechzig Soldaten war er 
in einem Tag die 75 km heriibergekommen und hatte die ahnungslosen Leutchen 
aufgeschreckt. Angstlich und neugierig rennt die ganze Stadt zusammen, jeder 
Burger mit seiner Papierlateme. Der Hsien betritt den Ya men und hinter ihm 
drein drangt sich das Volk trotz der klatschenden Hiebe der Soldaten, die die 
Neugierigen zuruckhalten sollen. Der Hsien von Hsing iiberreicht dem Hsien 
von Lin ein Schreiben des Nie tai in T'ai yiian fu und einige Augenblicke spater 
weiB schon die ganze Stadt, daB und wie der Hsing hsien seinen Amtsbruder 
von Linhsien verhaftet hat.

DaB der Lin hsien nicht Goldblattchen oder Quecksilber oder Opium schluckte, 
um sich dem Schimpf zu entziehen, dafiir hatte der Hsing hsien gesorgt. Der 
Frau Hsien aber War es gelungen, insgeheim eine todliche Dosis Opium zu ver- 
schlingen. Sie hatten ihr dann Jauche eingeflóBt, um in ihrem Magen Brechreiz 
hervorzurufen. Die wirkte aber nicht mehr—die haBerfiilltenWorte werde ich j edoch 
nicht so leicht vergessen, die mir diese Chinesin zurief, ais ich sie auf die Bitte des 
Hsing hsien doch wieder ihrer Opiumdosis entledigt und Jebendigrgemacht hatte.

Ingenieuren im Auftrag der Provinzialregierung von Schensi Petroleum gewonnen 
und an Ort und Stelle destilliert. Wie ich im November 1907 in Hsi ngan fu erfuhr, 
reiohte es zu 700 kg pro Tag und dazu befanden sich die Quellen in einem Berggebiet, 
das nur in wochenlanger Boise auf Maultierpfaden erreichbar war. Darum war der 
Profit zunaehst des teuren Transportes wegen auBerst gering.

x) Ortsmandarin.

68



„Was sollen wir amLeben," so klagte sie. „Sie werden uns doch alles nehmen! 
Die anderen sind zu machtig und zu reich!“

Es hatte namlich in Lin einen groBen Eechtsstreit gegeben, den der Gemahl 
entschieden hatte. Die verurteilte Partei hatte nun — ohne daB der Beamte 
darum erfuhr f— ihn in der Hauptstadt der Provinz der Bestechlichkeit ange- 
klagt. Die Beweise, vielleicht auch die klingende Miinze der verurteilten Partei 
waren so schwerwiegend, daB die eben geschilderte Verhaftung vom Nie tai, 
dem Provinzrichter, verfiigt worden war.

Von Lin hsien eine kleine Tagereise nach Nordwesten liegt der Tse kin schan 
und Dang du schan. Mit dichtem Buschwald bedeckt erhebt sich diese Berg
gruppe in steilen Felsen, die teilweise aus Granit, meist aus jungerem, teilweise 
sogar trachytischem Eruptivgestein bestehen. Auf den Gipfeln stehen Tempel 
(Tafel XXIV), die auchim„Gewólbestil“ gebaut sind, und jahrlich im drittenMonat 
findet dort oben eine grofie Messe statt. Dann drangen sich Tausende um ein 
Platzchen, von dem aus die Theaterauffiihrungen in dem engen Hof vor dem 
Tempel zu sehen sind.

Bei meinem Besuch aber war es herrlich ruhig dort oben. Nur die vielen, 
vielen chinesischen Gdtterbilder, die Hauptgótter, die man iiberall trifft, glotzten 
mich von allen Seiten an: der Ts'u se ye mit einer Schildkrote, um die sich eine 
Schlange windet; ein tausendarmiger Buddha; M itoye, Maitreya oder der 
Lachgott1); aufrecht stehend mit gefalteten Handen, in einer Rustung und mit 
langem Ge Wand wie eine Jeanne d’Arc der Gott Hu fa ye; Yii wang ye und der 
Ortsgeist; der Berggeist; auch der Strohsandalengott fehlte nicht. Dieser war 
einmal ein Kaiser, der unsichtbar durch sein Reich reisen konnte und darum 
alles wuBte, was darin vorging. Er war der erste, der die Strohsandalen der 
Chinesen verfertigte. Noch viele andere stehen dort oben auf der Hóhe. „Wer 
kennt denn alle unsere Gótter?“ meinte der Tempelhuter. Er war ganz argerlich 
ob solch einer Zumutung. Wie so oft in China waren taoistische und buddhistische 
Figuren kunterbunt durcheinander gemengt.

Es ist diese Berggruppe eine hohe isolierte Warte. Um Hunderte von Metern 
das iibrige Bergland iiberragend, laBt sie — selbst loBfrei — ringsum tief unter 
sich das staubige LóBland. Die engen Schluchten mit den senkrechten Wanden, 
die Pfeiler und Orgeln und messerdiinnen Mauem, die sich immer im LóB in den 
Tairissen finden, treten, von der Hóhe gesehen, zuriick. Gegeniiber den gerun- 
deten Kuppen erscheinen diese nur noch wie die Runzełn in der Haut eines 
Dickhauters. Nirgends ist jedoch ein Fleckchen eben. Alles ist tief zemagt von 
den stets heftig auftretenden Gewitterregen der Sommermonate. Und dies 
Land aus Staub und gelber Erde scheint unabsehbar, grenzenlos nach Westen 
weiterzugehen und nach dorthin ganz schwach anzusteigen.

Im Osten allein fiihlt sich das Auge etwas angezogen. Dort zieht in 40 km 
Entfemung in drei unter sich parallelen und scharf geschnittenen Ketten (mit 
N 20° O-Streichen) das Randgebirge, der AbschluB der Schensi- und Ordos- 
Sandsteinscholle vorbei, der Rand, den wir beim Drachentor kennen gelemt 
haben. „Wie heiBen die Berge dort?“ fragte ich den sonst intelligenten Tempel- 
hiiter auf dem Dang du schan. „WeiB nicht," lautete wie gewóhnlich seine Ant- 
wort, „bin noch nicht dort gewesen." Gebirgskettennamen sind beim Chinesen-

’) mi lo fo oder auch Diokbauchbuddha genannt.
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volk so gut wie unbekannt. Nur der einzelne Berg und Gipfel erhalt einen 
Namen.

Weiter ging es Tag um Tag durch lóBbedecktes Land, und bald hinter der 
Berggruppe des Dang du schan und Tse kin scban zumeist wieder nahe am 
FluB. In diesen Gegenden fanden sich noeh bis zu 100 m machtige rotę Tonę 
zwischen den Sandstein und LoB eingeschoben, und je weiter ich nach Norden 
kam, desto haufiger stellten sich Diinen ein. Es tauchten die ersten Vertreter 
der innerasiatischen Steppenflora auf, die LóBlage aber schien immer diinner zu 
werden.

Im warmen und geschiitzten Ho-Tale Jujuben, zwei Arten Hirse, auchWeizen 
an den Berghangen auf dem LóB und Mohn, viel Mohn zur Opiumgewinnung 
in all den schmalen Tałsohlen in den bewasserbaren Beeten, das Waren die haupt- 
sachlichsten Erzeugnisse dieser Gegend. Jagdbares Wild gibt es gar wenig 
in diesen LoBbergen. Selten sieht man ein paar Huhner. Und da Waldchen 
und auch Straucher ganzlich fehlen — um so auffallender war das dichte Gebiisch 
auf den Felsen am Tse kin schan — so trifit man auch nur wenige Arten kleiner 
Vógel. Das LóBland zeigt wenig Leben. Es ist ein trauriges Land. Blumen 
gibt es wenige und ebenso Wenige Arten Insekten. Doch habe ich es zweimal 
im Ho-Tale nachtlicherweile zu einem Skorpionstich gebracht. Die nordchine- 
sischen Skorpione sind klein, kaum so groB wie ein Funfmarkstiick. Der 
Stich ist sehr schmerzhaft, geradezu lahmend, wird jedoch von den Chinesen 
nicht weiter gefiirchtet. Einige Stunden spater war bei mir aller Schmerz vor- 
iiber.

Die Reise war sehr anstrengend. Taglich brannte die Sonne gliihend heiB. 
Taglich zeigte das Schleuderthermometer iiber 30° C. Ich konnte der Tiere 
wegen nur noch friih morgens und wieder abend3 reisen, und war herzlich froh, 
ais ich endlich durch die Torę von Baudetschou einritt!

Bau de tschou ist die Residenz eines Tschi li tschou (eines tschou I. Klasse; 
ihm ist noch die Unterprafektur Ho tschii hsien unterstellt). Auf einem nach drei 
Seiten felsig und steil abfallenden Bergvorsprung liegt es hoch iiber dem Hoang- 
ho. Wie es schon anno 1720 die Jesuiten beschrieben haben, die die ersten und 
letzten Europaer waren, die vor mir von dieser Stadt etwas berichteten, ist der 
hohe Stadtberg nur durch einen schmalen Grat mit dem dahinterliegenden 
Bergland verbunden. Burgahnlich umschlieBt eine schwachlich aussehende 
Ringmauer die Amtswohnungen, die Tempel und einige heruntergekommene, alte 
Hauser. Das eigentliche Leben spielt sich unten am Flusse ab. Dort sind die 
Hauser und Hófe der Kaufleute. Ganz so ist es gegeniiber am rechten FluB- 
ufer, in der Zwillingstadt Fu ku hsien, wo gleichfalls die Neustadt dicht am 
Flusse liegt, wogegen die fiskahschen Gebaude in einer Art Burg hóher oben 
vereinigt sind.

Ais ich in den letzten Tagen des Juni in der Stadt Bau de ankam, 
war es dort sehr ruhig. Das hauptsachlichste Verkehrsmittel jener Gegend ist 
das Kamei. Da aber die Chinesen dieses Tier in der heiBen Jahreszeit, solange 
es nur ein diinnes Sommerhaar hat, nicht benutzen, so ist es wahrend dieser 
Monate tot in Bau de.

Das Land um die Stadt ist etwas flacher ais weiter siidlich. In der Nahe 
miinden mehrere kleine Bache in den FluB. Ihre Taler haben breite Sohlen; 
auch der Hoang ho selbst hat hier 600 m Breite.

70



Berieselbare Felder sind haufig. Zu dem gróBeren Wohlstand der Gegend 
tragt uberdies die HandelsstraBe bei, die von den reichen Zentren der Provinz 
Schan si hierher und iiber den FluB nacb „Kou wei“, d. h. nach auBerhalb der 
Torę des eigentlichen Reiches, nacb der Ordos-Mongolei fiihrt. Bau de tschou- 
Stadt mag 6000—7000 Einwohner haben und kaum kleiner ist Fu ku hsien 
auf der anderen Seite. Unweit der Stadt liegen Kohlenminen. Opium, Hanf 
und Ol waren die hauptsachhchsten Produkte. Wolle und viel Salpeter kommt 
von der Mongolei hierher.

Das Stadtbild ist malerisch. Die verrotteten Mauem mit den flankierenden 
Tiirmen auf den roten und rotvioletten Tonen und Mergeln des Burgbergs, 
und dazwischen die bizarren Formen des LóB gaukeln eine mittelalterliche 
Feste Europas vor.

Man ist hier nahe am Bandę der Schen si-Ordos-Scholle, und die Gesteins- 
schichten liegen nicht mehr vóllig horizontal. Kurz oberhalb der Stadt hat der 
FluB Karbonkalk zu durchbrechen. 10 km von der Stadt ist ein K ata
rakt, Tienkiao, die Himmelsbriicke genannt. Eine Kalkschicht hat dort der 
erodierenden Kraft des Wassers etwas mehr Widerstand entgegengesetzt, und ganz 
wie bei Hu kou hat der Flufi diese bis jetzt erst in einzelnen scbmalen spalt- 
ahnlichen Furchen anzugreifen vermocht (Tafel XXVI).

Die Chinesen kommen durch die Tien kiao-Schnelle gerade noch mit ihren 
Booten durch. Wie durch eine FloBgasse reifit es ihre Schiffe hinab, und viele 
zerschellen alljahrlich an den seitlichen Felsen. Die Schiffe kónnen nur ganz 
rechts an hohen Felsen entlang hinabfahren. „ Jahrlich gehen 1—2 ,fen‘ (10 bis 
20 Prozent) dort zugrunde," sagte der Polizeioffizier von Bau de, „und etwa zehn 
Mann finden alle Jahre den Tod in denWellen. Deshalb sind auch dieFischeso 
schmackhaft, die man unterhalb der Strudel fangt und die von hier aus jeden 
Winter in Kisten verpackt in ganzen Maultierladungen nach dem Kaiserpalast in 
Peking gesandt werden." Und wirklich, es sind auffallend gut schmeckende, bis 
eindrittel Meter lange Karpfen, die dort mittels groBer Hamen gefangen werden. 
Namentlich bei Hochwasser werden sie eine leichte Beute, wenn der FluB so triib 
und dick dahinflieBt, daB die Tiere angstlich am Rand und an der Oberflache nach 
Atem ringen. Die Versorgung des kaiserlichen Palastes mit Fischen von Bau de 
war eine uralte Sitte. Auch in der alten Reichsbeschreibung der Jesuiten wird 
sie erwahnt.

Zwischen diesem Katarakt und der Stadt Bau de, beinahe inmitten des 
FluBtales, liegt ein kleiner Felsberg. Er ist heute durch Schlammbanke mit der 
rechten Talseite verbunden. Die Chinesen nennen ihn den Kia tschou schan, 
den Berg von Kia tschou, d. i. die nachste Stadt, die etwa 150 km weiter 
siidlich am Flusse liegt. Ais einst Yii wang ye, den wir bei Gelegenheit seiner 
Arbeit am Drachentor kennen gelernt haben, die Verhaltnisse hier oben am 
Gelben Flusse in Ordnung brachte, soli er — wie jeder Bauer, jeder Gebildete, 
Offizier und Beamte in Bau de tschou mir ernsthaft versichert hat — diesen 
Berg von Kia tschou hergeschafit haben. Man soli noch bei Niederwasser zwei 
Ringe, die dem Gott zum Ziehen dienten, vorn an den Felsen sehen kónnen. 
Er wollte mit dem Berg das „Loch“ an dem Tien kiao-Katarakt verstopfen, damit 
der FluB glatt weiterflieBe. Nach landlaufiger Ansicht entsteht eine Schnelle 
nur durch ein Loch, in welches das Wasser stiirzt. Yii wang ye selbst hat also 
den Berg den FluB heraufgezogen. Er war schon ein alter Mann damals. Nun
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hatte er am Morgen, ais er an die Arbeit ging, zu seiner Frau gesagt, sie solle 
ihm das Essen bringen, wenn sie seine Trommel hóre. Die Unglucksfrau bortę 
aber die Trommel nicht und so rief sie ihren Mann zum Essen, ehe er das Zeichen 
gab, — da ging plótzlich der Berg keinen Zoll mebr weiter. Die Frau hatte 
durch ihr Rufen ihrem Mann die Vollendung seines Werkes unmóglich gemacht. 
Und so stebt beute noch der Berg von Kia tscbou einige Kilometer von dem 
Katarakt entfemt und jahrlich geschieht darum dort so vielUngliick (TafelXXV).

Es war jetzt, Anfang Juli, die Zeit der Opiumemte gekommen. Auf den 
Feldem sah man iiberall die braunen nackten Kórper der Chinesen zwischen den 
hoben Mobnstauden steben und mit einem kleinen sichelfórmigen Messerchen 
horizontale Schnitte in die Mohnkópfe einritzen. Den berausquellenden Saft 
stricben kurz darauf andere mit dem Finger ab und schmierten ihn in einen 
kleinen Topf. Es gilt zwar aucb hier fur besser, erst am Morgen darauf den Saft 
einzusammeln, jedoch die Angst vor Regen und noch mehr die vor Dieben 
halt die meisten davon ab, so lange zu warten. Es war nun immer driickend heiB; 
trotz der sengenden Sonne trugen aber die Wenigsten Leute Strobhute. Die 
Einwobner litten deshalb allgemein an Kopfschmerzen, die aber ais ein selbst- 
verstandlich.es Sommerubel hingenommen wurden. Wer etwas dagegen tun 
Wollte, der klebte sich ein groBes scbwarzes Ziebpflaster mitten auf die Stirn oder 
an die beiden Schlafen. Die chinesiscben Schónen mit ihren weiBgeschminkten 
Vollmondgesichtern sahen damit recbt komisch aus.

Hier wurde ich eines Abends von einem alten Mannę aufgesucht, der mich 
bat, seiner Frau bei einer Geburt beizustehen. Ich fand ganz hinten in einem 
Seitengebaude einer weitlaufigen Gewólbewohnung ein fast verzweifeltes junges 
Geschópf. Seit drei Tagen hatten die Helferinnen in der Not sich vergeblich um 
sie bemiiht, hatten die Frau an den Armen gepackt und wieder und wieder ihren 
Kórper auf den Boden gestoBen und sie geschiittelt, wie man etwa einen Sack 
ausleert. Ais dann bei meinem Besuch alles gut abgelaufen war, nahm eine der 
alten Chinesinnen das neugeborene Madchen, zeigte es der Frau und fragte kurz 
und rauh: „Willst du’s, willst du’s nicht?" „Will es nicht (bu yau),“ klang 
sofort und bestimmt die Antwort. Und ais ich kurz darauf das Haus verlieB, 
sah ich eben die Alte mit dem armen Wurmchen in der Richtung auf den groBen 
Strom verscbwinden. Hatte der alte Mann vorher gewuBt, dafi es ein Madchen 
sein wiirde, er hatte mich gar nicht gerufen!

Fu ku, die Hsien-Stadt gegeniiber Bau de, ist der Geburtsort von Litse 
tsch'eng, dem — man kann fast sagen — heute noch best gehaBten Mann in 
China. Dieser Li war von niederer Herkunft; er war nur ein Bauemsohn. Schon 
vor der Regierungszeit des Kaisers Tsong tscheng (1629—1643), ais von Osten 
her wieder die Erbfeinde, die Tataren drohten, hatte er sich mit Tschang hsien 
tschung, einem Graduierten, einem Tschujen aus der Nachbarstadt Mitse 
hsien, verbunden. Ais Rebellen und gemeine Rauber hausten sie erst in den 
Bergen. Dann war eine Stadt nach der anderen ihnen in die Hande gefallen 
und Schen si und Kan su waren ihnen untertan. Nur jungę Manner zwischen 
23 und 28 Jahren hatte Li in seine Dienste genommen, denn nur in diesem 
Alter, erklarte er, seien seine Landsleute im Wafienhandwerk zu gebrauchen. 
Mit vielen tausend Mann stand er endlich wieder einmal bei Fu ku hsien, und 
gegeniiber in Bau de war um dieselbe Zeit Tsch'eng tschi yii, der Sohn einer 
reichen Familie aus Bau de, um den groBen Rebellen im Schach zu halten. Auf
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dem Berge hinter der Burg steht noch heute ein gToBer Ahnentempel dieser 
Familie Tscłfeng1). Tsch'eng tschi yii war ein General, dem die Armeen von 
fiinf Provinzen unterstellt waren. Er hatte aber gerade nur einige tausend Mann 
um sich; denn er muBte die Soldaten aus seiner eigenen Tasehe bezahlen. In 
Bau de hatte er Kanonen gieBen lassen, mit denen er die Schiffe des Li zu ver- 
nichten dacbte. Zuversichtlich hoffte er mit diesen eben erst neu eingefiihrten 
SchuBwafien iiber den FluB łuniiber die Rebellen einzuschiichtem. Aber General 
Tsch'eng glaubte alles getan zu haben, wenn er Li von Bau de abhielt. Li dagegen 
zog nach Ho tschii hsien, setzte dort iiber den FluB, kiimmerte sich weiter gar 
nicht um Tsch'eng und iiberrannte auch im Norden von Schan si Stadt um 
Stadt. Mit seinem Mut und seiner Entschlossenheit hat Li — wie allgemein 
bekannt — in kiirzester Frist vom Nan kou-Passe her Peking genommen. Auf 
die Kunde von diesem Siege des Rebellen verzweifelte Tsong tscheng, der letzte 
Kaiser der glorreichen Ming-Dynastie, grifi zum Strick und erhangte sich eigen- 
handig in seinem Palast und Li bestieg ais Griinder einer neuen Dynastie, der 
Tai Schun, den Kaiserthron. Wir wissen ja, daB der Ming-General Wu san gui, 
der die Grenzwacht gegeniiber den Tataren hielt, diese seine bisherigen Gegner 
gegen Li ins Land rief, daB diese Li bei Schang hai kwan iiberfielen, ais er eben 
glaubte, den Wu san gui bezwungen zu haben. Li floh, lieB Peking im Stich 
und die Tataren konnten so ihre Dynastie errichten. Li, der Bauernsohn von 
Fu ku, hat dadurch die Fremdherrschaft der Tataren, die Mandschu-Dynastie, 
auf dem Gewissen. Kein Wunder, daB alle Chinesen ihn hassen miissen.

General Tsch'eng aber — erzahlen die Bau de-Leute weiter — floh zuerst, 
ais er sah, was er angerichtet, er kam aber bald wieder zuriick, ais sein Kaiser 
entthront war. Er lieB sich die Haare scheren und wurde ein Mónch* 2).

Ich selbst setzte bei Bau de tschou-Fu ku hsien iiber den Hoang ho. Der 
FluB ging gerade sehr hoch und war mittlerweile an gar manchen Stellen bis 
1 km breit geworden. Da es aber um Bau de tschou immer nur wenig geregnet 
hatte, muBte die Wassermasse groBe Regen in der Provinz Kan su und in Tibet 
bedeuten.

Ich reiste dann in westlicher Richtung weiter. Am ersten Abend war ich in 
Gu schan bu, einem viereckigen Kastell mit hohen Mauem und so groB, daB 
zu seiner Verteidigung viele tausend Mann nótig waren. Fiinfundzwanzig 
Familien wohnen jetzt darin und auch im Innem ist der Boden meist Acker- 
land geworden. Ein Leutnant mit 20 verheirateten Soldaten ist hier stationiert. 
Es sollten eigentlich 30 Mann sein, die zehn fehlenden sind irgendwo hangen 
geblieben. Die Soldaten bekommen kein Essen und pro Monat 1 Tael 3 Mace,

2) Die Chinesen sagen heute noch, sie hatten nur 100 Familien oder Geschlechter. 
Es gibt auch tatsachlich im ganzen Reich nur wenig iiber 100 verschiedene Familien- 
namen.

2) Li tse tsch'eng zog sich nach seiner Niederlage bei Schang hai kwan, gefolgt 
von den Mandschuren, nach Siidwesten zuriick. Ais die Schliisselburg des Westens, 
Tung kwan ting, in die Hande der Mandschuren gefallen war, gab er auch Hsi ngan fu 
auf. Er zog ins Han-Tal hinab und nach der Stadt Wu tschang fu gegeniiber Hanków. 
Dort verlieBen ihn seine Anhanger und er wurde wieder, was er bei Beginn seiner Laufbahn 
gewesen war, ein gemeiner kleiner StraBenrauber und wurde ais solcher 1645 siidlich von 
Wu tschang von den Bauem erschlagen. Tschang hsien tschung, sein alter SpieBgeselle, 
hatte sich 1644 zum freien Kónig von Se tschuan gemacht, flel aber 1646 verwundet in 
die Hande der Mandschuren, die ihn hinrichten lieBen.
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also etwa 4 Mark. Sie haben deshalb so gut wie keinen Dienst und sind 
Bauera.

Gu schan bu ist einer der nórdlichsten Platze, den die Mohammedaner in 
den 1860er Jahren bei ihrer groBen Rebellion verbrannt haben. Bis vor Fu ku 
hsien kamen sie damals, zogen aber gleich wieder ab. Gu schan bu gehórt zu der 
langen Kastellreihe, die sich hinter der „langen Mauer" hinzieht. Ein Teil seiner 
Mauera besteht nur aus gestampftem Lehm, ein anderer aus Ziegeln, die einen 
LoBlehmkern umschlieBen.

Bis hierher halt sich der Treibsand, den ich zum erstenmal etwas sudlich 
von Baude angetrofien hatte, mehr auf den Hóhen, hinter Gu schan bu aber 
nimmt er grófieren Baum ein. Bis in die Taler ziehen jetzt groBe Dunen. LóB 
wird dagegen immer diinner und ist weniger zu sehen. Auf die roten pliozanen 
Tonę, die den Hberkohlensandstein bedecken, folgt in der Regel gleich der Sand. 
Immer flacher werden die Berge, immer breiter die Taler. Je weiter ab vom 
Hoang ho nach Westen gegen die Ordos, desto mehr verebnet sich das Land.

15 km hinter Gu schan bu ritt ich durch die „groBe Mauer"1). An der 
StraBe, im Talgrund, war freilich nichts mehr von ihr iibrig geblieben, bis auf 
die letzten Spuren hatte der Bach, der dort fur gewóhnlich halb versiegt in 
einem Aachen und steingeróllreichen Bett sich hinwindet, das stolze Men- 
schenwerk weggewischt. Auf den Hóhen aber, links wie rechts, haben sich die 
Befestigungen noch in guten Resten erhalten. Die „groBe Mauer" war einst ein 
5 m hoher Wehrgang aus gestampftem LóBlehm. Aber gerade dieser fehlt heute 
auf weiten Strecken. Regen und Sandsturme von Jahrhunderten mógen ihn 
weggefegt haben. Vielleicht aber stand an vielen Stellen uberhaupt nie eine 
eigentliche und geschlossene Mauer. Heute sieht man alle paar hundert Meter 
noch starkę mehrstóckige Tiirme, die einen nur aus gestampftem Lehm, die 
anderen aus blaugrauen Ziegeln. Viele der letzteren konnten Wachmannschaften 
ais Wohnung dienen. Der verschiedene Grad der Verwitterung der Bauten 
machte mir den Eindruck, ais ob die Lehmmauer altesten Datums sei, also ur- 
sprunglich aus der Zeit vor Beginn unserer Zeitrechnung herstamme, wahrend 
die Ziegelturme in spateren Jahrhunderten, ja wohl erst in der Ming-Zeit (1368 
bis 1644) wie eine Błockhauskette erstellt worden waren.

Die Mauer folgt den letzten gróBeren Erhebungen. Weiter drauBen, im Mon- 
golenland, wird die Landschaft immer noch Aacher, immer mehr gleichen sich 
die Terrainunterschiede aus. Wenn man dann von einem der Aachen Hugel 
dort auBen diese lange, endłose, am femen Horizont sich mahlich verlierende 
Kette von viereckigen, klotzigen Turmen sieht, so ist es ein noch heute im- 
ponierendes Bollwerk. Wie manches Reitervólkchen, das beutelustig uber die 
AeiBigen chinesischen Bauera herfallen wollte, mag beim Anblick dieser drauen- 
den Turmkette stutzig geworden und kleinmutig umgekehrt sein! Wie manches 
ist hier sicherlich mit blutigen Kópfen wieder heimgeschickt oder aufgerieben 
worden!

Weitere 15 km uber der groBen Mauer drauBen liegt heute der Ort Scha 
leang (zu deutsch: Sanddune), ein Haufchen Lehmhauser, erbarmliche halb-

*) Die „bien tschiang", die „ Grenzmauer", wie hier die Chinesen meistens sagen — 
„wan li tsch'ang tseh'eng“, die „10000 Meilen lange Mauer", hort man hier weniger 
haufig.
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eingestiirzte Buden; das ist der heutige Grenzort. Ganz selten ist dort herum 
noch ein Strauch, eine Weide oder Tamariske zu sehen. Viel, viel Sand aber gibt 
es in langen Diinenziigen, die auf eine vorherrschend nordwestliche Windrichtung 
hinweisen. Auch sind ganze Taler davon ausgefiillt. Wo aber ein Platzchen 
frei ist, wo sich nur ein Acker anlegen laBt, wobnen Chinesen. Bei meinem 
Besuch in Scba leang lieB sich dort kein einziger Mongole blicken. Kein Wunder! 
Man war hier eben daran, von Reichs wegen zu „kolonisieren". Ein Beamter 
im Rangę eines Or fu (Prafekt II. Klasse) saB damals in Scha leang schon seit 
vielen Monaten mit 100 Kavalleristen aus Kuei hoa tsch'eng. Im Auftrag des 
dortigen Tatarengenerals sollte er den Mongolen ihr Land „abkaufen“, damit 
dieses in chinesisches Reichsland umgeWandelt wiirde. Zu dem Zweck wurde 
alles Land in der Umgebung je nach seiner Giite in vier Klassen geteilt und von 
Amts wegen bestimmt, daB pro „Tsching“, d. i. je 100 Mou-Morgen, fur die 
I. Klasse je 40 Tael (120 Mark), fur die II. 30 Tael, fur die III. 20 Tael und fur 
die IV. 10 Tael bezahlt werden miiBten oder der bisherige Eigentumer habe kein 
Recht mehr auf seinen Besitz. Zweitens wurde bestimmt, daB von jetzt an 
jahrlich eine Grundsteuer an die chinesischen Beamten zu entrichten sei ganz 
entsprechend der Abgabe, die von den Landereien innerhalb des eigentlichen 
China erhoben wird. Die Mongolen wehrten sich hiegegen, soviel sie nur konnten. 
Fur ihren Grund und Boden, der ihnen bisher, soweit sie Adlige Waren, ais 
freies Eigentum gehórt hatte, und fiir dessen Beniitzung sie nur eine Taxe an 
ihre eigenen Fiirsten bezahlt hatten, sollten sie nun plótzlich eine chinesische 
Besitzurkunde kaufen und dann an die Chinesen noch jahrlich Steuer bezahlen! 
Es wurde also gewissermaBen so verfahren, ais ob sie, die hier seit Jahrhunderten 
wohnten, den Boden bisher unrechtmaBigerweise ihr eigen genannt hatten. 
Mit Hilfe der 100 Kavalleristen und der 30 Soldaten, die unter einem Leutnant 
standig in Scha leang lagen, waren bis zu meinem Besuch etwa 180 Tsching 
erledigt worden. Es sollten aber mehrere tausend im ganzen sein. Wer von 
den Mongolen die Urkundensteuer nicht bezahlen konnte oder wollte, dem 
wurde kurzerhand sein Grundstiick konfisziert und meistbietend weiter verkauft.

Nach unseren Geldbegrifien mag die oben erwahnte Steuer nicht sehr hoch 
erscheinen, Geld ist aber dort viel mehr wert, das Land ist nicht sehr fruchtbar 
und dazu sind die Mongolen nicht reich. Auch hatten sie zu befiirchten, daB 
sie vielleicht spater noch einmal zu zahlen haben wiirden, denn oft stempelte 
der Mandarin die Urkunden nicht ab, so daB sie gewartig sein muBten, daB diese 
bald wieder ihre Gultigkeit verlieren wiirden.

Auch Scha leang liegt im Bereich der groBen Hungersnot von 1878. Die 
dortigen chinesischen Ansiedler fłohen damals bis nach Tai yiian fu zuriick. In 
hellen Haufen sind sie aber seither wiedergekehrt. Sie pachteten bis dahin das 
Land von den mongolischen Grundeigentiimern, denen sie den Zins zumeist in 
Naturalien, in Prozenten vom Ertrag bezahlten. Der Mongole hier liebt selbst 
nicht den Ackerbau. Er hangt noch sehr an dem freien Leben in der Steppe, 
an seinen Herden, Pferden und Kamelen.

Die Mongolen heiBt man auf chinesisch hier allgemein „Meng gu“ ; die chine
sischen Kolonisten dagegen nennen sich „Man tse“, nie Han jen (Han-Leute) *), 
wie sich sonst die Chinesen gerne bezeichnen.

J) Nach der nationalen Han-Dynastie, die von 296 v. Chr. bis 221 n. Chr. regiert 
hat. Yollends in der Revolutionszeit ist das Wort Han jen allgemein geworden.
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Es ging wild zu in Scha leang bei dieser Soldatenwirtschaft. Der Or fu mit 
seinen Schreibem saB still in einer der halbeingefallenen Lehmbiitten. Er liebte 
das Opium und bot auch mir — hóflich wie die Chinesen sind — bei einer Ein- 
ladung ein Pfeifchen davon an. Wie ein machtiger Polyp, der von einem ver- 
borgenen Winkel aus seine Fangarme ausstreckt, so saB er in seiner Lehmstube, 
lieB dort den Sand und Staub der Wiiste durch alle Ritzen pfeifen und sandte 
nur seine Soldaten hinaus. Diese bestimmten die Klassen und die GroBe der 
Felder. Am Tage vor meiner Ankunft hatten unweit von Scha leang drei Sol
daten einen Pachter kurzerhand totgeschlagen, weil er nicht gleich zugeben 
wollte, daB auf seinem Acker so viel Erbsen standen, wie die Soldaten be- 
haupteten. Am Tage darauf kam die Kunde, daB einige Mongolen ein Stiick 
Land verteidigten, an dem sie kein Recht mehr haben sollten. Sofort sattelten 
zwanzig Reiter und verschwanden mit ihren Mausergewehren und Schwertem 
in der Richtung dorthin. Um uberhaupt Stroh kaufen zu diirfen, muBte ich 
den Mandarin besuchen, und ais ich den Soldaten Futter abkaufte, muBte ich 
ein Auge zudriicken und fur je acht Schefiel zehn bezahlen!

Mit dem Vorgehen der Regierung waren die chinesischen Kolonisten ebenso- 
wenig einverstanden wie die Mongolen. Die letzteren zogen sich weiter in ihr 
Land zuriick, ruhig abwartend, bis die Truppen wieder weggerufen wiirden. 
Nur vereinzelt wagten die Kolonisten von dem konfiszierten Grund zu kaufen. 
Vor allem fehlte ihnen dazu freilich das nótige Kapitał. Im Kou wei, „auBer- 
halb der Tore“, den Bauem zu spielen, pafit ja meist nur den ganz besitzlosen 
Chinesen. Und dann: Wie viele Leute im inneren China haben uberhaupt etwas 
Bargeld? Viele fiirchteten auch dieRache der spater wieder kommenden Mongolen.

Ich fand infolge dieser augenblicklichen Unsicherheit keine Móglichkeit, 
weiter in die Ordos-Mongolei vorzudringen. Von dem Grab des Dschinggis khan 
(chinesisch Y iianTaitsu in Yetschen khoro oder Ye tschen ho lo, wie die 
Chinesen diese mongolischen Worte aussprechen) hórte ich nur, es seien dort 
drei Sarge, die alle mit gelber Seide beschlagen seien, in Filzyurten aufgestellt. 
Wahrend fiinf Tagen wiirden sie jedes Jahr im III. chinesischen Monat óffentlich 
ausgestellt. Von allen Seiten kommen dann die Mongolen an dem Platz zu- 
sammengestrómt, um sich vor den Zelten zum Ko tou niederzuwerfen. Kein 
Chinese darf aber in der Nahe zusehen!

Von Scha leang in nordóstlicher Richtung wieder zum Hoang ho zuriick- 
reisend, kam ich am dritten Tag in die Stadt Ho tschii hsien. Die Witterung 
war mittlerweile kiihler geworden. Die Gótzenbilder, welche die Bauem schon 
allenthalben iiber ihre Felder getragen hatten, um — wie ich mir denke — 
dem betrefienden Gott1) zu zeigen, wie heiB und ausgedórrt aller Boden sei, 
Waren jetzt zur Einsicht gekommen; es war endlich ausgiebiger Regen gefallen. 
Auch fur mich wurde damit das Reisen wesentlich angenehmer. Ich brauchte 
nicht mehr meine Maultiere der Hitze wegen schon um zwei Uhr nachts wegzu- 
schicken und ich hatte deshalb bis zum friihen Morgen meine Bettdecken. Ich 
konnte auch ohne besondere Anstrengung und ohne Sorge fur die Tiere weit iiber 
Mittag hinaus meinen Aufnahmen nachgehen.

Die Stadt Ho tschii hsien liegt dicht am Gelben Flusse auf dem linken Ufer

*) Meistens Yii hwang schang ti, dem Vertreter des Tien lao ye ye, des hochsten 
Himmelsherrn (Abb. 12).
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und 50 km von dem Punkt, wo sie sich nach der deutschen Generalstabskarte 
befinden sollte1). Es ist der łebhafteste Ort am FluB, von der Provinz Honan 
an aufwarts. „Haya! du gehst nach Klein Peking," sagten unterwegs die Man tse, 
die Kolonisten, wenn ich ihnen auf ihre Fragen Bescheid gab. Ais ich dann nach 
„Klein Peking" hineinritt, ging wegen der vorhergehenden Regentage der Kot 
meinem Pferde wieder his fast an die Knie. Auch die vielen Zuschauer, die damals 
gerade in der HauptstraBe vor einer gróBeren Buhne standen, um sich die Auf- 
fiihrung des Dramas „Tschung yin tai“ anzusehen, hatten trotz ihrer hohen 
Kothume noch groBe Miihe, einen hałbwegs trockenen Stehplatz zu finden. 
Trotzdem war die StraBe so gedrangt voll von Leuten, daB ich mit meinen 
Tieren kaum durchkommen konnte. Ein Gasthaus aber fand sich in Ho tschii 
hsien, wie ich nie zuvor eines in China gesehen hatte. Mit Olfarbe waren alle 
Wandę gestrichen und darauf schóne Gotter gemalt, Tische und Stiihle waren 
in dem Raum und das B ett, der Kang, war sauber und eben aus Ziegeln 
gemauert und nirgends zerbrochen, hatte auch keine Risse, und dazu die 
Heizung von auBen, so daB es im Schlafzimmer kein biBchen Rauch gab. Die 
Turę war sogar verschlieBbar und das Papier der Fenster unzerrissen.

Ho tschii hsien ist eine Stadt von 40 000—50 000 Einwohnern, die auch 
den Namen H obauying (=  Militarlager an der FluBbiegung) fiihrt. Es gibt 
dort viele 0l-Hang (Hanfolmanufakturen). Ihre wirkliche Bedeutung verdankt 
die Stadt ihrer fruchtbaren, ziemlich hreiten und leicht zu bewassernden Alluvial- 
ebene* 2) und ihrer Lagę an einer in friiheren Zeiten natiirlich noch viel wich- 
tigeren StraBe, die gerade innerhalb der „groBen Mauer" hinfuhrt und 
Peking und D atungfu mit den Stadten in Nord-Schen si, m itY iilinfu  usw., 
verbindet.

Dicht unterhalb Ho tschii hsien geht die „groBe Mauer" iiber den FluB. 
Sie besteht hier aus schlechten und vielfach durchbrochenen Lehmwerken, 
die auf der linken Seite viele Kilometer dem Ufer entlang laufen. Ob sie dort 
sehr alt ist, oder ob diese Erdwerke mehr provisorisch waren? Bei der sicheren 
Bestimmung des Alters chinesischer Walie und Bauwerke geht es uns wie mit 
der Identifizierung chinesischer Bronzen. Die Chinesen haben seit Jahrtausenden 
und zu allen Zeiten die gleichen Formen wiederholt. Jede genaue und bestimmte 
Angabe der Zeit, wann das eine oder andere entstanden ist, wird unter Kennern 
deshalb stets ais auBerst bedenklich angesehen. Eine Chronologisierung nach 
der Form ist zurzeit kaum móglich. Wir sind von Inschriften abhangig, diese 
aber sind sparlich, oft auch falsch und erst in neuerer Zeit hergestellt.

Oberhalb der Stadt Ho tschii hsien auf dem Schan si-Ufer beginnt die „Mauer"

*) Etwa an der Stelle, wo die ałte Jesuitenkarte und die deutsche Generalstabs
karte die Lagę von Ho tschii hsien verzeiehnen, liegt auf einer Anhóhe ein LóBringwall 
von etwa 3—4 km Umfang. Die Chinesen nennen diesen Ort heute Tschiu tann tsch'eng. 
Es wohnen aber nur mehr ganz wenige Famiłien dort. Ich habe ófters die Beobaehtung 
gemaeht, daB alte und heute nicht mehr beniitzte ehinesische Stadtanlagen im Gegen- 
satz zu den heutigen auf Bergen sich befinden. Es scheinen namentlich bis in die Han- 
Dynastie hinein die festen Platze der chinesischen Feudalen auf Anhóhen gestanden zu 
haben.

2) Ich sah hier angehaut: Hirse in zwei Arten: Gu tse (hoang mi und hsiao mi), 
Gao leang, Mais, Gerste, Weizen, Buehweizen, Kartofiel (seit etwa 1860 hier), Melonen, 
Kiirbisse, Erbsen, Bohnen, Rizinus, Hanf, Mohn, Tabak neben vielerlei Gemiisen und 
Obstbaiimen.

77



—  so verwahrlost und zerfallen sie auch heute ist — ais „Mauer" eine wirklich 
imponierende GróBe anzunehmen. 5 m breit an der Basis und 6—7 m hoch, 
besteht sie nun hier auB einem nach auBen von groBen grauen Ziegeln geschiitzten 
LoBwall mit Zinnen darauf, die gleicbfalls aus Ziegeln gemauert sind. Etwa 
alle 80 m treten knotenartige Vorspriinge hervor, kleine massive Bastionen, 
von denen aus Angreifer, die etwa durch Untergraben eine Bresche in die Mauer 
zu legen suchten, jederzeit selbst mit Pfeilen und Steinen flankiert werden 
konnten.

Oberhalb Ho tschii hsien, 15 km von der Stadt, tritt der FluB, der Ho, aus 
einer Felsenge heraus, die Lung kou (Drachenmund) genannt wird. Links wie 
rechts sind auf eine lange Strecke nur steile Felsen und das Wasser sckieBt 
mit groBer Schnelligkeit dazwiscben durch. Die Schiffahrt im Lung kou ist 
nicht einfach und ist nur abwarts móglich. Einige Tage vor meinem Be- 
such waren wieder mehrere Manner ertrunken; die Reste eines Bootes sah 
ich selbst eben zusammentragen. Von einer kleinen Felseninsel, die sich am 
Ausgang der Lung kou-Enge vor der Ebene von Ho tschii hsien befindet, wird 
eine ahnliche Geschichte erzahlt wie vom Kia tschou schan bei Bau de tschou. 
Die Grundsteuer der drei Familien, die sich darauf angesiedelt haben, soli heute 
noch an den Unterprafekten von Hsing hsien, der 300 km entfernt wohnt, 
bezahlt werden; denn von dort — so sagen die Leute — habe der Heros Yii wang 
den Felsen herbeigeschleppt.

In der Ebene nahe bei der Stadt liegt noch eine andere, aber flachę Insel, 
die von dem Hochwasser wahrend meines Besuches im Juli schier iiberflutet 
wurde, so daB ich mich erkundigte, ob dies nicht schon manches Jahr vorge- 
kommen sei. „Nein,“ beruhigte mich der Herr Major von Ho bau ying, „das 
sieht nur so gefahrlich aus, die Insel schwimmt und hebt sich wie ein Stiick 
Holz im Wasser."

In  Ho tschii hsien trennte mich nur noch eine Wegstrecke von drei Tage- 
reisen von Ho kou, von dem Punkt, an dem der Hoang ho sich in alle diese 
horizontalen Steintafeln einzuschneiden beginnt, und in die er wahrend seines 
Nordsiidlaufes bis ans Drachentor bei Yii men kou eingesenkt bleibt. Eine 
bekannte Fahre fiihrt bei Ho kou iiber den FluB, die schon verschiedene euro- 
paische Reisende benutzt haben. Da das Felscanon selbst bis dorthin nichts 
Besonderes mehr enthalten konnte und da ich mich vieł mehr zu den Schan si- 
Bergen hingezogen fiihlte, so brach ich bei Ho tschii hsien meine Hoang ho- 
Reise ab.

Ich kehrte dem FluB entlang abwarts nach Bau de tschou zuriick, wandte 
mich dann nach Osten und erreichte nach vier Tagen die Stadt Ko lan tschou. 
Ich war damit endlich vom Hoang ho weg und iiber die Randberge gekommen 
und stand nun schon inmitten der Berge und der „Horste" von Schan si.

Ais ich von einem niederen Randpasse aus zum letztenmal nach Westen 
auf die Gegend des Hoang ho-Tales und nach dem fernen Nord-Schen si hinaus- 
sah, hatten sich schon die Tausende von Lófiriicken so eng zusammengeschoben 
(s. Abb. 7), daB nichts mehr von all den tiefen Furchen und von dem Tal 
des groBen Flusses zu sehen war; die ungezahlten Schluchten, die vielen 
Schwierigkeiten, die mir dieses Land bereitet hatte, blieben verschwunden. 
Wie eine glatte Mauer schloB der Horizont in der Feme ab.

Ich habe mich geme von dem einfórmigen, gelben Land getrennt. Und
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doch, dieser Nordsiidlauf, dieses enge, lange Canon in dem lófibedeckten Ordos- 
Schen si-Sandsteinplateau, scheint mir wichtige Fingerzeige zu enthalten, um 
die Geschichte des ganzen riesigen Hoang ho zu enthiillen. So wie der FluB 
heute dort flieBt, kann er nur relativ sehr jung sein. In  reiBender Eile schieBt 
er dahin und nie und nirgends hat er bisher die Zeit gehabt, sein Sandstein- 
tal zu erbreitern. Er konnte nur erst in die Tiefe erodieren. Wir haben weiter 
gesehen, daB der FluB hier unter dem LóB zuerst rotę Tonschichten, die machtig 
entwickelt sind und meist horizontal geschichtet iiber dem Uberkohlensandstein 
folgen, hat durchsehneiden miissen. Er kann also nicht vor Ablauf der Ablage- 
rungszeit dieser Formation mit der Talbildung angefangen haben. Da die aus 
diesen roten Tonen (aus der roten Erde oder dem Hung tu, wie die Chinesen 
sagen) von mir wahrend meiner Eeise gesammelten Schadel und Knochen, von 
denen eine kleine Auswahl auf Tafel X II und XVI zu sehen ist, der Hipparion- 
stufe des asiatischen Pliozans angehóren, so ergibt sich, daB bis spat in die 
Tertiarzeit hinein der Riesenflufi hier noch weit und breit nicht vorhanden war.

Anscheinend erst ais eine Klimaschwankung eingetreten war, begann der 
FluB sein jetziges Tal zu schafien. Er scheint dann wahrend der ganzen LóBzeit 
hier durchgeflossen zu sein. Dafur, daB er einmal — wie manche meinen — ganz

Abb. 7. Blick vom Tai tse schan (westlich Ko lan tschou) gegen den Hoang ho und hiniiber zum 
Lofiplateau von Nord-Schen si.

versiegt ware, fand ich keine Beweise. Auch hier hat heute die LóBbildung 
noch nicht vollkommen aufgehórt. Der LóB ist hier noch nicht fossil. Anhaltende 
Westwinde sortieren heute noch die Sande im Innern von Asien und tragen die 
feinsten Partikelchen nach Osten, nach China, Wo unter dem EinfluB der von 
der Kiiste kommenden Feuchtigkeit der Wiistenstaub niedergeschlagen und 
zugleich gefestigt wird. Wenn dort eine Regenwolke aufzieht, so werden die 
vielen in der Atmosphare schwebenden Teilchen verdichtet und dick und braun 
erscheinen von unten gesehen die Wolken. Man glaubt, Massen aufgewirbelten 
Staubes Wiirden sich nahern, ein Sturm breche herein, aber kaum ein Liiftchen 
regt sich Wahrend solch eines Phanomens. Wenn die ersten Tropfen fallen, 
sagen die Chinesen: „Es regnet Erde. Es sind Wolken mit gelber Erde.“ Jeder 
Regentropfen gibt einen gelben Fleck auf dem Notizbuch. Ein feinstes Pulver 
schlagt sich allenthalben nieder. DaB auch friiher schon der Regen wahrend 
keiner Periode der LóBzeit gefehlt hat, zeigt uns der geschichtete „Seelófi“, 
d. h. der in Lochem und Talmulden zusammengeschwemmte LóB, beweist 
der am Rand aller hóheren Gebirge mit Sand und Geróll vermischte LóB, der 
nur dadurch entstanden sein kann, daB durch Gewitter und Regengiisse die 
Verwitterungsprodukte der Felsen sich mit den aus der Luft niedergefallenen 
Staubteilchen vermischt haben.
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Von N 2 0 ° 0  streichenden Briichen zeigten sich bei Kolantschou gleich 
vom Rande an die einzelnen Stufen und „Horste" in den Schan si-Bergen zer- 
teilt. Die LóBdecke wuide hier diinner und fehlte ófters ganz. Nur mehr wie 
einzelne „Schneewehen", die sich vor einer kraftigen und vorwiegend westhchen 
Luftbewegung hinter scbiitzenden Felsleisten, hinter Ecken und Riicken ange- 
sammelt hatten, fand sich in diesen Bergen noch die gelbe Erde1). Die Gehange 
der Berge sind heute noch mit hiibschen Waldern, mit Tannen, Eichen, Pappeln 
bestanden, zwischen denen Syringen und auch EdelweiB iippig wuchern.

Kolantschou ist ein armes Stadtchen2). Nach den Triimmem zu 
schlieBen, muB es aber einst viel Leben und sehr volkreiche Vorstadte gehabt 
haben. Es liegt an einem wichtigen Punkt zwischen hohen Bergen, an einem 
natiirlichen Tor, an dem die reiche und einst so wichtige Provinz Schan si 
noch ein letztes Mai vor anstiirmenden Tatarenheeren verteidigt werden konnte. 
Im Westen von der Stadt sah ich auf den Bergen meilenlang sich hinziehende 
Befestigungen. Hier kommandierte einst die bekannte Chinesin Fan li hoa. 
Wie sie, tapferer ais die Manner ihrer Zeit, dem Ansturm der Barbaren entgegen- 
tra t und wie sie ihre eigenen Sóhne hinrichten lieB, ais diese sich ais 
feige Memmen zeigten, weiB heute noch alt und jung; die Geschichte von der 
Fan li hoa ist eines der beliebtesten Stiicke auf den Tausenden von Buhnen 
in Nordchina.

Mag sein, daB ich nach den langen Wochen und Monaten, die ich in der Um- 
gebung von durrem, gelbem LóB und gelblichgrunem Sandstein zugebracht, 
bei dem nunmehrigen Wechsel mich ganz besonders gliicklich fiihlte. Ich glaube 
aber, auch objektiv betrachtet sind diese Ko lan tschou-Berge schón zu nennen.

Ich bog bald ab von der HauptstraBe, da diese ais schlechter und steiniger 
Maultierpfad in sudóstlicher Richtung zur Provinzialhauptstadt Tai yiian fu 
fiihrt. tlber saftig griine und blumenreiche Alpenweiden erstieg ich einen PaB, 
von dem aus sich mir ein herrlicher Blick nach Osten ófinete (s. Skizze Abb. 8). 
Ganz verschieden vom Tsin ling-Gebirge, wo ja die dichtgedrangten, langen und 
schmalen Parallelketten vorwiegen, dereń Grate und Kamme oben alle wie 
mit einem Schaumlófiel gleich hoch gestrichen erscheinen, sind es hier mehr 
einzelne Gruppen, Bergmassive, die aus breiten, in der Erosion weit fort- 
geschrittenen Talem emporsteigen. Dazwischen treten einzelne Felsmassen 
wie der Ko lan-Berg selbst mit breiten Aachen GipfelAachen horstartig heraus 
und geben mit ihrem Tannenschmuck ein erquickendes Bild.

Die Taler, selbst die allerabgelegensten und hóchsten, sind hier herum 
noch bewohnt. Wo der Bauer sein Fortkommen nicht mehr Andet, da sind es 
arme Kohler und Holzhauer, die ein Hauschen haben und leider mit den letzten 
Resten zusammenhangender Waldbestande schlimm umgehen. Auffallend 
wenig Werden die iippig griinen Rasen auf diesen Bergen verWendet. Freilich, 
was soli auch der Chinese darnit, was soli er hier Weiden lassen? Milchwirtschaft 
kennt er nicht. Milch genieBt er nicht. Der Chinese hat nicht gelemt, eine Kuh 
zu melken. Seine Rinder braucht er nur zum Ziehen, zum PAiigen. Seine winzigen 
schwarzen Ziegen halt er sich auch nur des Fleisches Wegen; die werden von den

*) Die Łófiformation trat hier vorwiegend geschichtet auf und durchsetzt mit 
dem Geroll von nahen Bergen.

2) Es soli 700 Familien haben. Man hat hier 6—7 Kópfe pro Familie zu rechnen.
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Tafel XVII.

LóBlandsehaft auf den beiden Seiten des Hoang ho-Cańons.

LOfihtthlendorf.

Eisschollen,

Gesamtansieht des Hoang ho-Falls Hu kou.
(Aufnahme von Punkt b des Planes auf Seite 63.)

I



Tafel X
V

III.

Hu kou, der Hoang ho-Fall in Sehan si.
(Aufnahme von Punkt a des Planes auf Seite 63, gegen Norden gesehen.)



Tafel X
IX

.

Hu kou, der Hoang ho-Fall in Sehan si.
(Aufnahme von Punkt a des Planes auf Seite 63, gegen Sudosten gesehen.)



Tafel XX.

Zollstelle und Dorf Matoukwan am Hoangho.
(Dorf mit typisclien Gewólbeliiiusern.)

Gasthaus in Yunghokwan (Kreis Yung ho hsien)
(im Hintergrund ein Gewolbehaus).



Kindera gehutet, und fiir die geniigen die Halden 
im Tal. Es ist darum recht einsam auf den Ber
gen, und so hat sich noeh etwas jagdbares Wild 
erhalten kónnen. Von den vielen Fasanen und 
Hasen abgesehen, gibt es hier Rehe und Wild- 
katzen, Fiichse usw.

In den Talem des Fen ho und seiner Zufliisse, 
die ich nun óstlich der Wasserscheide erreichte, lebt 
eine dichte Bevólkerung. In Scharen folgten mir 
wieder ganze Dórfer auf Schritt und Tritt auf dem 
FuBe nach und gar oft bis zu den unglaublichsten 
Platzen. Tag und Nacht lieBen sie mir wieder 
keine Ruhe. Trotz der Nahe der Hauptstadt woll- 
ten sie hier noch nie einen Fremden gesehen haben; 
doch war die Bevólkerung stets freundlich. Zittrige 
Alte lieBen sich in meine Nahe fiihren, sie muBten 
vor ihrem Ende doch mit eigenen Augen so einen 
vielgeschmahten „Hberseer" gesehen haben. Ein 
alter Tschii jen, ein Lizentiat (ein aus dem Kon- 
kurrenzexamen in der Provinzialhauptstadt hervor- 
gegangener Graduierter II. Klasse), machte wieder 
den Sprecher. Erst belehrte er die Umstehenden, 
daB es da hinten irgendwo im Westen ein groBes 
England (da ing guo), ein groBes Deutschland (da 
deguo) und groBes Frankreich (dafaguo) gabe, 
dann wollte er von mir iiber die Heimat der 
Mohammedaner belehrt werden. Am interessante- 
sten aber war ihm und seinen Jiingem ohne Zweifel 
die Frage, wo das Land der Zwerge liege und vor 
allem das groBe Land, in dem die Menschen an 
Stelle des Bauches ein groBes Loch haben, durch 
das man eine Stange stecken kann und wo man 
so die Reichen und die Beamten herumtragt. Ent- 
tauscht zogen die meisten wieder von mir ab, ais 
ich erklarte, dieses Land nicht zu kennen. „Der will 
weit ,unter dem Himmel' herumgekommen sein, will 
ein Geograph sein, von den Menschen mit dem 
Loch im Leib aber hat er noch nichts gehórt, oder 
liigt er und hat selbst eines.“

In den Talern des oheren Fen ho hatte es im 
Juli 1905 sehr wenig geregnet. Man war darum 
allgemein um die Hirseemte besorgt und fast taglich 
begegnete ich Bauemprozessionen, die unter nicht- 
endenwollendem Krachen und Knattern von Feuer- 
werkskórpern, mit Gongmusik und mit Fahnen-
begleitung eine Sanfte mit einem Papier- oder Tongott herumtrugen. Auch eine 
vierzehntagige Fastenzeit war von den Dorfaltesten des oberen Fen ho-Tales 
beschlossen worden, Weder Schnaps noch Fleisch durfte wahrend dieser Zeit
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genossen werden. Es war die dritte Fastengegend, durch die ich in diesem 
Jahre kam. Auch ich muBte mich streng diesen Regeln fugen. Nirgends 
Wurde mehr geschlachtet, nirgends gab es Fleisch zu kaufen, und ais ich 
unterwegs mir einmal ein paar Fasanen erlegt hatte, erklarte mir ein Gast- 
wirt, in seinem Hause diirften diese wahrend der Fasten weder zubereitet 
noch gegessen werden.

In der Friihe des 3. August stand ich an der offiziellen Quelle des Fen ho, 
des Hauptfiusses von Schan si, der diese wichtige Provinz von Nord nach Sud 
durchfliefit und kurz unterhalb vom Drachentor von links her in den Hoang ho 
miindet. Am FuBe eines Felsens sprudelt die starkę, klare Quelle hervor, die 
+  7 0 maB. Sie war friiher einmal gefaBt worden und quoll einst, wie es scheint, 
aus einem groBen steinemen Pantherkopf, den man heute noch sehen kann. 
Von schón behauenen Steinen eingefaBt, liegt davor ein kleiner klarer See. 
Ein Tempelchen mit der Góttin Niang niang erhebt sich dahinter auf einem 
kleinen Felsen unter hohen Fichten und iiberhangenden Weiden. Ein blaues 
wohlriechendes Rauchwólkchen stieg dort an jenem schónen, sonnigen Morgen 
aus einem Urnenscherben empor. Ich begegnete nahe bei der Quelle einer 
hiibschen jungen Chinesin, die in ihrer hellroten Jacke mit den kleinen FiiBchen 
gar parademarschmaBig daherstolzierte; sie hatte wohl einer der Quellnixen 
geopfert. Wer mochte ihr geheimes Anliegen wissen? Wem mochte es gelten?

Es war ein hiibscher Platz, es muB aber friiher noch viel hubscher dort 
gewesen sein, denn ein kraftiger Bach, der von weiter hinten aus den Bergen 
herauskommt, hat heute die Quelle halb mit seinem steinigen Geschiebe ver- 
murt. Links wie rechts von der Bergzunge namlich, an der nach Ansicht der 
Chinesen der Fen ho entspringt, sind noch zwei groBe Quellbache, die mit der 
viel weniger starken offiziellen Quelle den heutigen Fen ho bilden. Mir fiel 
dabei das Verschen aus der heimischen Schulstube ein: Nicht dieQuelle im SchloB- 
garten zu Donaueschingen, sondem „Brigach und Breg bringen die Donau 
zuweg".

Eine Tagereise von dort nach Nordosten liegt die Prafekturstadt Ning wu fu. 
Wie freute ich mich doch schon lange darauf, endlich die Annehmlichkeiten 
einer reicheren chinesischen Stadt zu genieBen! Fleisch, Reis und andere Lebens- 
mittel, die mir ausgegangen waren, ja vielleicht gar ein europaisches Gesicht 
mochte sich dort finden.

Es war auch wirklich ein groBes Ereignis, ais ich allein und etwa eine Stunde 
hinter meinem Packzuge durch die Torę der Stadt einritt. Die bekannten altesten 
Leute haben mir spater versichert, sie kónnten sich nicht entsinnen, je beim 
Einzug eines neuen Prafekten oder beim Besuch eines Generals so viel Menschen 
auf der StraBe gesehen zu haben wie bei meinem Empfang. Aus den hintersten 
Hófchen kam alt und jung herbeigelaufen, um den ersten Fremden, der in 
europaischer Kleidung ihre Stadt besuchte, zu sehen. Schiichtern erst, dann 
immer starker und voller begann bald hinter dem Tor ein Ruf aus dieser Menge, 
der, hatte ich den Sinn der Worte nicht verstanden, wfirdig und ehrend hatte 
klingen kónnen. Es war aber gerade Melonenzeit und so ware trotzdem bald 
kein Zweifel mehr iibrig geblieben, wie hier die Stimmung war. „GroBer Aff“, 
„Yang gui tse“, „Schildkrótensohn“, „Bastard", und was alles chinesische Volks- 
phantasie an Obszonem weiB, flog hageldicht mit Melonenschalen und Schmutz 
hinter mir drein, so daB ich gem dem Pferd die Sporen gab. Yergeblich hatten
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mittlerweile meine Diener in einem Gasthaus Quartier zu machen gesucht. 
Alle blieben fest verschlossen. „Wir brauchen keine anderen Gótter, wir wollen 
keine Missionare in der Stadt!" „Europaer sind alle Christen und Missionare." 
Ich muBte zum SchluB in das Amtsgebaude des Prafekten fliichten. Der alte 
Herr verschaflte mir dann rasch Zutritt in ein Haus, ich blieb auch fortan ganz 
ungestort, nur daB am anderen Tag in stundenlangen Visiten von seiten der 
Kaufleute und Offiziere des Orts mit lappischen Fragen und Antworten viel 
Zeit verloren ging. Doch dies gehórt zum Reisen in China.

Ning wu fu wie die Stadt So tschou, die ich eine Tagereise spater erreichte, 
waren heruntergekommene Nester. Alles lag in Triimmem, und doch, lange 
konnte es nicht her sein, daB auch hier Handel und Wandel gebliiht hatte. Reste 
von stolzen Bauten sah man noch uberall, aller Reichtum schien aber nieder- 
gebrochen zu sein. Man hatte glauben kónnen, kurz hinter einer schweren 
Kriegszeit herzukommen. Klaglich, zum Erbarmen sahen die dicken plumpen 
Mauern und Stadttore aus, zerbrochen hingen die eisenbeschlagenen Tiirfliigel 
in den alten steinernen Angeln. Beim geringsten Regen lief bei den meisten 
Eamilien das Wasser durch das Ziegeldach. Neun Zehntel des Volkes schienen 
froh zu sein, wenn sie sich nur einigermaBen mit Hirse satt essen konnten. Das 
hat auch das Hungerjahr von 1878 gemacht1).

Halbwegs zwischen Ning wu fu und So tschou* 2) kam ich durch den inneren 
Zweig der groBen Mauer, die ja im Norden von Schan si sich in zwei Teile teilt 
und also doppelt angelegt ist. Die Mauer folgt auch hier einem hóheren Berg- 
zuge und zieht ungefahr westostlich. Die Gegend auBerhalb ist wieder fiacher, 
so daB dort vielfach Karren verkehren kónnen. Alle Hóhen dort drauBen sind 
wieder dicht mit LóB eingedeckt.

Bei Yangfangkou, wo ich durch die Mauer kam (Tafel XXVII), war 
einst ein ziemlich wichtiges Wassertor. Heute ist nicht mehr viel davon 
iibrig geblieben. In einer Breite von 100 m hat der geróllreiche Bach schon 
vor Jahrzehnten die letzten Pfeiler des schwachlichen und widersinnigen 
Werkes samt der Halfte des dahinter liegenden groBen Lagers mit fort- 
gerissen. Nur noch die Reste von zwei groBen eisemen Rindern liegen unter 
dem Schutt des Geróllbettes. Es sollen aber einst neun3) solcher Rinder 
gewesen sein, die je einen Pfeiler des Tores zu tragen hatten. Die Chinesen 
glaubten durch Bilder der ihnen heiligen Tiere die einzelnen Pfeiler am 
besten vor dem Anprall plótzlich hereinbrechender Hochwasser zu schiitzen. 
Die Mauer selbst, wie sie so scheinbar endlos iiber die Hóhen hinzieht, macht 
auch in dieser Gegend einen imposanten Eindruck. Es ist eine richtige Mauer 
hier, nicht nur eine Kette von Tiirmen und Wachthausem wie bei Scha- 
leang. In kurzeń Zwischenraumen, alle 70 m, springen massive Bastionen vor, 
und vorn wie hinten ist der massive gestampfte LóBriicken, soweit ich sah, 
von einem Ziegelmantel bekleidet. Auch der oben noch 4 m breite Wallgang 
ist mit Ziegeln belegt und wo die Mauer steile Berghalden hinaufsteigt, bildet 
der Wallgang eine breite Treppe. Trotz des weit vorgeschrittenen Zerfalls 
macht aber das Bauwerk keinen sehr alten Eindruck. Dieser innere Zweig der 
Mauer stammt ja vielleicht ganz aus der Ming-Zeit. AuBerhalb der Mauer fallen

ł ) Ning wu fu sollte 800 „Turschwellen" haben, mit 3000 Familien.
2) Auch Schoa (schwa) tschou genannt.
3) Die Zahl 9 spielt in China oft eine besondere Rolle, es ist die heilige Zahl wie bei uns 7.
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uns noch in allen Richtungen groBe Beobachtungsturme (Signale, Landmarken 
aus LóB, Duntai) in die Augen. Auf jeder etwas vorstehenden Anhóhe und 
an den StraBenziigen entlang alle 5 Li stehen sie, 6—10 m hoch, viereckig, mit 
einem kleinen Wall umgeben, ganz massiv, friihere Fanalatationen, die ao rasch 
wie moglich anreitende feindliche Heeracharen in die Hauptąuartiere zu melden 
hatten. Zahlloa sind dieae Tunne und „Blockhauser" auch nochhinter So tachou1).

Die Gegend — ich zog jetzt nach Nordwesten weiter — iat kahl und ode. 
Es gibt nicht sehr viele Dorfer, aber viele alte Befestigungen. Ein rieaigea Lager, 
mehr ala funfzehnmal so groB wie die Saalburg im Taunus und mit doppelt ao 
hohen Mauern, iat der sonat ganz unbedeutende Ort Tsing ping, den ich 60 Li 
hinter So tachou erreichte. Er gehórt einer Kastellreihe an, die aich inner- 
halb dea auBeren Zweiges der groBen Mauer hinzieht.

Ich muBte dort meinen Schlafraum mit einem reichen chinesiachen Kauf- 
mann teilen. Es gab eben wenig Auswahl in dem kleinen Ort, denn auch in 
Tsing ping sind heute die meisten Hauser zerfallen. Das Unangenehme bei 
diesem Zusammenwohnen war nun, daB der Herr in einem groBen hólzernen 
Sarge lag. Er war namlich drauBen in der Mongolei schon ein halbes Jahr zuvor 
gestorben und befand aich jetzt auf der Riickreise heim nach Ho nan. Der Sarg 
hatte mich noch wenig geniert, wenn sein Inhalt in der heiBen schwiilen Sommer- 
nacht auch etwas auf die Geruchnerven fiel, aber alle Augenblicke glitt wahrend 
der Nacht der groBe weiBe Hahn von dem Sargdeckel herunter und zappelte 
dann ao verzweifelt an dem Strick, mit dem er an den Sarg gefesselt war, daB 
ich immer wieder aufstehen muBte, um das arme Tier an seinen Platz zuriick- 
zubringen. Geme hatte ich das Tier befreit, aber es ware ein zu groBer Skandal 
gewesen. Ein weiBer Hahn fehlt ja in China auf keinem Sarge. Er hat die 
achlechten Einfliisse und bósen Geister abzuhalten, denn er ist das Symbol 
des Guten und Lichten (Yang a. S. 21 Anm.). Auch in der Sonne ist ein Hahn, 
so erzahlten mir viele Chinesen, wie im Mond ein Hase sitzt, den man ja in 
jeder klaren Mondnacht sehen kann. Mein gefiederter Zimmergenosse muB 
damals einen harten Kampf mit den Geiatern gehabt haben oder, was auch 
leicht moglich ist, er war betrunken. Ich habe óftera gesehen, daB die Chinesen 
dem Hahn auf einem Sarg Alkohol eingossen; warum, konnte ich leider nie 
herausbringen. „Das macht man eben so,“ bekam ich ateta auf meine Frage 
zur Antwort. Kurz nach Mittemacht begann die gute Seele dann trotz des 
miBlichen Sitzplatzes die Stunden auszurufen. Ich wurde darum fur meine 
Diener ein unangenehmer Fruhaufsteher, so daB sie kiinftig doppelt eifrig 
nach einem ruhigen Zimmer fur ihren Herrn ausschauten.

Obwohl ich nun auf gróBeren StraBen reiste, hielt es doch auch hier immer 
sehr schwer, das nótige Kleingeld einzuwechseln, mit dem die taglichen Ausgaben 
beglichen, Stroh- und andere Einkaufe besorgt wurden. Das chinesische Volk 
rechnet noch heute alles nach den Kupfercash. Altchina besaB hóchstens eine 
Kupferwahrung. Nur Kupfer wurde bis vor kurzem in China gemiinzt. Der

Nachdem der Rebellenoffizier Tschu yiian tschang, der nachmalige Kaiser Tai tsu 
und Begriinder der Ming-Dynastie die Mongolen vom Jahre 1353 bis 1368 Schritt 
fiir Schritt aus China hinausgeworfen hatte, war die Kraft der Mongolen doch noch 
so wenig gebrochen, daB man 1424 wieder an die Erneuerung der jahrhundertelang 
vemachlassigten groBen Mauer zur Abwehr ihrer Eroberungszuge ging. Der mongo- 
lische Kónig Yen ta [mongol.: Altan Gegen Khan (1532—1583)] machte noch Ein- 
falle, die ihn wiederholt nach Tai yiian fu und vor Peking fiihrten.

84



Kurs des Silbers, d. h. wie viele einzelne Kupferstiicke fiir eine Unze, Tael 
(chinesisch Leang) genannt, eingewechselt werden kónnen, schwankt stets nach 
Ort und Zeit und richtet sich nach dem Bedarf der Kaufleute, nach den Ter- 
rninen, wann diese ihre Zahlungen an ihre Glaubiger zu leisten haben. Es ist 
mir des ófteren passiert, daB, wenn ich bei einer kleinen chinesischen Bank 
wechselte, ich beim selben Mannę von einem bestimmten und gar nicht hohen 
Betrage an plótzlich viel weniger bekam. Der augenblickliche Bedarf der Bank 
an Silber war mit der ersten Summę gedeckt, ich hatte durch mein Mehrgebot 
bereits den Kurs gedriickt.

Auch hier in Nord-Schan si, entlang meiner StraBe, war viel zu wenig 
Kupfergeld vorhanden. Man suchte mir immer Papiergeld zu geben, das aber 
stets nur im Lokalverkehr seinen Wert hat und meist nur von gróBeren Kauf- 
leuten und kleinen Banken ausgegeben wird, um dem Mangel an Kupfergeld 
abzuhelfen. Jedesmal, wenn ich den Versicherungen glaubte und einen solchen 
schmierigen, kaum mehr leserlichen Lappen 20 oder 30 km weiter im nachsten 
Nachbarort anbringen wollte, verlor ich daran bis zu 10 und 20 Prozent.

Abgesehen von dem stets schwankenden Wechselkurs, der einmal 800, 
dann 1000 bis zu 1100 Cash pro Unze Silber rechnete, zabite man von Ort zu 
Ort ganz verschieden. Es ist die gróBte Ereude der Chinesen, durch verwickelte 
Kursmanipulationen es zu einem kleinen Vorteil zu bringen. An dem einen 
Ort rechnet man nach Vollgeld (man ts'ien), d. h. man sagt wie bei uns 100 Cash, 
wenn man 100 Cash meint; doch dies Vollgeld, das „man ts'ien“, ist im Westen 
Chinas selten im Gebrauch. Es gibt Orte, wo man nur 46 Stiick gibt, wenn man 
100 Cash sagt; an einem anderen Ort gehen 81, an einem dritten 92, 93, 94 usw. 
Kupfercash fiir 100. Dazu kommt das „mau ts'ien“, das schlechte Geld, das 
falsche, halb zerbrochene, abgeriebene. Im sparsamen China ist es durch alten 
Brauch auch genau geregelt, wie viele solcher schlechter Stiicke auf das Hundert 
kommen diirfen. Aber noch nicht genug: vielfach existiert noch die Sitte des 
„ti tse“, d. h. man zieht bei einer Zahlung von 1000 Cash noch einmal einige 
Stiicke, drei oder vier, extra ab. Jeder Ansassige rechnet dazu noch mit der 
Unkenntnis des von auBen Gekommenen und sucht ihn zu iibertólpeln. Es 
laBt sich da denken, daB der chinesische Diener, dem der fremde Reisende die 
Verrechnung uberlassen muB, da sonst seine ganze kostbare Zeit mit Geld- 
geschaften ausgefullt ware, taglich mit leichter Miihe zu seinem „Squeeze“ 
(Kommissionsprofit) kommt. Wie oft versieht er sich selbst, verrechnet sich 
und muB sich an anderen Einkaufen wieder schadlos halten1). Auch die Ver- 
rechnung des Silbers war keineswegs einfach. Der chinesische Tael war in jedem 
Ort ein anderer. Ich habe eine Zeitlang iiber die Verschiedenheit Buch gefiihrt 
und kam auf Schwankungen von 15 Prozent. Innerhalb eines Ortes oder 
Distriktes war das Taelgewicht allerdings jedesmal ziemlich fest bestimmt.

*) Mittlerweile ist durch die Einfiihrung der 10-Cashstiicke, die von den Pro- 
vinzialmiinzen gepragt wurden, allerdings manehes etwas vereinfacht worden. Das 
Kupfergeld ist damit vermehrt, aber auch gleichzeitig entwertet worden. Man bekam 
plótzlich 1400—1600 Cash fiir 1 Tael. Bisher war aber das Kupfergeld noch einheit- 
lich, auch die Silberbrocken waren iiber das ganze Reich hin zu gebrauchen; jetzt 
hatte jeder Generalgouvemeur eigene Silberdollar und eigene 10-Cashstiicke gepragt 
und damit neue Verwirrung angerichtet. Damit war fiir den chinesischen in te r n e n  
GroBhandel aufs neue das Barrensilber, das nach Gewicht gerechnet wird, ais einzig 
mógliches Rechnungsmittel iibrig geblieben.
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In den Orten, wo ein Mandarin saB, wurden sogar die Wagen der Kaufleute 
amtlich kontrolliert. Die Einkaufs- und die Verkaufswagen difierierten darum 
in den Laden meist nur um einen ganz geringen Betrag. Immerhin entstanden 
doch oft wegen des Gewichts Streitigkeiten, und ao war es in einzelnen Gegenden, 
z. B. in der Provinz Se tschuan, zur Einfiihrung amtlicher Wagen gekommen. 
In einer Stadt von 10 000—20 000 Einwohner wurde e i n e Wagę von Amts 
Wegen ais genau und ais Standard bezeich.net und dort fand alles Silberwiegen 
statt, d. h. wer in der Stadt eine Bezahlung in Silber erhielt, und sei es nur 
im Wert von zwei bis drei Mark, der lief damit zu dem einen amtlichen Wiege- 
meister und fiihlte sich erst nach dessen Priifung sicher, daB er nicht betrogen 
worden war. Man hat ja Zeit genug in China (Tafel XXVII).

Auch in Tsing schui ho ting war es fur den Uneingeweihten zuerst schwer, 
sich in der Zahlweise zurechtzufinden, denn dort gab es eine Rechnungsweise, 
nach der 35 Cashstiicke 100 Waren, upd daneben noch eine zweite, nach der 
82 =  100 waren.

Ich traf am 8. August dort ein, nachdem ich wenige Stunden vorher durch 
den auBeren, den nórdłichen Zweig der groBen Mauer gekommen war, die hier 
gleichfalls eine geschlossene, doch weniger sorgfaltig gebaute Mauer ist. Sie 
liegt auch hier in Ruinen. Die letzten Reste der einstigen militarischen Be- 
satzung wurden aber erst 1900 abkommandiert, ais man die Soldaten gegen 
die Europaer nótig hatte. Tsing schui ho ting ist ais Ting Sitz eines Or fu 
(Unterprafekten) und hat ais neue und auBerhalb des eigentlichen China ge- 
legene Stadt keine Umwallung. Das Gebiet wurde erst im letzten Jahrhundert 
den Mongolen „abgekauft“ . Die Felder wechseln in jenen Gegenden mit Steppen 
ab, auf denen viel „Gants'ao“ wachst und weiBe chinesische Fettschwanz- 
schafe, kleine schwarze chinesische und auch groBe graue mongolische Ziegen, 
Pferde, Esel und Maultiere weiden. Aber Milch wird hier nur ausnahmsweise 
von den Chinesen genossen. Von Getreide werden nur noch die verschiedenen 
Hirsearten und Buchweizen angebaut.

Es war das Jahr 1905 wieder ein schleclites Jahr. Im Norden hatte es wenig 
und sehr spat geregnet und die Regen bestanden fast nur aus heftigen, rasch 
voruberziehenden Gewittern. Auch an dem Abend, an dem ich in Tsing schui 
ho ting war, brach ein starkes Gewitter herein, es schien, ais sollten die letzten 
Ernteaussichten vom Hagel vernichtet werden. Sofort lieB man im Ya men 
von Amts wegen durch die Soldaten „Hagel schieBen", und in allen Hófen und 
Hausern wurden auch privatim noch Feuerwerkskórper angeziindet. Die be- 
sorgten Hausvater steckten rasch ein paar brennende Weihrauchkerzen an ihre 
Tiirpfosten, um ihr Haus vor Blitzschlag zu schiitzen, und alles rief: „Herr 
Yii hwang ye, Herr Yii hwang ye, laB genug sein, laB genug sein, Yii hwang 
ye ye dsai bu chia leao!“

Durch ein schwach gewelltes Hiigelland, iiber Steppen und Felder, an Diinen 
und diirrem Land vorbei erreichte ich weiter Ho ling ka ór1), eine kleine, ofiene 
Stadt mit einem Ting-Mandarin, und am 12. August ritt ich endlich wieder 
in eine wirklich lebhafte und groBe Chinesenstadt ein, in Kueihoatsch'eng.

*) Die in dieser Gegend, auBerhalb der Mauer liegenden Stódte: Tsing schui ho- 
ting, Ho ling kar ting, To ko to ting, Sa la tschi ting, Ning yiian ting lagen alle an 
einem anderen Platz, ais sie die von der koniglichen Landesaufnahme herausgegebene 
Kartę yerzeichnete. Die Jesuiten hatten diese Gebiete nicht aufgenommen.
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III.

Durch die innere Mongolei.
In  einer weiten Ebene, die zur Halfte heute noch Steppe ist, zur Halfte, 

von Kanalen durchzogen, ein fruchtbares Ackerland bildet, so etliche 15 km 
sudlich von dem kahlen, ostweatlich streichenden Gebirgszug des Da ts'ing- 
schan, liegt der heutige Hauptort der westlichen inneren Mongolei, die Stadt 
Kuei hoa tsch'eng (mongolisch: Kukukhoto oder die blaue Stadt). DasWaŁr- 
zeichen chineaischer Stadte, eine dicke, zinnengekronte, rechteckige Mauer mit 
vier Toren, fehlt ihr noch ais einer neuen Niederlassung. Sie ist ein ofiener 
Marktort mit vielleicht 80000 Einwohnern1), hat dreihundert chinesische Firmen, 
ein bis zwei Dutzend chinesische Tempel und sechs mongolische Lamaklóster. 
Krumm, wie es der Zufall und das Gutdiinken der chinesischen Kolonisten 
wollte, sind die StraBen gebaut. Nur ganz im Innem, fast in der Mitte der 
Stadt, findet man eine kleine burgartige Befestigung mit zwei Toren, die heute 
einen Teil der Tempel und Amtsgebaude enthalt. Es sind zwei Ting* 2) hier und 
ein Dao tai, der die elf auBerhalb der „groBen Mauer" liegenden Ting (Unterprafek- 
turen) zu kontrollieren und zu inspizieren hat. Die Stadt hat eine groBe Bedeutung 
fur den Handel. Sie ist der Umschlagsplatz fur den ganzen westmongolischen 
und sogar nordtibetischen Haute- und Schafwollehandel und den Tuchezport.

5 Li von Kuei hoa tsch'eng liegt die Stadt Sui yiian tsch'eng3) mit etwa 
13000 Einwohnern. Diese hat eine sehr starkę Mauer, die auffallend hubsch 
gebaut ist. Das Innere aber mit seinen breiten, kotigen, leblosen StraBen ent- 
spricht dem aufieren Anblick nicht. Es ist von 1739 bis 1911 die Mandschustadt 
gewesen. Es wohnten dort nur die Mandschu-Bannertruppen mit ihren Familien, 
und dort war zur Zeit meines Besuchs der Sitz des Tsiang tschiin, des Tataren- 
generals, dem gleichzeitig die Ordos- und Zentralmongolen (ein Teil der so- 
genannten inneren Mongolenbanner) unterstellt waren und der in Wirklichkeit 
fur diese Gebiete mehr zu sagen hatte ais der Gouvemeur von Schan si, zu dem 
sie dem Namen nach gehórten4).

ł ) Rockhill, Diary, 1894, S. 14, „100000 to 120000“. Richard, Geography, glaubt 
an 200 000 E., Potanin 40 000 E.

2) 1905 wurden mehrere neue Ting an der Grenze gebildet, indem Stadtbezirke 
wie Kuei hoa und Bau tu geteilt wurden. Es lagen danach auBerhalb der groBen Mauer 
folgende Unterprafekturen, die noch zu Schan si gehórten: Feng tschen ting, Tien 
ho ting, Ning yiian ting, Tao ling ting, Kuei hoa ting, Wu tschuan ting, Ho ling ka ór 
ting, Tsing schui ho ting, To ko to ting, Sa la tschi ting, Wu yuan ting.

3) Oft auch nur hsin tsch'eng =  neue Stadt genannt, da erst ums Jahr 1700 unter 
Kaiser Kanghi erbaut. Nach dem Zensus 1910/11 waren es 2765 Bannerfamilien.

4) Sui yiian tsoh'eng soli jetzt von der Republik China zum Sitz einer Provinz 
„innere Mongolei" gemaoht werden. Kuei hoa tsch'eng ist eine alte Niederlassung 
und war lange Zeit ein Hauptort der mongolischen Khane, u. a. des S. 84 erwahnten 
Altan Gegen Khan. Von hier aus setzte um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Be- 
kehrung der Ostmongolen zum Buddhismus (Gelugbasekte) ein.
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Ich fiihlte mich bei der Ankunft in Kuei hoa halb in der Heimat. Seit dem 
Friihjahr 1905 gibt es dort eine Post, ich koimte also wenigstens Briefe schreiben, 
und kaum hatte ich ein Gasthaus bezogen, da brachte mir hereits ein Kaufmann 
deutschen Sekt, deutschen Kognak, japanisches Bier und japanische Biichsen- 
konserven in mein Haus und bot sie mir zum Kaufe an. Die Sachen waren 
erstaunlich billig. Nur war es schwer, ja unmóglich, eine Flasche zu finden, 
die nicht ein anderer schon vorher „probiert" hatte! Der chinesische Kunde 
mag keine Katze im Sack kaufen und will sich stets vorher versichern, ob das 
auch gut ist, was ihm verkauft wird.

Die Stadt an sicb, die StraBen boten auch im Vergleich zu den Landstadten, 
die ich seit Kun tschou in der Provinz Hu pe besucht hatte, ein ungewohntes 
und hochmodemes Aussehen. An allen Ecken sah man Schutzleute mit eincm 
festen Priigel in der Hand neben einem Schildwachhauschen, das schief und 
wie auf seinen Beinen nicht mehr ganz sicher auf einem der uralten Kehricht- 
haufen stand. Erst seit wenigen Monaten hatte man diese Neuerung eingefiihrt 
und so war noch alles sauber und unzerrissen. Auch in puncto StraBenbeleuch- 
tung war man dem Verlangen der Reformbewegung in der Pekinger Zentral- 
regierung bereits nachgekommen. Die Latemen in Kuei hoa tsch'eng standen 
sicher in keiner Weise denen von Lao ho kou nach. Das dazu verwendete 
Salatol schien auch von der gleichen Giite zu sein. „Es muB jetzt in unserer 
Stadt aussehen wie in deiner Heimat. Wir Hang- und Gasthausbesitzer haben 
auch viel, viel Geld bezahlen miissen," meinte mein Wirt. Im iibrigen ist Kuei 
hoa tsch'eng ein sehr schmutziger Ort und seine zu einem groBen Teil fluk- 
tuierende arme und ungebildete Bevólkerung ist mit Recht verrufen. Dazu 
stand die Stadt bei meinem Besuch unter dem Eindruck eines schlechten Jahr- 
ganges. Zwar bliihte der GroBhandel wie zuvor. Die vielen Agenten und Kom- 
pradors von Tientsin-Firmen, die GroBhandler in Ziegeltee, in Wolle, Schaf- 
fellen, groBen grauen Ziegenfellen und Rinderhauten spiirten keinen Unter- 
schied1). Aber von allen Seiten drangten sich damals im August Arbeitsuchende 
nach der Stadt, die Pfandhauser waren uberlaufen und vom friihesten Morgen 
bis tief in die Nacht hinein von dichten Massen belagert. Die Leute, die oft 
weit aus dem Innern des Reichs hierhergekommen waren, um ais Landarbeiter 
sich zu verdingen, hatten wenig Arbeit gefunden; die Ernte war schlecht. Die 
meisten muBten einen Teil ihrer Habe und Kleider verauBem, um das nótige 
Zehrgcld sich zu verschaflen. Reiche Chinesen klagten mir, es kamen in jenem 
Jahr ganz besonders viele Raubanfalle vor, und man ist hier im „Kouwei“, 
d. h. auBerhalb der Torę des „Reichs der 18 Provinzen“, noch an ein gut Teil 
mehr Sittenlosigkeit gewóhnt ais im Innern. Ich habe in China nicht oft 
einen Betrunkenen gesehen und dann meist nur einen, der mit seligem Lacheln 
schlief; es schien, ais habe das Opium alle Rowdies zahm gemacht. Aber hier

*) In der Stadt lauft der Handel von sehr weit her zusammen. Von Kuei hoa 
tsch'eng fiihrt eine groBe HandelsstraBe nach Westen, nach Bau tu und weiter dem 
Hoang ho aufwarts folgend nach Ning hsia fu in Kan su. Eine groBe StraBe geht nach 
Osten, naoh Kalgan. Die letztere galt aber allgemein fur sehr raubergefahrlich; es wurden 
deshalb auf ihr fast nur relativ wertlose Massengiiter verfrachtet. Eine dritte groBe 
StraBe, die sogenannte innere, fiihrt in die Provinz Schan si hinein, nach Da tung fu 
und Tai yuan fu. Ihr entlang wird nun eine strategische Bahn gebaut. Die Haupt- 
verkehrszeit ist der Winter, wenn die StraBen gefroren sind und die Kamele einen 
dicken Pelz haben und benutzt -werden.
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ging es unter der Wirkung eines sehr guten und starken Hirseschnapses gar 
wild her. Orgien aller Art sah man in den Gassen und Hangs der Stadt.

In Kuei hoa tscł/eng war zur Zeit meines Besuchs kein Europaer ansassig. 
Fur Missionare ist es kein guter Platz, dazu waren viele, ja fast alle, die einst 
hier gewohnt hatten und von denen fruhere Reisende berichten, im Jahr 1900 
auf die schandlichste Weise ermordet worden. Nahe bei Kuei hoa tsch'eng 
erlitt auch Bischof Hammer den Martyrertod. Er hatte einen Teil der jiingeren 
Priester seines Sprengels heimgesandt, damit sie wiederkommen kónnten, wenn 
die Wirren heendet waren, aber sich selbst hielt er fur zu alt und zu schwach, 
um die lange Reise durch die mongolischen Steppen und Wiisten noch iiber- 
stehen zu kónnen, auch wollte er ais oberster Hirte bei seinen chinesischen 
Christen zuriickbleiben. Der StraBenpobel hat dafiir dem ehrwiirdigen, schier 
siebzigjahrigen Greise seinen Bart ausgerissen, Soldaten haben ihn ausgepeitscht, 
ihm eine eiseme Kette unter dem einen Schliisselbein durchgezogen und ihn so, 
nackt und bloB, unter hóllischem Hohnlachen durch die StraBen der Stadt 
gezerrt, bis er endlich nach achttagigen Martyrerąualen durch den Tod erlóst 
wurde. Mr. Watts-Jones, ein englischer Hauptmann, kam im Spatsommer 1900, 
ohne eine Ahnung von der GróBe und Ausdehnung der chinesischen Wirren, 
nach Kuei hoa tsch'eng, nachdem er Se tschuan, Osttibet und Kan su durch- 
reist hatte. Er wurde hier vom Dao tai zu einem Festessen eingeladen und dann 
im Ya men auf Befehl desselben Mannes meuchlings niedergeschossen.

Ais ich in der Stadt weilte, war natiirlich von all dem nichts mehr zu be- 
fiirchten. Der Dao tai, der so viele Greuel mit seinem Gewissen hatte verein- 
baren kónnen, war 1901 auf die schwarze Listę gesetzt worden. Mein Essen 
in dem nahe gelegenen Sui yuan tsch'eng beim Tatarengeneral1) verlief durch- 
aus programmaBig mit etwa dreiBig Gangen. Es fehlte auch nicht zum SchluB 
die Versicherung von seiten der Exzellenz, daB er mir gar nichts geboten hatte. 
Es waren bei dem Mahl auch einige Offiziere anwesend, darunter der Kom- 
mandierende der Tu mu da tse, d. h. der Mongolen des Tumad-Stammes. Die 
Tumad sind, soweit sie sich noch nicht ganz mit den chinesischen Einwanderern 
verschmolzen haben, in verschiedenen Seitentalem, z. B. bei Horingkar (Ho 
ling ka ór ting) und auch westlich von Kuei hoa, angesiedelt. Sie bilden eine 
der seltenen Ausnahmen ais ackerbautreibende Mongolen. Da sie einst den 
Mandschuren bei der Eroberung Chinas beigestanden hatten, genossen sie lange 
noch einige Vorrechte. Sie sprechen heute alle Chinesisch. Ihr Kommandierender 
aber war ein Mandschu, einen eigenen Fursten haben sie langst nicht mehr.

Fast eine Woche war ich in Kuei hoa. Ich muBte dort meinen Maultier- 
treiher Kia zuriicklassen, der aufs neue schwer erkrankt war. Ich war froh, 
daB er wenigstens bis zu meiner Abreise fieberfrei wurde und ich so die Hofi- 
nung haben konnte, daB er, wenn er nun allein heimreiste, auch wirklich seine 
Ersparnisse nach Hause bringen konne. Auch Yang hatte mittlerweile krank- 
heitshalber entlassen werden miissen. Fur beide hatte ich hier Ersatzleute zu 
suchen. Der Maultiertreiber, von dem das Wohl und Wehe meiner Lasttiere 
abhing, wurde schlieBlich in einem Mannę gefunden, fiir den ein hóherer Offizier 
Biirge stand. Er sah aus wie ein Rauber, aber der Ya men stand ja dafiir ein, 
daB er keiner sei. Er erhielt darauf einen Monat YorschuB und verstand es

’) Derselbe ist in der Reyolutionszeit 1911 ermordet worden.
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wirkEch, mit den schwierig zu behandelnden Baumwollkisaen der chinesischen 
Packsattel umzugehen. Er schien ein guter und jedenfalls gesunder Ersatz 
fur Kia zu sein. Mit sieben Tieren und vier Dienern brach ich nach Norden, 
nach der Mongolei auf.

Den Tag vor der Abreise, am 15. des VII. chinesischen Monats, hatten noch 
aEe meine Leute, wie es sich fiir einen frommen Chinesen schickt — voran 
naturhch Ma, der, wo es nur eine protestantische Mission gab, immer eifrigst 
mit seinem chinesischen Gesangbuch in die Kirche sturmte — den Manen ihrer 
Vater und anderen guten und grimmigen Geistern etEche hundert Papiercash 
zugesandt. Sie hatten aus Papier gestanztes Geld gekauft, wie es uberall zu 
haben ist, wo nur Chinesen sich angesiedelt haben, und dieses im Tempel ver- 
brannt. Denn driiben im Jenseits, in der Geisterwelt, geht es nach chinesischer 
Ansicht ganz so wie auf Erden zu. Man braucht auch SUber und Kupfergeld, 
das man durch Verbrennen von Papierimitationen hinschicken kann. Es stand 
also meiner gluckEchen Reise auch von dieser Seite nichts im Wege. Die Gotter 
waren wie die Menschen durch Geld erkauft, dem chinesischen Sprichwort ge- 
maB: „Mit Geld kannst du selbst Gotter fur dich in Bewegung bringen, ohne 
Geld riihrt sich kein Menach fiir dich.“

Der Da ts'ing schanł) im Norden von Kuei hoa erscheint von der Ebene 
aus ais ein geschlossener, einheitEcher Bergwall. Er ist aber in WirkEchkeit 
ein sehr kompEziert zusammengesetztes Gebirge. Man kommt darin rasch 
von der tief liegenden Flachę, in der Kuei hoa liegt, auf die viel hóher liegende 
nórdliche Mongolei. Ich folgte einem Karrenweg, der fur chinesische StraBen- 
begriffe geradezu eine KunststraBe genannt werden muB und der mich in nord- 
westEcher Richtung und rasch ansteigend quer durch die Berge nach dem Ort 
Kuku irgó (chinesisch: Ko ko i li gen) brachte. Die wasserarmen Bache, welche 
die verschiedenen Ketten durchbrechen, sind, solange sie im Gebirge flieBen, 
in schmale Schluchten eingelassen, sie erbreitem sich aber dahinter und oben 
in dem welligen, ofienen Steppenland* 2).

Auf dem Hochplateau, auf der „Rumpfflache" der Mongolei, trifft man 
seltener auf LoB. Der Boden ist sandig, von Sanddiinen und groBeren Quarz- 
kieseln bedeckt. Diese Berggegenden sind sehr diinn bevólkert. Wo aber der 
Ackerbau noch etwas aussichtsvoll erscheint, in Talmulden zumal, an Ecken, 
wo ein Bach zur Bewasserung der Grundstiicke herangezogen werden kann, 
haben sich heute die Chinesen angesiedelt. Mongolen bemerkt man nur wenige. 
Auch der Ort Ko ko i li gen ist so gut wie rein von Chinesen bewohnt. Er hat 
zwei hohe Torę zur Verteidigung und ais Wohnplatz fiir Gotter; eine Umwallung 
fehlt noch. Etwa 10 km nórdEch erstrecken sich noch Felder, dann beginnt

ł ) Den Namen In schan, der sich auf fast allen unseren Karten findet, habe ich 
nie gehort; siehe hieriiber auch Rockhill, Diary, S. 15.

2) Dieser Gebirgszug soli der Sagę nach die Begrabnisstatten der Kaiser der 
Mongolendynastie enthalten. Die Mongolen sollen ihre Herreoher immer ohne irgend 
ein Denkmal oder einen Grabhiigel bestattet haben, so daB spater kein Mensch mehr 
wissen konnte, wo sie beerdigt lagen. Ais die Ming-Kaiser, um dem klassisehen ohine- 
sischen Sittengesetz zu folgen, den Manen der Mongolenkaiser an ihren Grabem opfem 
lassen wollten — ein Kaiser in China ist auf Grund seiner Stellung ein Himmelssohn, 
d. h. also ein Heiliger und Gott, und muB auch nach seinem Tode von Staats wegen 
verehrt werden — suchten sie vergeblich nach den Grabstatten und ergriffen dann den 
Ausweg, die vorgeschriebenen Opfer in einem Tempel bei Peking niederzulegen.
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die Steppe. Durch die Steppe und die Wiiste nach Norden und Nordwesten 
fiihren zwei StraBen, die eine nach Ulyassutai, der Hauptstadt der Provinz Ili, 
und die andere nach Urga (chinesisch: Da ku len). Auf der StraBe nach Ulyas
sutai, das die Chinesen auch hier Hung miao tse nennen, liegen viele Tagereisen 
von Ko ko i li gen entfernt zwei militariach besetzte Platze, das tsien ying 
(vorderes Lager) und hou ying (hinteres Lager), die beide noch zur Provinz 
Schan si gehóren.

Seit anderthalb Jahren, behaupteten die Einwohner, habe es in ihrer Gegend 
nicht mehr geregnet. Und obwohl es erst August war, lagen doch bei meinem 
Besuch schon Verhungerte, zu Gerippen abgemagerte Tote auf der StraBe. 
Allgemein wurde ein schwerer Winter erwartet, in dem 8—10 Prozent der Be- 
vólkerung dem Tode verfallen seien und viele wiirden zuriickwandern mussen.

Eine Tagereise westlich von Ko ko i li gen traf ich einen groBen Gutshof, 
wie ich noch nie zuvor einen in China gesehen hatte. Er gehórte einem reichen 
Mann aus Schan si. Der hatte billig einige Quadratkilometer Landes gekauft,

Berge von Nord-Schan si.
Sui ytlan Kuei hoa. Berge bei Horingkar.

Abb. 9. Ebene von Kuei hoa tech'eng von Nord, vom Ongiln ula-PaB (Da ts'i«g schan).

ais hier, ahnlich wie wir es bei Scha leang gesehen haben, vom Staate „koloni- 
siert“, d. h. die Mongolen zuriickgedrangt wurden. Mitten aus den mageren 
Prarien, die jetzt zu Ende August herbstlich braun zu werden anfingen und 
nur wenig Griin mehr zeigten, erhob sich ein allseitig geschlossener Gebaude- 
komplex. Es gab da Schweinehirten, von denen jeder viele Dutzend Stiicke 
der riesigen schwarzen, breit- und langohrigen chinesischen Schweine zu hiiten 
hatte, es gab Ziegenhirten, ferner Leute, die sich nur mit den vielen Pferden, 
mit den Rindern, Schafen und Kamelen abgaben. Die Felder hatten ihre be- 
sonderen Knechte; eigene Schmiede waren da, die nur die Karren des Herm 
in Ordnung zu halten hatten und die notwendigen Pflugscharen an Ort und 
Stelle gossen und zurechtschmiedeten. Es gab eigene Kóche und Kiichenjungen 
fur die einzelnen Dienerklassen und fur die Aufseher. Diese letzteren bewohnten 
besondere Hófchen, in denen hiibsche Blumenbeete mit wunderschónen Chrys- 
anthemen, Violen, Kapuziner- und Kurbislauben zu sehen waren. Auch ein 
Gasthaus und, last not least: ein Pfandhaus war mit dem Hof vereinigt! Bis 
weit hinaus in die Wiiste war gerade das letztere beriihmt. Hafer, Gerste, Buch-
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weizen, Erbsen, Hirse1) und Kartofieln werden hier in der Hauptsache an- 
gebaut und zum Markt nach Kueihoa gebracht.

Die Kartofieln sind von katholischen Vatem vor etwa vierzig Jahren in 
Nordcbina eingefiihrt worden. Sie bilden jetzt ein wichtigea Nahrungsmittel 
in allen Grenzdistrikten Chinas. Wer aber die Wohltater sind, die die Kartofiel, 
die „yangyii“ (wórtlich iibersetzt: die iiberaeeische Aronswurzel), ins Land 
gebracht haben, iat beute dem Volke unbekannt. Nicht bloB einmal, in Lan- 
tschou fu, in Hsi ning fu, auch in Kueihoa hórte ich folgende Erzahlung: 
Wahrend eines groBen Mohammedanerkrieges in Turkistan war der chinesische 
General Yang* 2) in groBe Not gekommen. Er wie seine Soldaten steckten mitten 
im Gebirge und hatten nicbta mehr zu essen. Seine Leute erhoben sieh des- 
halb inagesamt gegen ihn und drohten, ihn totzuschlagen, wenn er ihnen nicbta 
zum Essen verschafie. Da sah er in der hóchsten Bedrangnis, wie sein Pferd 
einige Knollen aua dem Boden acharrte. Er bat seine Soldaten, dieae Knollen 
noch ais letztea zu versuchen, und siehe, sie waren elibar. Es waren Kartofieln, 
und daher nennt man sie die Kartofieln, die Yii des Yang. „Du siehst, ibr 
Premden habt da gar kein Verdienst dabei, wie du behaupten wolltest," schloB 
einer meiner Gewahrsleute3).

Gleich hinter dem groBen chinesischen Rittergut, das nach dem Namen 
des Pfandhauses allgemein ais „Da yu tsing“ bekannt ist, war leider mein neuer 
Maultiertreiber trotz seiner vornehmen Biirgen und trotz seines Vorschusses 
mit einigen meiner Sachen unbekannt wohin und unbekannt warum ver- 
schwunden. Nun galt es, Ersatz fur ihn zu finden. Stellesuchende gab es da- 
mals wohl genug, aber keiner konnte mit meinen kraftigen und scbwer zu 
bandigenden Maultierhengsten umgehen. Diese hatte ich bei der Teuerung 
langst auf knappe Kost gesetzt, aber trotzdem muBte ich alle paar Tage einen 
Stall bezahlen, den sie demoliert hatten, und unterwegs trug mir jeder munter 
180 kg auf dem Riicken.

Nachdem der verbiirgte Maultiertreiber eben verschwunden war, holte ich 
einen braungebrannten, splitternackten Chinesen ein, der nur mit einem Stecken 
in der Hand und etwas Geld an einer Schnur um den Hals seines Weges zog. 
Man hatte meinen kónnen, der Mann sei schon so europaisch und modern ge- 
worden, daB er „Kórperkultur" treibe und ein Sonnenbad nehme. Er bettelte 
mich nicht einmal an. Wohl weil er damit bei seinen Landsleuten schon so oft 
schlechte Erfahrungen gemacht hatte, mochte er es gar nicht mehr versuchen. 
Er war ein Landarbeiter, der zur Emte hergereist war. Nun gab es aber nichts 
zu ernten. Seine Zehrung war ihm ausgegangen, und da ihm in dem Pfandhaus

’) Hirse, und zwar hsiao mi, gu ts'ao und gaoleang: (Kaoliang).
2) Es ist Yang, der Bezwinger Kaschgariens, damit gemeint, der zu Anfang des 

19. Jahrhunderts gelebt hat und fur seine Verdienste im Felde vom Kaiser Dao kuang 
mit dem Titel „Ba tu lu“ (Tapferer) beschenkt wurde, was im kaiserliehen China etwa 
unserem Orden „pour le mórite" entsprach. Yang soli seine kriegerischen Lorbeeren 
der Taktik zu verdanken haben, daB er sieh zu Beginn eines jeden Gefechtes mit, einem 
groBen Sabel bewaffnet hinter seinen Soldaten aufstellte und jeden niederschlug, der 
zuriickweichen wollte.

3) Das Nichtanerkennen der Verdienste von Fremden ist eine typische Eigenschaft 
der Chinesen. 1908 hat sogar eine gróBere Pekinger Zeitung behauptet und mit Zeich- 
nungen zu beweisen versucht, daB ein Chinese aus Canton schon im Jahre 1898 Zeppe
lina lenkbares Luftschifi erfunden habe.
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in der Steppe fur seine alten Kleider mehr geboten wurde, ais er sonstwo er- 
warten konnte, so hatte er alles auf einmal verkauft, selbst semen scbónen, 
langen, blauschwarzen Zopf. Mit dem Erlós hofite er, seine ferne Heimat wieder 
erreicben zu kónnen. Er war ein munterer, intelligenter Mensch, und ich 
engagierte ihn von der StraBe weg. Vom nachsten Gasthaus an stolzierte er 
dann in einer meiner Hosen einher. G e r n e spielt kein Chinese den Sonnen- 
bruder, die Nachte waren in den Bergen auBerdem schon recht frisch. Ich hatte 
den Mann gerne behalten, aber in Sa la tschi, das ich einige Tage darauf er- 
reichte, erklarten mir meine anderen Diener rundweg, mit einem Mannę ohne 
Zopf kónnten sie nicht zusammen dienen. Es sei unter ihrer Wiirde. Nirgends 
herrscht gróBeres StandesbewuBtsein. „Das ist ehrenriihrig," versicherten sie, 
und dabei deuteten sie auf ihre Wange, weil dort ja die Ehre sitzt. So muBte 
ich den kleinen Kuli wieder entlassen.

Es ta t mir leid, nach einer zehntagigen Reise die mongolischen Berge schon 
wieder verlassen zu miissen. Allein keiner meiner Diener verstand sich auf 
die Baumwollpolsterung der chinesischen Packsattel, und bereits stellten sich 
bei den Tieren Driicke ein. Der groBe chinesische Packsattel ist ein Marter- 
werkzeug fur die Tiere, wenn der Treiber nicht versteht, damit umzugehen. 
Er ist aber der beste Sattel, sofern man ihn zu behandeln weiB. Ein tonnen- 
artiges Gewólbe aus Holz mit einem starken ledernen Vorder- und Hinterzeug, aber 
ohne Bauchgurt, hat auf seiner dem Riicken des Tieres zugekehrten Unterseite eine 
dicke lose Baumwollage, die alle zwei bis drei Tage aufgefrischt, umgelegt, hier 
erniedrigt, dort verdoppelt wird. Auf diese halbkreisfórmige Tonne wird zwischen 
zwei vorspringende Leisten ein gabelfórmiger Rahmen aufgesetzt, an dem die 
Kisten festgebunden werden, solange die Gabel noch auf dem Boden steht. 
Die Tiere kónnen naturlich nur im Schritt unter diesem Sattel gehen. Sie 
machen aber trotzdem oft Tag um Tag 40—50 km unter einer Last von 220 bis 
230 Cattie. Auf den steinigen Bergpfaden Nordchinas ist eine andere Gangart 
ais Schritt sowieso kaum móghch.

Sa la tschi ting (mongolisch: Tsaghankura) ist ein sehr lebhafter Ort mit 
etwa 40 000 Einwohnern, unweit nórdlich vom Hoang ho, in der gleichen Ebene 
wie Kuei hoa gelegen und von dieser Stadt 240 Li (120 km) in westlicher Rich- 
tung entfernt. Nach S1/̂  Monaten begegnete ich hier zum erstenmal wieder 
Europaern, schwedischen Missionaren. Mr. Oberg ist einer der wenigen, die 
den Fremdenverfolgungen von 1900 entronnen sind. Er wohnte damals naher 
bei Kalgan und konnte sein und seiner Frau Leben retten, da der Beamte ihn 
heimlich bei der Flucht unterstiitzte. Von Sś la tschi selbst ist 1900 kein ein- 
ziger der europaischen Missionare entkommen. Der Weg nach Osten, nach 
der Kiiste, war fur sie langst gesperrt, ehe sie iiberhaupt etwas von der Gefahr 
erfahren hatten. Fur eine Reise nach Norden durch die Wiiste hatten sie nicht 
die geniigenden Mittel. So blieben sie hier und monatelang taten ihnen die 
Chinesen auch nichts zuleide. Da wurde eines Tags — ich folgę der Erzahlung 
Mr. Obergs — der Unterprafekt, der 0 r fu, von Sa la tschi nach Kuei hoa be- 
fohlen. Wahrend eines groBen Essens fragte dort der Dao tai den Or fu, ob er 
auch sicher alle Missionare seines Bezirkes ausgerottet habe. Der Beamte er- 
schrak und bejahte. Heimlich sandte er dann einen Boten an seine Frau mit 
der Weisung, sofort alle Europaer in der Stadt tóten zu lassen. Etwa fiinfzehn 
Personen, Manner, Frauen und Kinder, verfielen diesem Befehl. Sie Wurden
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alle hingerichtet, bis auf eine Frau, die in tiefe Ohnmacht gefallen war, ais sie 
ihren Mann niedersinken sah. Mitten in der NacŁt wachtę sie zitternd vor 
Frost wieder auf, alle Kleider hatte man ihr genommen, man hatte sie ja fur 
to t gehalten, mutternackend lag sie da, im Mondschein, rings um sie Blut, die 
verstummelten Leiber ihrer Freunde, ihres Mannes, ihres Kindes! Von Ent- 
setzen gepackt, floh die Armste wie wahnsinnig von der Richtstatte. Am Morgen 
fand sie sich am Ufer des Hoang ho, hilflos, verlassen und hungemd. Ein 
schmieriger, in ein paar Lappen gehiillter Bettler, der das am Ufer an- 
geschwemmte Reisig nach etwas Brauchbarem durchsuchte, begegnete ihr dort. 
Sie wollte sich rasch im Gebiisch verstecken, doch der Mann hatte sie schon 
bemerkt und rief sie an: „Habe doch keine Angst, du scheinst noch armer ais 
ich. Sei ruhig. Ich will fur dich sorgen.“ Und wirklich, der Mann hielt sein 
Wort. Er brachte sie zu einer alten Frau in einen abgelegenen Hof. Dort lebte 
sie noch wochenlang, freilich die meiste Zeit krank, seelisch und kórperlich. 
SchlieBlich wurde ihr Aufenthalt doch riichbar; der Orfu sandte Soldaten aus, 
und die erschlugen sie.

Nahe bei Sa la tschi, an der StraBe nach Bau tu, sah ich einige Grabdenk- 
male protestantischer Missionare, Suhnegraber, die auf Befehl der Regierung 
errichtet worden waren. Es gibt in jenen Gegenden dereń viele, die wenigsten 
aber enthalten die Gebeine der Martyrer. Viele von den Armsten sind in den 
Bergen verhungert, haben geendet wie jene verhungerten Bauern, dereń Leichen 
ich bei meiner Durchreise herumliegen sah, wie sie eben von Hunden und Geiern 
angefressen wurden.

40 km von Sś la tschi liegt die Stadt Bau tu, die vom S i la tschi ting ver- 
waltet wird, damals aber der Wohnplatz des neu errichteten Wu yuan ting 
war, dem eben erst ein Ya men eine kleine Tagereise weiter im Westen von 
Bau tu errichtet wurde.

Bei meinem Besuche verwaltete dieser sein Gebiet noch von der Feme. Der 
Beamte, ein San fu (ein Prafekt dritter Ordnung =  Unterprafekt), erzahlte 
mir, es sei eine sehr schlechte Bevólkerung in seinem Bezirk, er habe allein in 
dem letzten halben Monat zehn Rauber kópfen lassen miissen. Er erwartete, 
daB im Winter darauf etwa 4 Prozent der Bevólkerung der Stadt Hungers 
sterben wurden. Man verteile wohl Brot und Kleider an die Armen, aber es 
konne nicht genug geschehen, es gebe stets zu viele Bediirftige. Die Stadt mochte 
etwa 40 000 Einwohner haben, die aber ebenso wie in den anderen Stadten 
hier dranBen gróBtenteils sehr fluktuierender Natur waren. Auch eine Alt- 
weiberanstalt gab es schon in dieser noch jungen Gemeinde. Es herrschte bei 
den Eingeborenen die Vorstellung, die Frauen der Fiirsorgeanstalt, die bei 
Lebzeiten auf Kosten des Mandarins lebten, wurden im Jenseits seine Pferde 
und Maultiere werden. Im Jenseits geht ja alles wie im Diesseits zu, wer hier 
Rangknópfe und Amter besitzt, hat sie auch driiben. Anderseits lehren die 
Buddhisten, daB auch Vergeltung sein miisse, und so Werden die armen Frauen 
eben die Tiere des Mandarins. Die Chinesen denken in allem fiir uns sonderbar. 
Ais ich dem Beamten in Bau tu  meine Aufwartung machte, hing gerade der 
letzte von ihm Verurteilte ais abschreckendes Beispiel im Kafig vor dem Tor 
seines Amtsgebaudes. Er war ein Rauber und Mórder gewesen, der zum Tod 
durch Erhangen verurteilt worden war, eine Todesart, welche den Chinesen 
ungleich weniger schlimm erscheint ais das Kópfen. Die schwerste Strafe in
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China war die, am Marterpfahl angebunden, langsam in Stiicke geschnitten zu 
werden. Und zwar sind es weniger die Schmerzen, die diese Strafe den Chinesen 
so schreeklich erscheinen lassen, ais die Vorstellung, daB der Betrofiene damit 
auch im Jenseits gebrandmarkt sei.

In einem zwei Meter hoben Holzkafig ohne Boden, den Kopf durch den 
massiven, schweren Holzdeckel hindurchgesteckt, bing der Rauber nur an Kinn 
und Hinterhaupt. Er sprach noch mit den Umstehenden, macbte Witze mit den 
Garkiichenwirten, den fliegenden Handlem und all dem Volk, das sicb am Ein- 
gang eines jeden Ya men’s von friih bis spat herumtreibt. Ais ich auf dem 
Wege zum Beamten dicbt an ibm vorbeikam, schimpfte er mich noch in den 
unflatigsten Ausdriicken und spie mich an, daB alle Umstehenden hellauf- 
lachten, soweit ich ihnen den Riicken zukehrte. Ais ich zufallig am anderen 
Morgen wieder vorbeiritt, hing der Kórper des Mannes schon schlaff in dem 
Kafig. Er war iiber Nacht gestorben; das Volk aber handelte und feilschte 
daneben weiter und beachtete ihn gar nicht mehr. Er hatte ja aufgehórt, SpaBe 
zu machen, er konnte nun nicht mehr zur Unterhaltung dienen! Ein Ver- 
urteilter soli es in solch einem Kafig bis zu zweimal 24 Stunden aushalten 
kónnen. Vielen wird aber von ihren Bekannten Opium in den Mund geschmiert, 
damit sie weniger Schmerzen leiden und rascher sterben kónnen.

Bei Sa la tschi und Bau tu ist das Tal des in 1000 m Meereshóhe westostlich 
flieBenden Hoang ho iiber 20 km breit, ja es laBt nach Siiden zu gar keine scharfe 
Begrenzung erkennen. Man bemerkt von der Feme kaum ein Ansteigen des 
Gelandes gegen die Ordos-Mongolei. Die Ufer des auch in diesen Gegenden 
immer gelb gefarbten Flusses sind flach, der FluB windet sich zwischen Schilf 
und Feldern hin. Nórdlich von den beiden Stadten steigt, von unten aus ais 
langer Bergzug erkenntlich, der Da ts'ing schan steil und in wilden Formen 
auf. Das Hoang ho-Tal selbst ist eine von Sanden und angeschwemmtem 
Materiał gebildete Flachę, iiber der sich das Bergland ais eine hóherliegende 
Scholle erhebt. In dieser liegen die tieferen Gesteinsschichten steil und viel- 
fach senkrecht und streichen in nordsiidlicher oder in sinischer, d. h. NO—SW- 
Richtung. Die Felsschichten dieser hóherliegenden Scholle brechen ganz plótz- 
lich ab und lassen uns im Zweifel, wie die davorliegende Flachę der Ordos im 
Grandę beschafien ist. Jedenfalls scheinen die Aufschiittungen durch jungę 
Geschiebe sehr machtig zu sein. Der Siidrand des Da ts'ing schan scheint einem 
groBen W—O streichenden Bruchrand zu entsprechen mit einer Sprunghóhe 
von vielen hundert, ja tausend Metem (Tafel XXVIII).

Bis vor noch nicht langer Zeit gab es in der Hoang ho-Ebene nur Prarien, 
in erster Linie den Orad-Mongolen gehórende Steppen. Dieser Stamm stellt 
drei von den 49 mongolischen Bannem dar, welche seit Kublai Khans *) Zeit 
ais die sogenannten ,,inneren“ 2) Mongolen bezeichnet werden, weil sie ganz 
nahe bei China im engeren Sinne wohnen. Wahrend der Yiian- oder Mongolen- 
dynastie waren sie innerhalb der Mauer angesiedelt. Diese drei Banner werden 
jetzt ganz besonders in die Enge getrieben. Die chinesische Expansion hat 
hier in den letzten Jahrzehnten ihre gróBten Erfolge zu verzeichnen.

*) Regierte von 1260—1295 ais erster Kaiser der Mongolendynastie, die von 1260 
bis 1368 wahrte.

a) Howorth, History of the Mongols, Bd. I, und Mayers, The Chinese govemment, 
Seite 87.
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Gerade dem FluB entlang setzte eine wirtschaftliche Verdrangung, eine 
„friedliche" Eroberung durch die Chinesen ein. Der gewóhnliche Mann geht 
dort, kaum durch das Prestige seiner Rasse und ein paar Soldaten geschutzt, 
voraus, ein Heer von Beamten kommt hinterdrein, um, sobald einmal die Miihe 
lohnt, zu verwalten und zu besteuern. In diesen westlichen Gegenden und 
zumal an der groBen Nordwestecke des Hoang ho, wo der FluB oft sein Bett 
gewechselt hat, besitzt China noch ein wahres Mesopotamien1).

Die ErschlieBung dieser fruchtbaren und leicht bewasserbaren Gebiete leidet 
bisher nur an den wenig groBziigig angelegten Kanalen, an den viel zu schwach- 
lich gebauten Schleusen. Bia heute ist daa Land noch der Ausniitzung durch 
einzelne Chinesen iiberlassen geblieben, die sich nur zu kleinen Gruppen ver- 
einigt haben, um ihre Landereien, die sie den Mongolen zuerst abgepachtet 
und spater „abgekauft" haben, mittels eines Kanals in Ackerland zu verwandeln. 
Was dort Regierungsvertreter erschlossen haben, geschah bis jetzt stets in 
selbstsiichtiger Absicht. Die hohen Beamten suchten mit ihrem Geld und 
ihrem EinfluB nur fiir sich billiges Land zu erwerben. Die Art der ErschlieBung 
und Kolonisierung wirft nach dem, was ich aus verschiedenen Quellen dariiber 
erfahren habe, ein eigentiimliches Licht auf den friedlichen Charakter der 
Chinesen, mit dem sich ja dieses Volk und voran seine Litera ten immer so gerne 
den Europaern gegeniiber briisten. Es geht dabei sogar sehr, sehr barbarisch 
zu. Ein chinesischer Millionar, dem ein Nachbar sein Gut nicht verkaufen 
wollte, bewafinete seine Arbeiter, iiberfiel mit ihnen seinen Landsmann und 
zwang ihn, das gewiinschte Gut zu einem lacherlich billigen Preis abzugeben. 
Es war das Stadtgesprach in Bau tu, daB er dabei den Uberfallenen des Augen- 
lichtes beraubt hatte. Gestraft wurde er aber nicht. Er hatte an den Ya men 
des Tatarengenerals in Kuei hoa einige tausend Tael geschickt, und die Sache 
war wieder in Ordnung, der gegen ihn angestrengte ProzeB wurde nieder- 
geschlagen.

Wenige Kilometer siidlich der Stadt Bau tu, an der Fahre von Lan hai tse, 
setzte ich am 2. September iiber den Hoang ho (Tafel XXIX). Das Aus- und Ein- 
laden und die Uberfahrt gingen ziemlich rasch vonstatten. Nach dreiviertel 
stiindigem Treideln fluBaufwarts und um eine Schilfinsel herum waren wir nach 
einer weiteren halben Stunde schon driiben, so daB ich nach 2% Stunden Aufent- 
halt bereits wieder unterwegs war. Die FluBbreite betrug nicht ganz einen 
Kilometer, scheint aber ziemlich stark zu wechseln. Die Maximaldi£Eerenz 
des Niveaus bei Hoch- und Niederwasser betragt 1—2 m.

Ich zog ziemlich genau siidlich weiter, nach dem Ordos-Land, das ich von 
Nord nach Siid zu durchqueren beabsichtigte. Durch die Liebenswiirdigkeit 
des Tatarengenerals in Kuei hoa war mir hierzu ein besonderer PaB ausgestellt 
worden. Ich hatte auch sonst im Gegensatz zu meiner bisherigen Reise gróBere 
Vorbereitungen trefien miissen. Im eigentlichen China hatte ich beinahe tag- 
lich die nótigen Vorrate fiir Tier und Mensch kaufen kónnen. Jetzt sollte es 
tief in die Mongolei, in das „ts'ao ti“, das Grasland, hineingehen. Die Verpflegungs-

*) Nordwestlich von Bau tu befand sich eine groBe protestantische Mission, die 
sich in erster Linie die Christianisierung der Mongolen zur Aufgabe gemacht hat. Auch 
sie hat im Jahre 1900 ungeheure Verluste erlitten und hat hder wie die katholischen 
Missionen nach dem Krieg von der chinesischen Regierung ais Siihne fur das zu Unrecht 
vergossene Blut ausgedehnte Landereien erhalten.
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Lófihohlenopt Dupł, LóBhóhlen mit gemauerten Gewólbefronten,
(Die Mehrzahl der Hauser steht seit deu Hungerjahren leer.)

Tafel X
X

I.



Tafel X
X

II.

Sandsteinberge am Hoangho bei Hsiaolingyi oberhalb Tsehikou
(links Schen si-, rechts Schan si-Ufer).



Tafel XXIII.

Erosionsformen im Uberkohlensandstein des Hoang ho-Tales.

Winderoslonsformen im Sandstein,
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Tafel XXIV.
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móglichkeiten wurden mir in Bau tu ala ganz schlecht geschildert, nirgenda 
finde sich eine Unterkunft, man miisse alles aelbst mitbringen. Ich hatte Ponya 
gekauft, die Lebensmittel und Futter zu tragen hatten, auch hatte ich eine 
gróBere Anzahl neuer Diener angestellt, ich wollte, falls wieder einer hinter 
einem Buach verschwande, durch seine Flucht nicht sogleich in Verlegenheit 
geraten. Wieder muBte ein Teil dea Lohnea vorauabezahlt werden; womit 
aollten denn sonat die Familien ihr Leben fristen, solange der Mann und Vater 
iiber Land war? Auf Biirgen verzichtete ich dieamal. Trotzdem lief nur ein 
einziger der Neuen in der ersten Nacht wieder heim. Sonderbarerweise war es 
wiederum der Sachverstandige fiir die Maultiere. Er war aber solch ein hohl- 
wangiger Opiumraucher, daB er aeine 5—6 Mace (20 g) Opium im Tag haben 
muBte, um sich einigermaBen frisch zu fiihlen. Er hatte die groBen Marache, 
die nun folgten, auch wohl kaum aushalten kónnen.

Ich hatte friiher geglaubt, das Ordos-Land sei eine Wiiste und werde nur 
von Mongolen bewohnt, die mit ihren Herden und Yurten bald da, bald dort 
hin zógen. In Scha leang hatte ich vom Innem ala Orasland aprechen hóren. 
Ala Steppe und troatloseste Wiiste wird das Land noch von den beiden Laza- 
risten Hue und Gabet beschrieben1), die ea im Jahre 1845 durchąuerten, und 
wir haben auch keinen Grund, dereń Bericht in Zweifel zu ziehen. Nur haben 
aich die Verhaltnisse inzwischen geandert* 2).

Am eraten Tage meiner Ordos-Reise, am 2. September, reiate ich noch in 
der Hoang ho-Niederung. Wenige Hófe fanden sich an meinem Wege, aber 
iiberall sah ich Felder mit Hirse, Buchweizen, Kartofieln, Wassermelonen, 
Lein und Hanf, viel Hanf, fast nirgenda ein Stiickchen unbebauten Landes. 
12 km hinter dem Hoang ho iiberachritt ich einen Kanał, dessen Waaser meinen 
Leuten bis an die Hiiften reichte. Hinter dieaer Furt waren wir im Gebiet der 
Dalat-Mongolen 3). Noch einige Kilometer weiter, da ragte schon hinter Hirae-

*) Hue, Souvenir d’un voyage dana la Tartarie, le Tibet et la Chine, Paris 1853.
2) Das Ordos-Land, das Gebiet innerhalb des groBen Bogens des Hoang ho, wird 

von den Chinesen „Ho tao“ genannt und ist zurzeit von den Ordos-Mongolen bewohnt. 
„Ordu“ =  chinesisch „ting“ (Pavillon) =  Lager, Kgl. Hoflager. Es ist ursprunglich ein 
turkisches Wort. Im besonderen wurde darunter das Lager des mongolischen GroB- 
khan Dsohinggis und spater die goldene Hordę verstanden, die seine irdischen Reste 
hutete. Die „Ordus“ nennt Sanang Setsen in seiner „Geschichte der Ostmongolen" 
(Schmidt, Petersburg 1829, S. 191) „die Hiiter der acht weiBen Hauser (Filzyurten) des 
Herrschers". Diese nahmen erst ums Jahr 1530 ihr jetzigesLand in Besitz und brachten 
die Gebeine ihres Bogda Dsohinggis Khan vom Norden, hoehst wahrseheinlieh vom 
Ufer des Kerulen, mit sieh. Noch jetzt sehen die Ordos-Mongolen das Land um den 
Altai ais ihre Heimat an.

Das heutige Ordos-Land kam durch die Kriegszuge des Dschinggis Khan 1227 
zum erstenmal in die Hand der Mongolen. Vorher bildete es einen Teil des Hsi Hsia- 
Reiches (s. S. 125). Nach der Vertreibung der Yiian- oder Mongolendynastie aus 
China wurde den Mongolen um 1380 auch das heutige Ordos-Land weggenommen. 
Sie eroberten es aber nach wechselnden Kampfen gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
von den Chinesen zuruck und nach langem und blutigem Ringen der Mongolen unter- 
einander blieben schlieBlich die Ordos die Sieger und Herren des Landes. Ein Teil 
der Stamme, die sich hier bekampft hatten, iBt angeblich von hier aus in das Weideland 
des Kuku nor eingefallen. (Aus: Meng gu yu mu dyi, Chronik der mongol. Nomaden.)

3) Von den 49 Bannem der „inneren" oder „nai meng gu“ werden sieben Banner von 
den Ordos-Mongolen gestellt, die zusammen eine groBe Versammlung oder Ting 
(ighe tsu) bilden. Es sind dies die:
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feldern der Hala und Heim eines „Tschorten"ł) iiber ein kleines, niederes Wald- 
chen hervor. Ich war wieder im Lande der Lamaa, ich hatte ein Kloster er- 
reicht, dae achon ganz wie ein tibetiachea aussah. Ea fiel gegeniiber chinesischen 
Bauten durch aeine bunten Farben und seinen neuen Verputz angenehm auf, 
die Hauser waren auffallend klein und nieder. Es hangt dies mit der Holzarmut 
der Gegend zusammen. Dicht dabei lagen die ersten Diinen, aber auch dieae 
waren noch mit Hirae bebaut.

Am 3. September kam ich achon in aller Friihe am zweiten Kloster vorbei, 
das ebenso niedlich und freundlich dreinaah. Ma wunderte sich sogar, wie diese 
Bauten europaischen Hausem in Hanków ahnlich aahen. Er wollte aicher damit 
ein Lob aussprechen, denn ein wohlerzogener Chinese sagt seinem Herm nie 
etwas Unangenehmea. Wir atiegen iiber lange Diinenziige, die alle WNW—OSO 
atreichen und damit die hauptsachlichate Windrichtung angeben. Barchane, 
die halbmondfórmigen Bogendiinen der Wiiste, stellten sich dazwischen ein. 
Ea war der Anstieg auf ein flaches Plateau, das sich nun unendlich weit nach 
Siiden und Wcsten vor mir auszudehnen schien. Wo nur ein Fleckchen sich 
frei von Diinen und den Anhaufungen des feinen pulverigen Triebsandes zeigte, 
da aah ich Felder und Chinesenhófe. Auch am zweiten Reisetag, an dem ich 
90 Li (45 km) gemacht hatte, war ich den Abend in einem guten chinesischen 
Gasthaus einquartiert. Ma und Dang fu aus Lung tschii tschai waren an jenem 
Abend geradezu in Ekatase. „Nein, das sind sonderbare Leute, die Mongolen!" 
riefen sie ein iiber das andere Mai. Der Tumad-Mongole, der von mir ais Dol- 
metacher angestellt war, hatte am Wege, ais er an einem Melonenfeld vorbei- 
kam, einen ibm fremden Mongolen um eine Melone gebeten und dieser hatte 
sie ihm gegeben. Das war meinen Chineaen ganz erataunlich. „Einem ihm 
ganzlich unbekannten Menschen hat er eine Melone geschenkt, das aind Kinder, 
daa sind keine vemiinftigen Menschen, daB sie so etwas herschenken kónnen! 
Sie sind doch selbst nicht reich,“ kalkulierten die beiden. Eine Melone ist dort 
etwa 15 Pfennig wert. Fur Mongolen wie Chinesen ist diese kleine Episode 
sehr charakteristisch. Der Mongole erscheint im Grunde gutmiitig, zumal 
wenn man ihn nicht an seiner Religion packt, und er ist freigebig und gastfreund- 
lich, soweit es in seinen Mitteln liegt, wahrend beim Chinesen alles steta ein 
Handelsobjekt darstellt.

1. Dalat, im Norden, sudlich Bau tu-Stadt.
2. Tschunggar, im Nordosten, unweit Tokto ting (To ko to ting).
3. Wang, sudlich Dalat, in der Mitte der óstlichen Ordos.
4. Dschassak, im Siidosten der Ordos.
5. Uschin (bei Sanang Setsen Uguschin), im Siiden von Wang.
6. Hanggin, im Nordwesten.
7. Otok, im Siidwesten.

Diese Bieben zusammen bilden den Ordos-Stamm. Das alteste Banner soli Wang sein. 
In diesem Stamme werden auch die wichtigen Gberreste des Dscbinggis aufbewahrt. 
Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts waren es nur sechs Banner. Die Oberhoheit iiber 
die sieben Banner ist nicht erblich und wird von Fali zu Fali von der chinesischen 
Regierung verliehen.

Die „innere Mongolei" wurde von den Mandschuren in sechs Divisionen (meng) 
und im ganzen 49 Banner eingeteilt. Diese verteilen sich auf 24 Stamme (aimak oder 
ehinesisch bu).

J) Heiligengrab und Bauwerk, das einen Ort gegen bose Einflusse schutzen soli, 
s. S. 221, Anm. 2.
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Ich habe in Hunderten von chinesischen Privathausem gewohnt, ich wurde 
ohne viele Umstande von den chinesischen Bauem aufgenommen, es war aber 
immer nur die klingende Miinze, die mir die Tiiren ófinete. Von den wenigen 
Mongolen, die ich bei meiner raschen Durchquerung der Mongolei gesehen habe, 
haben mich aber zwei von sich aus eingeladen, in ihr Haus zu kommen.

Auch am dritten Marschtage im Ordos-Land immer weiter nichts ais Felder. 
Es Waren allerdings sehr schlechte Felder. Quarzknollen und allerlei Kiesel 
bedeckten die Oberflache. Die chinesischen Ansiedler jammerten, daB im 
Friihjahr zuvor, ais ihre Saat eben keimte, viele Tage lang ein Sturm gewutet 
habe, der die jungen Wiirzelchen herausgeweht und viele davon mitsamt dem 
sandigen Grund fortgefiihrt habe. Dies scheint sehr oft vorzukommen. Die 
Auflockerung der Oberflache durch die Pflugschar in der windigen kalten Jahrea- 
zeit erscheint mir sehr wenig zweckmaBig. An der Grenze wird iiber ein standiges 
Fortschreiten der Diinen geklagt, das sicher zu einem Teil durch die EntblóBung 
des Bodens verschuldet wird.

Ich suchte vergeblich nach Filz-Yurten. Weithin zerstreut lagen in dem 
ganz flachwelligen, beinahe ebenen Gelande kleine Hófe, meistens Chinesen- 
wohnungen, aber auch von Mongolen bewohnte Hauschen. Die letzteren machten 
einen freundlicheren Eindruck ais die chinesischen, waren recbteckig, mit 
einem Aachen, von Pappel- und Weidenstangen getragenen Dach, das auf Lehm- 
wanden ruhte. Ganz selten nur sah ich an jenem Tage eine grasbedeckte Flachę.

Am Abend war ich zu Gast bei einem Tutselaktsi des Dalat-Bei tse* 1). Er 
wohnte in einem weitlaufigen, einstockigen Backsteinbau mit drei Hófen. In 
nichts konnte ich einen Unterschied gegeniiber dem Haus eines reichen Chinesen 
erkennen, freilich war es auch ganz von chinesischen Handwerkem errichtet

1) Im Gegensatz zu den Chinesen, die schon seit Kaiser Ts’in schi hoang ti (221 
bis 209 v. Chr.) bis auf verschwindende Ausnahmen keinen erblichen Adel mehr haben, 
zerfallen die Mongolen in Adel (taidschi) und Volk. Die einzelnen Mongolenstamme 
stehen unter erblichen Fiirsten, welche in sechs Rangklassen geteilt sind, die viel Ahn- 
lichkeit mit den acht hóheren erblichen Adelstiteln der Mandschu-Dynastie aufweisen. 
Die Rangstufen des hohen mongolischen Adels sind heute in der meist gebrauchten 
halbchinesischen Form:

1. Ts’in wang =  khan (tatarisch) =  Konig oder Furst I. Klasse; 2. Tschiin wang 
=  Konig oder Furst II. Klasse; 3. Beili; 4. Bei tse; 5. Gung; 6. Dsassak, d. h. Banner- 
fiihrer (letzterer, d. h. der Bannerfiihrer, hat oft nur den Rang eines gewohnlichen 
taidschi); 7. Taidschi, d. h. Adliger schlechtweg.

Die Fiirsten emennen aus der Zahl der Taidschi, die ais Adelige schon einen 
blauen Knopf tragen diirfen, Helfer und Beamte. Die hóchsten Beamten sind die 
Tutselaktsi oder Tussulatschi. Diese sind durch einen roten korallenen Knopf ausge- 
zeichnet und stehen meist im Rangę der zweiten chinesischen Beamtenrangstufe. Unter 
den Tutselaktsi folgen dem Rangę nach: Dsangen oder Hóschu dsangen (etwa 
Oberst), die Meren, sodann Dsalang (etwa Major), Sómun dsangen (Rittmeister) 
und Kundu (Leutnant), Boschko (Wachtmeister), kurz noch eine ganze Stufenleiter 
von Beamten und Offizieren.

In der europaischen Ubersetzung ist vielfach gebrauchlich geworden, die chinesi
schen Worte „wang" mit Konig und „gung" mit Herzog zu iibersetzen. Die Einteilung 
des mongolischen Adels riihrt in der Hauptsache aus der Zeit Dsohinggis Khans und 
Kublai Khans her und entspricht einer alten militarischen Stufenleiter.

Die Ordos-Mongolen sind in sieben Banner oder Regimenter geteilt, die drei erb
lichen Beili (Fiirsten III. Klasse) und vier erblichen Bel tse (Fiirsten IV. Klasse) 
unterstehen. Aus ihrer Mitte wird ais gemeinschaftliches Oberhaupt ein Tschiin 
wang (Furst II. Klasse) von der chinesischen Regierung gewahlt.
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worden. Nur die Bewohner waren verschieden, sie erschienen beinahe wie 
Fremde in diesen Raumen. Die Frauen hatten unverkriippelte, groBe FiiBe, 
die mir selber nach bo yielen Monaten, in denen ich nur Chinesenfrauen geseben 
hatte, recht sonderbar und komisch, ja geradezu haBlich vorkamen. Die Mongo- 
linnen, auch die Frau des Ministers, zeigten sich bei meinem Besuch in ihren 
Alltagskleidcm. Die Frau Minister trug nur wenige kirschgroBe Korallen in 
ihrem blauschwarzen vollen Haar, das, in zwei Zopfe geteilt, der Landessitte 
gemaB vor den Ohren herabhing. Auch ihre Zopfbander, die ais groBe Taschen, 
in die die Zopfenden gesteckt wurden, weiter iiber die Brust herab und unter 
dem Giirtel durch liefen, waren nicht sehr schón. Die Nahereien darauf sahen 
reclit abgetragen aus. Leider war der Tutselaktsi nicht zu Hause. Sein Major- 
domus, ein hóherer Priester, wuBte nicht recht, wie er sich bei der Vertretung 
seines Herm mir gegeniiber verhalten sollte, doch konnte ich mich iiber nichts 
beklagen. Die Bezahlung des Essens und Futters meiner fiinfzehnkópfigen 
Gesellschaft wurde ausdriicklich nur ais Geschenk angenommen, gefordert 
wurde gar nichts.

Das Haus beherbergte iiber ein Dutzend Lamapriester. Bis in die Nacht 
hinein war der scharf skandierte Trommelschlag des Gelugba-Kultes, die Be- 
gleitung zu den Rezitationen und Litaneien der gelben Lamasekte, zu hóren.

Die Priester spielen auch bei den Ordos-Mongolen eine groBe, wenn nicht 
die gróBte Rolle. Ais Priester und Angehóriger eines der vielen Klóster, die 
durch Stiftungen der Fiirsten entstehen, wird der gemeine Mann frei. Vorher 
wird er ais Hóriger behandelt, besitzt nicht das Recht der Freiziigigkeit und 
wird zu hohen Steuern herangezogen, muB seinem Fiirsten oder Grafen im 
Fron die Herden besorgen und andere Dienste leisten. Darin liegt mit ein 
Grund, weshalb heute vielfach der dritte Teil der mongolischen Bevólkerung 
Priester ist. Wo die Mongolen mit den Chinesen zusammengestoBen sind, hat 
das spatzenartige Oberhandnehmen der Chinesen dazu beigetragen, daB die 
Bevólkerung sich in die Beschaulichkeit des Klosterlebens zuriickzieht und 
dem erschwerten Kampf ums Dasein ausweicht. Die natiirliche Folgę ist, daB 
die Mongolenbevólkerung rasch an Zahl abnimmt.

Die Chineseneinwanderung in das Land der 49 inneren Mongolenbanner 
und in die Ordos begann friihestens zu Ende des 18. Jahrhunderts. Arme 
Chinesen stellten den Mongolen in schón und gewandt gesetzten Worten vor, 
wie es weit praktischer fiir sie ware, nur den Pachtherrn zu spielen; sie, die 
Chinesen. wollten ihnen dann so und so viel von der jahrlichen Ernte abgeben; 
mittlerweile kónnten sie ruhig beten oder Schnaps trinken, so viel und so lange 
sie nur wollten. Und jetzt sitzen in vielen Teilen der Ordos die chinesischen 
Pachter, die „man tse“, zahlreicher ais die mongolischen „Herren". Die Mon
golen haben um ihretwillen selber seBhaft werden miissen. Durch die Schuld 
der Adeligen und Fiirsten, die ais Besitzer der besseren und anbaufahigen 
Landereien die ersten Niederlassungen der Fremden zulieBen, ist das Land 
fiir Nomaden zu eng geworden. Diejenigen, die im Gebiet der sieben Ordos- 
Banner noch im Zelt wohnen und damit ein paarmal im Jahr den Wohnplatz 
wechseln, sind selten geworden und werden von Jahr zu Jahr weniger. Das 
Gebiet des Dsassak von Tschunggar greift zwar nominell heute noch weit nach 
Osten und iiber das linkę Ufer des Hoang ho hiniiber, und endet erst an der 
groBen Mauer bei Tsing schui ho ting. In seinem Gebiet aber, das freilich am
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allermeisten der chinesischen Uberflutung ausgesetzt ist, gibt es so gut wie keine 
Yurten mehr. Die Untertanen dieses Fiirsten, soweit sie iiberhaupt noch da 
sind, haben zum iiberwiegenden Teil sich bequemen mussen, Bauem zu werden.

In keiner der Grenzstadte hatte zur Zeit meiner Reise ein cbinesischer Offi- 
zier das geringste zu befurchten gebabt, wenn er einem hóheren Lama, der 
sich ibm gegeniiber unebrerbietig benehmen wollte, den Prozefi gemacht hatte. 
Und in denselben Gegenden, in der Stadt Kuei hoa, drohte dem machtigen 
Kaiser Kang hi, dem GróBten der Mandschuren-Dynastie, die gróBte person- 
liche Gefahr von seiten derselben Tschunggar- und Tumad-Mongolen, so daB 
der Kaiser in Verkleidung aus der Stadt fliehen muBte1).

Nicht bloB in und um Kuei hoa tsch'eng, dessen mongolische Klóster heute 
hinter dem dortigen chinesischen Welthandel ganz zuriicktreten, sondem in 
einer noch weit in das Grasland hineingreifenden Zonę schalten und walten 
jetzt die chinesischen Beamten. Sie riicken hinter den armen chinesischen 
Pachtem her weiter und weiter in das Mongolenland vor und „kaufen" es ab. 
Im Sommer 1905 ware es aber deswegen beinahe wieder zu einer Rebellion 
gekommen. Die Abgesandten, „wei yiian“, des Tatarengenerals von Kuei hoa 
bedrangten dieMongolen so sehr, daB die von Uschin2) sich zu erheben drohten, 
ihre alten Flinten putzten, Pulver sich zurechtmachten und ihre Familien- 
spieBe und Schwerter vom Rost befreiten.

Ihr Fiirst allein wollte nicbt mittun. Er kannte von seinen jahrlichen Tribut- 
reisen nachPeking die Macht der Chinesen. Ihm hatten die schlauen mandschu- 
rischen Diplomaten das Oberkommando iiber die sieben Ordos-Banner ver- 
sprochen, denn langst war es der Chinesenregierung gelungen, die Emennung 
der gróBeren Fiihrer wie eines jeden Fiirsten von ihrem Willen abhangig zu 
machen. Durch Geschenke, Titel und Ehren aller Art hatten sie das Volk, die

2) Der rDsche b-tsung-dam ba, die Inkarnation (Wiedergeburt) des tibetisohen, 
1573 zum ersten Mai in Zentraltibet geborenen Geschichtsschreibers Taranatha, hatte 
damals ais Priesterkónig in Kuei hoa tseh'eng seine Residenz und hatte ais solcher es 
gewagt, den Kaiser Kang hi, der eben im Begrifi stand, die Kalmuken zu unterwerfen, 
ruhig auf seinem Throne sitzen bleibend zu empfangen und dem Kaiser iiberhaupt 
keinerlei Aehtung zu bezeigen. Uber diese Frechheit emport, erschlug einer der kaiser- 
lichen Generale den inkamierten Pontifex, worauf die Mongolen der Umgebung trotz 
der Nahe eines groBen Chinesen- und Mandsehuren-Heeres das kaiserliche Gefolge er- 
mordeten. Kurz darauf wurde die Seele dieses eben getoteten rDsche b-tsung-dam ba 
Taranatha in der Stadt Urga in dem zweiten Sohn des damaligen Khan der Khalkhas- 
Mongolen, die in der nórdlichen, sogenannten auBeren Mongolei wohnen, wiederge
funden. Seither hat der rDsche b-tsung-dam ba Taranatha seinen Sitz in Urga.

Er hat sich in letzter Zeit an die Spitze der antirepublikanischen und antichinesi- 
schen Mongolenbewegung gestellt und eine Verbindung mit dem Zarenreich gefunden. 
Er stellt den heiligsten Pontifes in der ganzen Mongolei vor und ist (nach dem Dalai 
Lama und dem sogenannten Taschi Lama) die drittgroBte Inkarnation samtlicher 
Lamasekten. Die Taranatha-Reinkamation durfte spater aber kein Mongole mehr 
sein, sondem muBte nach jedesmaligem Ableben in Zentraltibet wiedergefunden werden. 
Dies verlangte Kaiser Kang hi, um dadurch zu verhindem, daB den Mongolen in ihrem 
góttlich verehrten Pontifex ein nationaler Held erstehe. Der jetzige ist die achte 
Wiedergeburt und soli in der Handelsstadt von Lhasa geboren sein. Siehe hiezu: Hue, 
Souvenirs I S. 201 und Markham, Tibet S. XLIX (In Du Halde finden wir allerdings 
Taranatha gegeniiber dem Kaiser Kang hi stets sehr unterwiirfig geschildert, so daB 
dieses Abenteuer móglicherweise schon einem Vorganger des Kang hi begegnete.)

*) Allein im Gebiet des Fiirstentums Uschin liegen 26 Klóster. Die Zahl der Eamilien 
ist heute nur 2000.
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Pnesterachaft und den Fiirsten untereinander uneins gemacht. Die chinesiachen 
Abgesandten aus Kuei hoa benahmen sich aber dieamal auf die mongolischen 
Drohungen hin docb Weniger aufdringhch und zogen aich mit ibren Reitem 
etwas weiter zuriick, ao daB ea nicbt zum Loaachlagen kam. Der Kampf ware 
fur die Mongolen ja aussichtaloa geweaen, hatte indessen fur den Tatarengeneral, 
der dieae Politik wohl im Einveratandnis mit dem Kolonialministerium (li fan- 
kwan), aber, was die Koaten betrifft, auf eigene Verantwortung fiihrte, doch 
gefahrlich und jedenfalls teuer werden kónnen. Auch hier wieder zeigte ea 
sich, daB kein Volk besser versteht, den alten Romerspruch „divide et impera“ 
in der Praxis anzuwenden, ais die Chineaen.

Erat lange, nachdem die Mongolendynastie aua dem Land der 18 Provinzen 
verjagt worden war, im Anfang dea 16. Jahrhunderts, sind die Mongolen die 
fanatiachen Lamaisten geworden, die aie heute aind. Mit dem Uberhandnehmen 
dea Lamaiamus ging zugleich die groBe-Kreft der Mongolen und ihre Kampf- 
luat zugrunde. Seit Kaiser Kang hi’s Zeit unterstiitzten die Gewalthaber die 
Macht der Lamas und leiteten damit die Mongolen ganz von weltlichen Ge- 
danken ab. Um die lamaiatiache Kirche, die den mandschuriachen Kaiaern den 
Besitz der ganzen Mongolei verbiirgte, in die Hand zu bekommen, haben aie 
einat auch Zentraltibet erobert und apaterhin dieaea gegen Nepal und den vielen 
internen Schwierigkeiten zum Trotz gehalten. Durch Intrigen aller Art, durch 
die Daratellung, daB namentlich England Tibet riicksichtslos ausaaugen wolle, 
auchten und suchen anderaeita heute noch die chinesiachen Mandarine euro- 
paischen EinfluB von Lhaaa auszuachlieBen. Auch daa geschieht wiederum nur 
zu dem Zwecke, die Lamas sich gefiigig zu erhalten.

Landschafthch bietet daa Ordos-Land wenig Anziehendes. Auch am 5. Sep- 
tember machten wir 50 km durch ode Steppe, wobei ich immer einem schmalen, 
getretenen Pfad folgte. Der Weg war leicht zu finden. Hatte ich auch keinen 
Mongolen ala Fiihrer mitgehabt, ich hatte nur immer siidlich zu reiaen brauchen. 
Wir begegneten zwei Karawanen von je einem halben Hundert Eseln und Maul- 
tieren, die Chineaen gehórten. Im Sommer, aolange Kamele wegen ihres diinnen 
Haares und der gliihenden Hitze nicht ohne Gefahr beniitzt werden kónnen, 
miissen aolche Maultier- und Eselkarawanen den regelmaBigen Verkehr zwischen 
Bau tu und Yii lin fu vermitteln.

In der Gegend des Tutaelaktai-Hauses, alao weit im Norden, liegt die 
Wasseracheide der Ordos zwischen Norden und Siiden bzw. Siidoaten. Flachę 
Talsysteme nehmen dort in 1600 m Meereshóhe ihren Ursprung. Bache, die 
den groBten Teil dea Jahres halb versiegt sind und nur bei Gewitterregen ein 
stattliches Auasehen annehmen, haben in bunte Gerollschichten bis 50 m tiefe 
und bis zu 20° ateile Halden eingeriaaen. In den noch weichen Sanden aieht 
man dort, ganz wie im langat erharteten Uberkohlensandatein dea groBen, von 
mir oben beschriebenen Hoang ho-Canona, daa Phanomen der diakordanten 
Parallelstruktur. Seit der spaten Karbonzeit iat hier alao immer wieder eine 
Sandwiiste geweaen, die einmal mehr, einmal weniger ausgedehnt war.

In einer breiten Talmulde, von niederen Hiigeln etwas geachiitzt, fand ich 
am 6. September (an meinem funften Reisetag durch daa Ordos-Land) die ein- 
fachen, aber hubachen Wohnhauser dea Wang-Fiirsten, die zwischen freundlich 
dreinsehende Kloatergebaude eingestreut lagen. Der Wang-Furat soli iiber 
2000—3000 Familien befehlen. In seinem Gebiet gab es Steppen mit hartem
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Gras, mit salzgeschwangerten Siimpfen und Diinen. Zahllose Kamele, Pferde, 
Ziegen- und Schafherden trieben sich friedlich und ohne Aufsicht auf den Weiden 
umher. LoBhalden waren nur auanahmsweise und sparlich zu finden. Mongolen 
sah man nur wenige und die meisten davon hórte ich etwas Chinesisch sprechen. 
Sie hatten einen freundlichen GruB, einen Wunsch fur jeden, der ihnen begegnete, 
etwas Unbekanntes im volkreichen China, wo man sich hóchstens bei einem 
Bekannten erkundigt, ob er sich heute schon sattgegessen habe: ni tschi leao ma?

Im Lande desWang bei tse, im Siidosten, ist derPlatz „Ighe Yetschen horo", 
das „groBe Lager“ (horo) des „Dschinggis", das groBte Nationalheiligtum der 
Ordos. Eine der vielen alten Ordos-Familien, die Darhad, ist der erbliche Ver- 
weser desselben. Von den acht weiBen Yurten, die der Geschichtsschreiber 
und Ordos-Gung Sanang Setsen Ende des 17. Jahrhunderts erwahnt, stehen 
dort zwei, die die Gebeine oder die Asche des groBen Kónigs enthalten sollen. 
Sie stehen dicht nebeneinander, so daB die eine die Vorhalle der zweiten bildet. 
Der Eingang ist wie bei einem chinesischen Palast nach Siiden. An noch zwei 
anderen Stellen im Ordos-Land befinden sich Heiligtiimer, die das Darhad- 
Geschlecht hiitet. Sie enthalten die Wafien des groBen Kaisers und die Dber- 
reste der Hauptfrau des Dschinggis1).

Am 7. September, siidlich des im Chinesischen Ying pan (Standlager) ge- 
nannten Wohnplatzes des Wang-Fursten, nahm wieder der Treibsand mehr 
iiberhand. Felder fehlen. Ich bewegte mich meist in 1400 m Meereshóhe. 
Zwischen den Sanden liegen zahlreiche groBe und kleine Seen und viele kleine, 
buntbemalte Klóster. Nach den verwahrlosten und verfallenen chinesischen 
Tempeln, die ich in der Umgebung der Ordos gesehen hatte, gaben mir diese 
„Dschao" (Klóster) in ihrer Sauberkeit und mit ihrem lustigen, vielfarbigen, 
weiBen, roten und blauen Anstrich ein beredtes Zeugnis fur die Lebendigkeit 
des Buddhismus in dieser Gegend. Die Insassen der Klóster in ihren roten 
togaartigen Gewandungen starrten mich aber bei meiner Durchreise zumeist 
sprachlos und etwas miirrischen Blickes an und antworteten etwas ungern.

Wir befanden uns nunmehr im Gebiet des Dschassak-Fiirsten. Fur Tier und 
Mensch gab es ein miihevolles Vorwartskommen. Stundenlang wich bei jedem 
Schritt der feine Sand unter unseren FiiBen, und tief sanken wir in die mehligen, 
staubartigen Massen ein, die ein heftiger Nordwestwind weitertrieb, jede Weg- 
spur sofort wieder verwischend. Kilometerlange Diinenzuge sind dort haufig, 
und alle diese nachgiebigen und haltlosen Bergwellen muBten wir bei unserer 
Nord-Siid-Reise iibersteigen. Hier im nórdlichen Teil der den ganzen Siiden 
des Ordos-Landes bedeckenden groBen Sandzone sind iibrigens die Diinen meist

*) AUjahrlich am 21. des 6. Monats werden die drei Heiligtiimer auf Kamelkarren 
zusammengebracht und wird ein groBes Fest in Erinnerung an Dschinggis Khan ge- 
feiert, bei dem nach dem Berichte meines Tumad ein weiBes Pferd geschlachet und von 
allen Anwesenden verspeist werden soli. Es ist ein Ahnenkult. Der hóchste Gott 
war fiir die Mongolen lange Zeit ihr Dschinggis tegri. Der groBe Batu Móngke 
Dayan Khan (1470—1543), die 17. Generation nach Dschinggis Khan, yereinigte zum 
letzten Mai die Mehrzahl der ostmongolischen Stamme in einer Hand. Nach seinem 
Tode und vollends nach dem seines Sohnes Bars Bolod Sain Alak, des Vizekónigs 
(Dschinong) der westlichen Mongolenreichshalfte, wurden die Stamme unter sehr 
viele Erben verteilt, dereń Nachkommen noch heute in den meisten Ostmongolen- 
stammen herrschen. Von Bars Bolod Sain Alak Ts'in wang stammen alle Ordos- 
Fiireten ab.
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noch mit Wustenpflanzen und einem niederen Gebiisch bewachsen. Nach einem 
langen Marsche erreichte ich mit einbrechender Dunkelheit eine Oase, die ihre 
Bewohner Bagh'a Ts'aidamx) und chinesisch Sche ban ta i2) nannten. Zwischen 
diinenbedeckten Hiigeln eingesenkt, liegt eine kleine, ton- und erdereiche 
Ebene mit schonen Quellen und vielen Baumen, vorwiegend Weiden und 
Pappeln. Ich sah fast nur Chinesen. Auch die wenigen Mongolen, die dort 
angesiedelt waren, sollten von Chinesen abstammen, die einst von reichen 
Mongolenfamilien gekauft worden waren und nun ais halbfreie Hórige die Felder 
der Adeligen bebauten, eine iibrigens vielfach im Ordos-Land vorkommende 
Sitte. In dem Rasthause, das ich in dieser Oase bewohnte, wie auch schon im 
Hause des Tutselaktsi, war eine groBe chinesisch und mongolisch geschriebene 
Proklamation des Tatarengenerals angeschlagen, die bei hoher Strafe im Pall 
von Zuwiderhandlung befahl, jede neue Urbarmachung von Steppengrund 
seinen Beamten anzuzeigen. Ich fiihlte mich hier auch sonst gar wenig in der 
Mongolei. Mein Quartier war heute ein kleines dumpfes Loch, das ich mit 
meinen Leuten und den Besitzem, einer Chinesenfamilie, schreienden Chinesen- 
kindern und bis in die tiefe Nacht hinein weiterzankenden und weiterklatschen- 
den Weibem teilen muBte. Man sprach hier viel von Wólfen, mein Wirt meinte, 
die ganze Nacht wegen Wolfsgefahr wachen zu miissen.

Wieder ging es am Tage darauf durch unabsehbar weit sich hinziehende 
Diinenhiigel. Manchmal waren diese noch dunn mit Biischen bestanden. Erst 
gegen Abend traf ich eine Oase, einen Sumpf und Moorsee, der zum Gebiet 
des Uschin-Fiirsten gehórte. Es hatte den ganzen Tag bei heftigstem Wind 
geregnet. DurchnaBt und durchfroren, frohlockten wir darum in dem elenden 
Hauschen, das sich hier ein armer „Man tse“ in Ermanglung von Holzstangen 
ganz aus getrockneten Erdstiicken in Form eines niederen Gewólbes, wohl 
in Erinnerung an die Gewólbehauser Schan si’s, errichtet hatte, und lebten 
auf an dem unsaglich qualmenden offenen Holzfeuer im Hausinnem, iiher das 
ein jeder seine kalten, steifen Hande segnend wie ein Feueranbeter ausstreckte. 
Wir hatten zwei Kranke an diesem Abend, der eine war mein Diener Dang fu, 
dem bei seiner etwas schwachlichen Konstitution die groBen Dauermarsche 
iiber die Krafte gingen, der andere war ich, der ich vom Fieber geplagt wurde. 
Doppelt beneidete ich an jenem Abend die bediirfnislosen Chinesen, die, nur 
in ein paar Kattunkleidem steckend, sich sehr wohl fiihlten und bis spat in 
die Nacht hinein beim Schein eines triihen Ollampchens weiterschnatterten.

Gegen Mittag des achten und letzten Reisetages tauchte endlich aus all den 
unzahlbaren Sandhugeln ein niederer Hóhenzug linka vor uns empor. Auf diesem 
erschienen dicke, knotenartige Anschwellungen. Es waren die ersten Wach- 
tiirme des nahen China. Von dort aus konnte einst mit Rauch- und Feuer- 
signalen rasch und zeitig genug jeder heranruckende Reitertrupp an die Grenz- 
mauer und zu den in den verschiedenen Lagem wohnenden Soldaten gemeldet 
werden. Ais ich die ersten derartigen Zeichen erblickt hatte, dauerte es noch 
lange, bis wir aus dem Sand herauskamen. Viele Stunden lang folgten wir noch

x) Ta'aidam oder tsch'aidam bezeichnet Salzsumpf oder einen sumpfigen Ort iiber- 
haupt.

ł) Nioht weit von dort im Osten liegt der Tsaghan nor und ein Salpetersee, den 
kurz vor meiner Durchreise der Gouvemeur von Schen si angekauft hatte und dessen 
Salze bis weit nach Ho nan hinein verhandelt werden.
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einer schmalen, wenig iiber 100 m breiten Lehmebene und einem Bachlauf, 
wo auch das Ietzte mógliche Streifchen mit Kartofleln und Hirse angebaut war. 
Links und rechts am Rande dieser langen Tsing dschi tann genannten Oase 
standen wie ein Schutzwall zahllose Baume und Straucher, mit dereń Hilfe die 
Chinesen das weitere Vordringen der dicht daneben steil und gleich bis zu 8 m 
Hóhe aufsteigenden Sandmassen aufzuhalten sucben.

Lange ging es am FuB der ersten LoBhóhen hin, die kahl oder nur von 
wenigen Grasern und einigen Biischen bedeckt waren und die auBersten Signal- 
tiirme trugen. Von den Hóhen iiberblickte ich weit nach Westen im blaBgelben 
Licht einer spaten Nachmittagssonne, unter einer unsicheren Staubatmosphare, 
ein gelbrótliches Sandgelande, das aussah wie ein wild erregtes Meer. Am FuB 
des Hiigelzuges schłoB es mit einigen groBen Barchanen gleichsam wie mit 
einzelnen Brandungswellen scharf ab. Ohne Ende, im Dunst des Horizonts 
verschwindend, zogen sich die Sandhiigel nach Westen und Siidwesten. Manch- 
mal taucbte noch auf einem der ungezahlten Kamme und Riicken wie das 
Segel eines hilfsbediirftigen Schifileins ein Baum, eine Tamariske auf. Sonat 
verschwand alles Gelb in Gelb. „Scha wo“, zu deutsch „Sandbett" oder „Sand- 
nest“, nennen die cbinesischen Landleute solche Sandwiisten, weil die Sand
massen immer regional zwischen die Steppen eingescboben und angehauft 
sind1).

Diese Scha wo tse (Sandbettchen) haben hier noch ein besonderes Aus- 
sehen: es ist Barchan neben Barchan. Kein Streifchen ist eben geblieben, es 
ist darum, ais ob eine ungeheure dichtgedrangte Herde riesiger Pferde mit 
Hufen von einer Breite bis zu 20 m all diese Sandmassen tief zerstampft hatte 
und in wildem Galopp nach Westen gejagt ware, hinaus aus der beengenden 
Mauer, die China so viele Jahrhunderte lang vor der Vernichtung durch die 
Tataren geschiitzt hat, die aber auch sprichwórtlich fiir den Kulturzustand 
des Landes geworden ist.

Endlich kamen die Turme der groBen Mauer selbst zum Vorschein. In 
schwach gekriimmten Windungen zieht sich diese hier in allgemein nordóst- 
licher Richtung hin. Um */s6 Uhr abends ritt ich einen sandbedeckten Hiigel 
hinauf, auf dem oben die Triimmer eines hohen und breiten, aus Ziegeln ge- 
mauerten Turmes standen (Tafel XXVIII). Das einstige Tor besteht nicht 
mehr. Auf lange Strecken ist die Mauer eingefallen, manchmal unter den 
Sandmassen begraben. Wo sie noch besteht, da bildet sie einen 5 m hohen 
Lehmwall, der manchmal mit Ziegeln geflickt ist und an dem alle 100 m etwa 
ein Backsteinturm vorspringt, der, wie es scheint, auch erst in spaterer Zeit 
eingefiigt worden ist. Hier hat sicherlich schon viele Jahrhunderte lang kein 
Mensch mehr daran gedacht, daB dieses Mauer werk ein notwendiges Verteidi- 
gungswerk sei.

10 Li siidsiidóstlich von der Mauer, der Richtung eines kleinen FliiBchens, 
dem Tou dau ho, folgend, erreicht man die Stadt Yii lin fu. Kein Ackerchen 
ist auf dieser Strecke zu entdecken, kaum ein Graschen will auf den verharteten, 
aus feinstem Materiał bestehenden Diinen keimen. Aber der doch im ganzen

*) „scha mo“, d. h. „Sandmeer “ nennt die chinesische Literatensprache diese Wiisten. 
Ich selbst habe aber nie einen Chinesen in jenen Gegenden scha mo sagen hóren, nur 
„han hai“, manchmal auch „gan hai“, das trockene Meer. Das war der bei den gewóhn- 
lichen Chinesen gebrauchliche Kollektiyname dafur.
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miirbe Grund, der NeulóB, fangt schon hier an, in steilen, engen Schluchten, 
ganz wie sonst im LoBland, wo der LoB fossil geworden ist, zerlegt und zer- 
schnitten zu sein.

Ein SchuB dróhnte jetzt durch das weite, diinenerfiillte Tal. Ich war dicht 
vor der Stadt Yii lin fu. Das eigentliche Nordtor, durch das mich mein Weg 
gefiihrt hatte, kann man heute langst nicht mehr beniitzen; auch eine quer 
davorgebaute Schutzmauer ist schon von Sandmassen begraben. Ohne Fiihrer, 
allein meinen Leuten vorausreitend, hatte ich darum Miihe, einen Eingang in 
die Stadt von Norden her zu finden. So wollte sich schon das Stadttor knarrend 
schlieBen, ais ich es endlich in einem Winkel an der besonders eingefriedigten 
WestVorstadt entdeckte. Fur ein gutes Trinkgeld lieBen sich die Wachter geme 
herbei, noch bis zur Ankunft meiner Lasttiere zu warten. Die Torę der Stadt 
Yii lin fu zu schlieBen, ist heute mehr alte Pedanterie, ais daB es einen Zweck 
hatte. Das Nordtor ist zugeweht, auch das Osttor durch Sandmassen ver- 
schlossen und der groBte Teil der Ostmauer ist so tief unter den Diinen begraben, 
daB man an einigen Steilen von auBen auf die Stadtmauer hinaufreiten kann.

Yii lin fu (mongolisch: Temetu) liegt in der Provinz Schen si. Es war Sitz 
einer Inspektion (Dao tai), eines Prafekten (fu) und Unterprafekten (hsien), 
eines Generals (tschentai), eines Majora, sowie einiger subalterner Offiziere 
eines rechten und linken Fliigelbataillons. Es war aber doch ein elendes Nest, 
das innerhalb einer Stadtmauer von iiber 5 km Umfang 20 000 Einwohner 
zahlen mochte. Die Stadt muB einst schon gewesen sein. Sie ist nicht zerstort 
worden, aber durch die Ungunst ihrer Lagę verarmt und sieht heute verfallen 
aus. Handel wird wenig getrieben1). Ihre Bedeutung liegt so gut wie ganz in 
administrativer und militarischer Richtung. Im Siiden der Stadt auf dem 
dortigen ausgedehnten Graberfeld stehen einige Pagoden und Grabmonumente 
aus der Ming-Zeit und dem Beginn der Mandschu-Dynastie. Einige Kilometer 
óstlich der Stadt wird eine gute Kohle gegraben; ich konnte aber leider diesen 
Ort nicht besuchen, mein kórperlicher Zustand war zu schlecht dazu. Ich habe 
darum Yii lin fu auch in ganz schlechter Erinnerung, obwohl mir die dortigen 
Beamten freundlich entgegenkamen. Der Hsien besuchte mich gleich am ersten 
Tage in vollem Staat mit all seinen Rangtafeln, Laufern, Staatsschirmen, aber 
morgens um 5 Uhr, ehe die Sonne aufgegangen war.

Ich war noch am 15. des VIII. chinesischen Monates hier, wo man im alten 
China von Amts wegen den offiziellen Sommerhut mit dem Winterhut ver- 
tauschte, wo man iiberall endlose Besuche machte, opferte und wo das Volk 
auf allen Gassen schlachtete. Der Hsien sandte mir einen Rinderschlegel, Wachs- 
kerzen und ahnliche Sachen (bei Geschenken miissen es immer drei oder vier 
Paare sein) ais Gastgeschenk zu diesem Fest, worauf ich ihm mein gewóhnliches 
Gegengeschenk, ein Paar meiner japanischen Vasen und zwei Paar Elfenbein- 
stabchen iibersandte.

Ais ich nach einigen Tagen von der halbversandeten Stadt Abschied ge- 
nommen, zog ich innerhalb der groBen Mauer weiter nach Sudwest. Stundenlang 
ging es wieder und wieder miihsam durch Sandbetten (Scha wo) hindurch. Gar 
oft war die Orientierung sehr erschwert und ich nahe daran, mich in den Diinen

*) Die Stadt liegt in einer Hóhe von 1070 m ii. d. M. Die HaupthandelsstraBe 
fiihrt in 18 Tagereisen nach der Provinzialhauptstadt Hsinganfu ins Weiho-TaL 
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zu verirren, zumal wenn ein Weataturm Staub und Sand iiber una hinbrauaen 
lieB, ala ob wir alle darin begraben werden aollten. Tag um Tag aber blieben 
Tiirme der „groBen Mauer" auf meiner Rechten sichtbar. Viele groBe, heute 
aber langst verlassene Standlager (ying pan) liegen in dieaen Einóden. Die Mauer 
bezeichnet ungefahr die Grenze von LoBbergen und Sand. Ganz Nord-Schen ai 
iat aehr arm und diinn bevólkert.

Der Wu ti ho (zu deutach: „kein Grund FluB, auch Wu ting ho“), den ich 
am 14. September iiberachritt und der ein groBea Gebiet auBerhalb der groBen 
Mauer entwasaert, machte una einige Schwierigkeit durch aeine Tiefe und 8einen 
Schlamm, da e8 die Nacht vorher ziemlich geregnet hatte. Zum Gliick fiel aber 
da8 Wasser nach kurzer Zeit um mehr ala 30 cm.

Am aelben Tage erreichte ich die Stadt Huai yuan haien. Im Innern ihrer 
Mauern wohnen nur ein paar Dutzend Bettlerfamilien in halbzerfallenen Hiiuaem. 
AuBerhalb, in einem Talchen daneben, wohnen noch einige Familien von Kauf- 
leuten in Gewólbehauaern, die au8 grunhchem Kohlensand8tein der nachsten 
Umgebung gebaut aind.

Vier Tagereisen hinter Yii lin fu uberschritt ich noch einmal die groBe Mauer, 
die auch in dieaer Gegend wieder in der Hauptaache aus einer Kette viereckiger 
Backsteintiirme beateht. Die eigentliche Mauer, langst von Wind und Wetter 
zeratort, fehlt oft auf langere Strecken. Die gróBeren Wachtturme, die aich 
alle paar hundert Meter erheben, haben etwa 8 m iiber dem Boden auf allen 
vier Seiten je vier gewólbte Fenater, unter denen man nur wenig tiefer noch 
kleine viereckige Locher sieht. Im iibrigen aind aie plumpes, etwa meterdickea 
Mauerwerk, daa sich koniach nach oben verjiingt. Auf der Riickseite der Turme 
findet aich 3 m iiber dem Boden eine kleine Bogentiire. Die Treppen und Bóden 
der Stockwerke im Innern der Turme waren aus Holz und aind heute zerfallen.

Wieder auBerhalb der Mauer reisend, ganz im Siiden dea Winkela, mit dem 
die groBe Mauer weit nach der Provinz Schen ai einapringt, kam ich nach zwei 
weiteren Tagemarschen nach Hsiao kiao pan (auf deutach: Klein-Briicken- 
Brett), indem ich die letzten 40 km davon faat genau weatlich ritt. Einige Kilo- 
meter im Siiden von meinem Weg zogen aich, ungefahr dem Verlauf der Mauer 
entsprechend, mit magerem Gras bedeckte Berge hin, auch LoBhóhen, wie die 
achmal und acharf eingeschnittenen Schluchten und Riase, die von den im all- 
gemeinen gerundeten Kuppen herabliefen, schon auf groBe Entfemung verrieten. 
Mein Weg ging durch eine weite Ebene mit Feldern, aus denen da und dort 
und zumal im Norden, rechts von meinem Wege, in acharf abgegrenzten An- 
haufungen acha wotse (Sandbetten) aufatiegen. Ich befand mich hier auf einer 
StraBe, die genau westostlich fiihrt und einen ziemlich lebhaften Verkehr auf 
Pferden und Maultieren vermittelt. Auf nahere Entfemungen und nach Norden 
in die Mongolenwiiate binein werden hier auch Karren1) verwendet, ja mit den

*) Unter den Man tse und den Mongolen findet man zwei Arten zweiradriger Laat- 
wagen verwendet, die mit Ochsen bespannt werden; und zwar in Hsiao kiao pan 
und iiberhaupt im Westen, wohl unter dem EinfluB der Sandmassen und Barchandiinen, 
aehr breitspurige Karren mit hohen, bis 2 m Durchmesser messenden Speichenradem, 
die sehr altertumlich aussehen und dereń Radkranz eine Breite von mehreren Zoll 
besitzt, wahrend sonst die Chinesenwagen gerade durch die Schmalheit ihrer wie Messer 
einschneidenden Riider auffallen. Im Gebiet der Tschunggar an der Grenze von Schan si 
sah ich die Man tse einen zweiten Typus yerwenden, kleine, niedere zwciradrige Karren
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starkgebauten, zweiradrigen chinesischen Reisekarren kann man von hier aus 
durch die ganze Ordos-Mongolei bis Bau tu und noch weiter fahren.

Schluchten und fiir diese Karren ganz unpassierbare Sandmassen fanden 
sich hier fast nirgends mehr. Ich begegnete vielen Handlem, die zu 10 bis 20 Mann 
und mit kurzeń Schwertern bewaflnet von Westen, von der Provinz Kan su 
her, eilig an mir voriiber marschierten, je einen Pony bei sich. Ihre Handels- 
ware bestand meist aus Opium, da Kan su jahrzehntelang fiir einen groBen 
Teil von China eine Hauptquelle dafiir bildete. Den Weg durch die Einóden 
nahmen die Leute, da sie hier nur wenige Stadte und darum nur vereinzelte 
Zollhauser passieren muBten und so das Opium sehr billig nach den Provinzen 
Schan si, Ho nan, und Tschi li bringen konnten.

Auf dieser StraBe reiste im Jahre 1697 Kaiser Kang hi von Peking iiber 
Tai yiian fu und Sui de tschou nach Ning hsia, um Galdan und seine Kalmiiken 
zu bekriegen. Sein Chronist P. Gerbillon S. J. hat diese Reise und den Weg 
ausfuhrlich beschrieben. Es scheint sich damach wenig seither verandert zu 
haben. Ich fand hier nur sehr wenig jagdbares Wild und wunderte mich, ais 
ich spater in Du Halde (IV s. 369) las, daB Kaiser Kang hi auf der Reise hier 
an e i n e m Tage und mit eigener Hand bis zu 307 Hasen mit Bogen und Pfeil 
erlegen konnte.

Die Bauern links und rechts der StraBe sind alle Chinesen. Sie wohnen in 
niederen Hauschen aus gestampftem Lehm. Die Dacher sind in der Mehrzahl

mit aus Brettem verfertigten Vollriidem, die fest an den Wagenachsen sitzen, so 
daB sich die Achse wie beim altesten Skythenkarren mit den Radem daran am Wagen- 
boden bzw. an den beiden gleichzeitig den Wagenboden und die Gabeldeichsel bil- 
denden Liingsstangen und zwischen zweimal zwei an der Unterseite des Wagenbodens 
befindlichen Zapfen dreht. Die Bespannung ist in beiden Fallen wie die am chinesischen 
Pflug: sie besteht nur in einem kleinen krummen Holz, das vor dem Widerrist aufliegt 
und dort durch einen kleinen Strick, der um den Hals lauft, festgehalten wird.

Man findet immer nur kleine Varianten der ursprunglichsten Erfindungen. Ein 
Hauptcharakterzug des chinesischen Volkes ist noch immer das starre Beharren bei dem 
allereinfachsten Stand der Technik. Der Grund liegt wohl weniger darin, daB es dem 
Chinesen an Ideen fehlte, ais vielmehr darin, daB seine Bediirfnislosigkeit keine Ver- 
besserung der Erfindungen zulaBt. Das groBe Kulturvolk, das Jahrhunderte vor Be
ginn unserer Zeitrcchnung schon die allerfeinfiihligstcn Gedichte gemacht hat, hat es 
von sich aus nicht zur Verwendung der Schraube, dieses Grundelements der Mechanik, 
gebracht. So sah ich die Chinesen des Innem an ihren eigenen Instrumenten nirgends 
die Schraube verwenden. An den Gabelflinten der Tibeter des Kuku nor fand ich wieder 
die erste Schraube (umdie Gabel vom Lauf abnehmbar zu machen). Das n ach  lin k s  
und nicht wie bei uns n ach  re c h ts  sich drehende Gewinde weist aber deutlich auf 
den indischen Ursprung der tibetischen Schrauben hin.

Weite Teile von China fand ich noch ohne Glas. Millionen hatten zur Zeit meiner 
Reise noch kein Glas zu Gesicht bekommen, abgesehen von den Pekinger Schnupf- 
tabakfiaschchen. Auch die Magnetnadel ist in Westchina noch heute nur ais ein Instru
ment der Geomantik, zur Bestimmung des Fóng schui und anderer mehr oder minder 
sinnloser Phantastereien im Gebrauch. (DaB die Chinesen das Glas nicht selbst erfunden 
haben, beweist schon die zweisilbige Bezeichnung „po li“, die hochst wahrscheinlich 
indischen Ursprungs ist. Die Chinesen kennen das Glas etwa seit Beginn der christlichen 
Zeitrechnung und erf uhren das Geheimnis seiner Herstellung etwa um das 5. Jahrhundert. 
Die Fabrikation hat sich aber bis in die neueste Zeit auf ganz bestimmte Orte beschrankt 
und cs wurden nur dicke Flaschen und Schalen in verschiedenen Farben gegossen und 
dann geschlifien. Beinahe der einzige Platz, wo Glas bis heute hergestellt wird, ist 
Po schan hsien in der Provinz Schan tung. Alles sogenannte „Pekinger Glas" stammt 
von Po schan.)
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eben und aus Pappelstammen gezimmert, die iiber die Lehmwande gelegt wer- 
den. Vielfach sind eine Anzahl Wohnungen der vielen Rauber wegen von einer 
hohen, rechteckigen, einer Stadtmauer ahnlichen Lehmmauer umgeben, hinter 
denen die Hauser ganz verschwinden. Eine von diesen „Bu tse“ genannten Lehm- 
burgen stach in der weiten Ebene schon auf viele Kilometer hervor. Sie barg 
in ibrer Mitte ein auffallendes, turmartiges Gebaude. Lange konnte ich mir nicht 
klar werden, was dies sein konnte und erst am Orte selbst erfuhr ich, dafi ich einen 
Tien tschu tang, einen „Tempel des Himmelsherrn“ vor mir habe. Ich hatte 
die wichtige katholische Missionsstation Hsiao kiao pan nahe bei dem Chinesen- 
ort Ning tiao leang erreicht1) (Tafel XXIX).

Aufs liebenswiirdigste wurde ich von den belgischen Peres aufgenommen 
und gar viel habe ich ihnen zu danken. Ich kam in einem ziemlich desperaten 
Gesundheitszustand auf der Mission an. „Erholen Sie sich bei uns, Sie haben 
es nótig. Ruhen Sie sich bei uns aus, so lange Sie Zeit haben“, meinte gleich 
bei der BegruBung der liebenswiirdige Pere Brahm. Es war allerdings an der 
Zeit, daB ich eine Pflege fand! Schon wochenlang hatte ich mich nur mit 
Miihe weitergeschleppt, immer in der Hofinung, einen Ort und ein Gasthaus 
zu finden, die zum Bleiben einluden und wo ich etwas abgesondert der Ruhe 
hatte pflegen kónnen. Aber solche Pliitze sind in Nordchina nicht so leicht 
zu finden.

Acht Tage lang haben mich die liebenswiirdigen Patres gepflegt, und ais 
ich weiter zog, da gaben sie mir noch einen ausgezeichneten Koch mit. Liu 
war sein Familienname. Er stammte urspriinglich aus dem Siiden von Schen 
si, war aber, wie er oft erzahlte, weit in Nordchina herumgekommen ais bischóf- 
licher Koch des groBen Martyrers Monseigneur Hammer und des Monseigneur 
Otto in Liang tschou 2). Er war ein guter Kerl, kochte musterhaft, und verstand 
es vor allem, seine Kunstwerke iiberall auszufiihren, mitten auf der StraBe auf 
einem Dunghaufen oder in einem LóBhóhlengasthof. Mit seinen Kenntnissen 
in der Religion war es allerdings nicht ebenso weit her; solcher Art Fragen mochte 
er auch nicht leiden. Er entschuldigte seine Unkenntnis stets damit, daB er ja

*) In der Steppe nórdlich Ning tiao leang liegt auch die Missionsstation Boro 
balgasun, d. i. „graue Ruinenstadt“. Sie liegt in den Mauem einer der vielen (angeb- 
lich 33) zerstorten Stad+e, die sich am Rande des Ordos-Landes auBerhalb der „groBen 
Mauer*) ** befinden. Wahrscheinlich gehórte die Stadt zum Hsi Hsia-Reich und wurde 
von Dschinggis zerstort. Wahrend der Han-Dynastie und auch in der Zeit, ais die 
Hunnen (chinesisch Hsiung nu) hier saBen, muB diese Gegend bliihend und dicht be- 
siedelt gewesen sein. Sie kam offenbar erst in der Mongolenzeit auf den klaglichen 
Zustand herunter, in dem sie sich heute befindet.

Es finden sich hier so viele groBe Orte und Stadte vom Wiistensand verschuttet 
nnd es zeigt sich hier so deutlich ein allgemeines durch die Friihlingssturme verursach- 
tes Fortschreiten der Dunen nach SO, daB ich geneigt bin, nicht bloB der Eroberung 
durch die Mongolen die Schuld an der schwachen Besiedlimg und an der Verodung der 
Stadte zu geben, sondem eine Verschlechterung, ein Trockenerwerden des Klimas 
seit der Zeit vor dem Auftreten der Mongolen anzunehmen.

’) Von Rom wurde die katholische Mission in China derartig geteilt, daB Tibet 
nnd Sudwestchina den Missions ćtrangdres franęaises, die Provinz Kan su und die 
Mongolei der belgischen Mission von Lbwen, die Provinz Schen si der intemationalen 
Franziskanermission uberlassen war. Apostolische Vikare sind u. a. in Kan su der 
Bischof von Liang tschou fiir Nord-Kan su, der von Ts'in tschou fur Siid-Kan su, fur 
Schen si ein Bischof mit dem Sitz in Hsi ngan fu, fiir den westlichen Teil der mongolisch- 
chinesischen Grenzgebiete ein Bischof mit dem Sitz in San tau ho und Tokto.
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nicht lesen gelemt habe, auBerdem sei er Zimmermann und nicht ordinierter 
Priester. Er erzahlte mir nur einmal von „Malia"1); ich bin aber nicht sicher, 
ob er damit nicht einen Mann gemeint hat.

Hsiao kiao pan ist, wie die Mehrzahl der Missionsstationen an der mon- 
golischen Grenze, eine Kolonie, eine Art christlicher Musterwirtschaft. Langsam 
wurden von der Mission gróBere Landerstrecken angekauft. Diese werden an 
die Chinesen und Mongolen, an letztere, soweit sie dazu Lust haben, den Bauera 
zu spielen, gegen einen maBigen Preis verpachtet. Die ziemlich groBen Missions- 
anstalten kónnen sich hiedurch beinabe selbst erhalten und gleichzeitig wird 
die jungę Christengemeinde enger zusammengehalten, ihre in Gewissenssachen 
gerne so sehr verschieden und lax denkenden Mitglieder kónnen kontrolliert 
werden. Die Peres verlangen regelmaBigen Besuch des Gottesdienstes und 
von den Kindera den Besuch ihrer Schulen und der Kinderlehre. Die Christen 
werden gehalten, nicht Opium zu rauchen und nicht um Geld zu spielen, die 
beiden Hauptlaster der Chinesen.

Innerbalb der burgartigen Umwallung, die eine Hóhe von 8 m hat, liegen in 
Hsiao kiao pan die Kirche, die Wohnung der Peres, groBe Vorratskammem 
fur Falle der Not, Okonomiegebaude und ein Waisenhaus, in dem ausgesetzte 
Madchen eine christliche Erziehung erhalten. Es wird gleichzeitig damit be- 
zweckt, daB die jungen katholischen Manner auch eine Christin ais Frau be- 
kommen kónnen. AuBerhalb der Umwallung liegen in Hsiao kiao pan ein paar 
sauber aussehende StraBen mit Lehmhausern, in denen bei meinem Besuch 
einige hundert Familien wohnten. Es ist fiir die Peres nicht leicht und nament- 
lich kostet es bei den Chinesen, die erst ais Erwachsene in die Gemeinde einge- 
treten sind, eine unendliche Geduld, auf den so ganz anders gearteten Stamm 
das fremdartige Reis der christlichcn Religion und Weltanschauung aufzu- 
pflanzen. Es muB oft nachgepńift werden, denn mancher ist ein fleifliger Kirchen- 
besucher und stellt sich fromm, beichtet auch fleiBig, nur um den GenuB des 
billigen Pachtgiitchens nicht zu verlieren; im stillen kotaut er aber am 1. und 
15. jedes Monats den Góttem und Geistem wie zuvor und front auch ruhig 
seinem Opium weiter. Es liegt eine groBe Gefahr darin, nur „Reischristen" 
groBzuziehen, d. h. Christen, die um der leiblichen Fiirsorge der Mission willen 
die geistliche eben ais eine unabweisbare Beigabe mit in den Kauf nehmen. 
In einer anderen Mission — nicht in Hsiao kiao pan und auch nicht in einer 
katholischen — habe ich spater einmal ais Gast gewohnt. Mit Stolz hatte mir 
der Missionar seinen einzigen treuen Christen vorgestellt, den er nun zur Be- 
lohnung, wie er sagte, fiir seine „aufrichtige christliche Gesinnung" zu seinem 
Torhiiter gemacht hatte. In friiher Morgendammerung wachtę ich in jenem 
Hause an einem unaufhórlichen, halblauten Geplapper auf, das aus dem an- 
stoBenden Zimmer heriiberklang. Auch am zweiten Morgen war das summende 
Gerausch wieder zu hóren. Ich schaute durch eine Ritze in jenen Raum und 
sah meinen Diener noch schlafend am Boden liegen, der Torhiiter aber saB 
unbeweglich da und murmelte vor sich hin. Mein Diener wollte spater auf meine 
Frage natiirlich nicht mit der Sprache lieraus und gar nichts gehórt hahen. 
Ais ich aber weiter forschte und gelobt hatte, dem Missionar nichts zu verraten, 
da erfuhr ich von meinem Mann, der Torhiiter bete jeden Tag zusammen mit

’) Bekanntlich kónnen die Chinesen kein richtiges r aussprechen.
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dem Missionar, denn er werde dafiir sehr gut behandelt. Er habe es aber jetzt 
immer mit der Angst. Wahrend er sich friiher um seine vaterlichen Gotter 
wenig gekiimmert habe, bete er jetzt fleifiig zu ihnen, denn sonat wiirden sie 
ihm am Ende seine Christenlauferei iibelnehmen.

Chinesen aus dem Volk haben fast immer irgend einen Fali, den sie vor 
Gericht austragen móchten, und auch in Hsiao kiao pan suchen viele die Hilfe 
und den EinfluB der Peres, damit diese ihnen bei ihren Rechtssachen und Strei- 
tigkeiten im Ya men helfen. Mit einem tiefen Ko tou nahern sie sich in solchen 
Fallen und fast taglich bringen einige ihre bis ins feinste ausgesponnenen In- 
trigen an. Jeden Einwurf, jeden Zweifel wis8en die scheinbar ungewandtesten 
Bauem rasch zu widerlegen. Wer nicht weitgehendste Erfahrung besitzt, fallt 
sicher herein.

Nicht immer hatte die Kolonie von Hsiao kiao pan so schóne Tage wie bei 
meinem Besuche. Pere Brahm zeigte mir die alte Anlage der Kolonie. Uber 
hundert Jahre ist es her, daB sie von den Franziskanem gegriindet wurde. Einige 
der alten Christenfamilien, die ihres Glaubens wegen aus China vertrieben 
worden waren, hatten sich hier einst angesiedelt. Lange Zeit lag die Station in 
einem engen TalriB unweit vom heutigen Platz. In den LoB und Sand, der die 
weite Ebene bildet und durch den das Talchen zieht, waren die Wohnungen von 
Patres und Gemeinde, ja selbst die Kapelle eingegraben gewesen. Unweit der 
LoBhóhlen wohnte jahrelang eine Chinesin. Sie unterhielt eine Briicke uber 
den morastigen Bach und forderte hierfiir von jedem Passanten einen Kupfer- 
cash. Diese Briicke bestand aber nur aus einem Brett und dalier nannten die 
Chinesen den Ort Hsiao kiao pan, Klein-Briickenbrett, wie die Mission heute 
noch heiBt. Ein Pater der Christengemeinde hatte nun eines Tages den Mut, 
auch solch ein 4 m langes und 1/t  m breites Brett zu kaufen und uber den schlam- 
migen Bach zu legen, um seinen Gemeindekindem den Umweg uber das viel 
weiter fluBaufwarts liegende Brett und auch die standige Ausgabe zu ersparen. 
Daraus entstand ein groBer ProzeB. Die Chinesin, eine Witwe, klagte aus Wut 
dariiber den Pater an, er hahe ihren Mann umgebracht. Das war natiirlich von 
Grund aus erlogen, aber angeklagt war er, und da er auf sein gutes Gewissen 
pochte und nicht, wie es landesiiblich gewesen ware, auf die Macht des Silbere, 
so muBte er schlieBlich die Reise nach der Provinzialhauptstadt antreten und 
jahrelang in Hsi ngan fu bleiben, bis die Grundlosigkeit der Behauptung der 
christenfeindlichen Gegenpartei ais erwiesen anerkannt war und er seine Reha- 
bilitierung durchgesetzt hatte. Die Chinesin aber besaB so lange ruhig weiter 
das Monopol fur ihr kleines Briickenbrett.

Ais das Jahr 1900 kam, hatten sich neun Europaer und viele hundert chi- 
nesische Christen in die Lehmumwallung gefliichtet und sich darin monatelang 
gegen Hunderte von Boxern und Mongolen, die mit Jingals und Flinten be- 
wafinet waren, gehalten. Ein belgischer Priester fiel bei der Verteidigung durch 
Kopf8chuB. Mehrmals wurde wahrend der Belagerung der Versuch gemacht, 
in die Mauer ein Loch zu graben. Nachtlicherweile hatten sich einige Verwegene 
von aufien her in den toten Winkel unter der Mauer geschlichen und mit Hacken 
und Schaufeln begonnen, eine Bresche zu legen, wahrend ihre Kameraden jeden 
von der Verteidigung scharf aufs Kom nahmen, der uber die Mauer herabschieBen 
wollte. Es fehlte damals der Lehmburg noch an vorspringenden Turmen, von 
denen aus man die Mauer selbst und den toten Winkel darunter bestreichen
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konnte. Trotz allen Minierens und verschiedener Sturmlaufe hat aber die kleine 
Christenburg ausgehalten, bis die Pekinesischen Wirren zu Ende waren und der 
Befehl kam, die Fremden zu scbiitzen und nicht zu toten.

Jetzt ist es der Kampf mit den fortwahrend wechselnden und vordringenden 
Sandmassen, der die Arbeit der Peres erschweit. Auch haben sie natiirhch viel 
von den Lamas zu leiden, die von den chinesischen Beamten moralisch unter- 
stiitzt werden. Der Ort selber ist ziemlich gesund, nur das Wasser schmeckt 
schlecht und brackig. Pocken, Typhus, Scharlach und die in China allenthalben 
sehr verbreitete Hundswut sind die Hauptiibel. Einer der belgischen Peres, 
der wenige Wochen vorber von einem kleinen Hunde, den er hatte streicheln 
wollen, kaum fiihlbar gebissen worden war, starb eben damals an der Hydro- 
phobie. Auch die Kindersterblichkeit in der Gemeinde ist sebr groB. Fast tag- 
lich sah ich einen der Peres einem kleinen Sarge das Geleite geben. Die Be- 
Btattung von Kinderleichen muB die Mission ganz allein besorgen, auch den 
Sarg selbst stellen. Chinesische Eltern, auch Christen, kiimmem sich in der 
Regel weiter nicht darum. Es ist schon viel, wenn der Pater erreicht, daB die 
Leiche nicht einfach iiber die Mauer geworfen, sondern wie die eines Erwachsenen 
durch das Hoftor durchgelassen wird. Nach chinesischer Ansicht kann so die 
Seele den Weg wieder zuruckfinden und also ebensoviel Unheil anrichten wie 
die eines Erwachsenen, dessen Seele in China immer mit vielen Kosten gebannt 
und befriedigt wird.

Ein siebenstiindiger Marsch von der Missionsstation weiter nach Westen, 
immer in der grofien Ehene, in der auch Hsiao kiao pan liegt und die einem 
alten zugewehten Salzsumpf zu entsprechen scheint, brachte mich aufs neue 
durch die groBe Mauer und gleich hinter und innerhalb derselben zur Stadt 
Ngan bien, dem Sitz eines Or fu. Die Mauer kommt hier von ihrem Bogen 
aus Siiden zuriick und zieht sich in nordwestlicher Richtung hin. Sie ist hier 
noch ziemlich gut erhalten, ihr Lehmkern ist lieute noch auf weite Strecken 
durch eine doppelte Ziegellage nach auBen hin geschiitzt1). Alle 20 km etwa 
finden sich nur wenige hundert Meter hinter der Mauer groBere, stadtartig an- 
gelegte Standlager, die heute noch bewohnt und Sitz von Zivilheamten sind. 
Aber alle diese Grenzdistrikte, wo die Ordoa und die Provinzen Schen si und 
Kan su zusammenstoBen, sind ode, wenig fruchtbar und sehr diinn besiedelt.

Um der Einfórmigkeit zu entgehen und die Hóhen kennen zu lemen, welche 
die Ebene von Hsiao kiao pan und Ngan bien hsien im Siiden begrenzen, fugte 
ich hier einen mehrtagigen Abstecher ein, der mich von der groBen Mauer hei 
Ngan hien beinahe genau siidlich fiihrte. Ich ging aber nur so weit, bis ich jen- 
seits wieder im Grunde von engen Schluchten horizontale Sandsteinhanke an- 
traf. Das ganze Bergland, das bis zu 500 und 600 m iiber den siidlich wie nórd- 
lich davon sohlig hervorsehenden Sandsteinen aufsteigt, bestand r e i n aus 
LóB. Kein Steinchen gab es darin, kaum irgendwo einige Kalkknollen und 
Tonkindchen, die mai eine Art Schichtung vortauschen mochten; alles nur 
gleichmaBige, miirbe, gelbe Erde, die sich wie Mehl zwischen den Fingem zer- 
reiben lieB, mit feinen rohrenfórmigen Kanalchen im Innem und dann und 
wann ein paar kleinen Landschneckenschalen darin.

Hier dicht am Rande der Ordos-Mongolei, fast direkt aus den Sanden und

ł ) Dieser Teil wurde erst 1474 zum Schutz gegen die Mongolen begonnen.
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Die Insel Kia tsehou schan im Hoangho oberhalb Baudetsehou.

Tafel X
X

V
.



Tafel X
X

V
I.

Der Tien kiao-Katarakt oberhalb Baudetsehou
(auch hier leistet eine horizontale harte Steinschicht groBeren Widerstand).



Tafel XXVII.

Die Trttmmer der groBen Mauer bei Yangfangkou (Ningwufu)
(innerer Ast der nttrdlichen grofien Mauer).

Bankpersonal beim Z&hlen der Cashstfleke.
(Ein Mann schreibt auf, einer bedient das Rechenbrett, drei zahlen die StUcke, einer reiht 
die gezUhlten StUcke an einem Faden auf. Am Boden liegt das fertig aufgereihte Kupfergeld.)
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Tafel XXVII f.

Der Abfall des Ts'lngschan bel SAlatschi tlng.

Wachtturm der grofien Mauer bel Yfllinfu.



Geróllen der Wiiate aufsteigend, fand ich die groBte und machtigste Anhaufung 
von LoB, die mir je begegnete. Ea iat eine vollkommen baumlose und kahle, 
nur von harten, biiachelig wachsenden Grasern bedeckte, gelbe Gebirgswelt. 
Selten nur aah ich an meinem Weg ein halbeingeatiirztes Bauernhaus oder eine 
armliche Hohle, nirgends zeigte aich Leben.

Die wenigen Hófe stehen heute verlaasen, seitdem hier zur Zeit der Moham- 
medanerwirren in den Tong tache-Jahren (1862—1875) umheratreifende Rauber- 
banden die Herren geapielt haben. Dicht war die Gegend ja auch zuvor nie 
besiedelt und kann ea auch nie sein. Der LoB iat poróa, und aolange man nicht 
auf eine andere Formation hinabgestiegen iat, findet man nirgends Waaaer 
in diesen Bergen. Schon auf der Nordaeite maB ich in einem Gaathaua einen 
60 m tiefen Brunnenschacht. In wilder Ursprunglichkeit, noch ganzlich unbe- 
riihrt von Menachen, liegt hier die LoBlandschaft da. Hier hat aich noch nie- 
mand die Miihe genommen, alle die Berglehnen durch kiinatliche Absatze zu 
terraasieren, wie ea sonat im chineaischen LoBland der Brauch. Die Silhouetten 
der Berge zeigen darum weiche Formen. Auf langen Bergriicken folgen gerundete 
Kuppen eine hinter der anderen, und auf den flach gewólbten Gipfeln und 
Graten trifft man hier uberall noch zwischen den harten Grasstoppeln pulverges 
Materiał angeweht, aufgehauft und von den Halmen featgehalten, ein Zeiclien, 
daB auch heute der LoB auf den Hóhen noch immer langaam weiterwachst. 
Mit den breit gewólbten Riicken und mit konvexen Bergseiten tauscht er auch 
hier ein flaches, leicht begehbares Hiigelland vor. Aber vom ersten Augenblick 
an, da ich in die Berge gekommen, saB ich gefangen zwischen dicht neben- 
einanderliegenden, tief eingerissenen und unbetretbaren Schluchten, die von der 
ganz im Norden dieaes Berglandes befindlichen Wasserscheide aich nach Siiden 
ziehen. Nur wenn man Lust hat, Tagereisen weit einem dieser langen Riicken 
zu folgen, die sich zwischen den parallel laufenden Talrissen hinabziehen, nur 
dann kann man dieses Gebiet durchreisen. Quer iiber die Schluchten, von West 
nach Ost, sucht man vergebens nach einem Weg, kaum daB irgendwo einer von 
den wenigen Schafhirten eine Móglichkeit weiB, mit viel Springen und Klettern 
eine Weile in dieser Richtung vorwarts zu kommen. Zu steil stiirzen die Hangę 
ab, zumal im Grunde der Schluchten. Im oberen Teil aber, wo noch ein Weiter- 
wachsen durch Staubansammlung atattfindet, aind diese LoBhalden von un- 
endlich vielen kleinen Furchen zerrissen, eine immer nahe der anderen und gerade 
die Bóschung hinabziehend, entsprechend dem raschen Ablauf der Regenwaaser 
in der weichen homogenen LoBerde. Oft scheinen diese Furchen mitten im Hang 
plótzlich aufzuhóren und weiter unten wieder aufzutauchen, dazwischen haben 
die Regenwaaser einen kleinen unterirdischen Gang auagewaschen. Ist aber 
dąs Gehange gegen die Tiefe zu flacher und die Bóschung einmal unter 20° ateil 
geworden, dann bleiben die Wasserrinnen in den Kanalen unter Tag verachwun- 
den, bis vielleicht einmal ein kraftiger Regen die ganze Bergseite durch Unter- 
waschung zum Abrutschen bringt. Bergrutsche, Einatiirze ganzer Berglehnen 
sind im LóBlande sehr haufig. Aber auch in der Tiefe verscbiitteter Taler hat 
das Waaaer schon nach wenigen Gewitterregen wieder einen unterirdischen Weg 
durch die angehauften Massen gefunden. AUmahlich stiirzen die Decken dieser 
Kanale nach und bald stehen rechts und linka von dem engen und fiir gewóhnlich 
trockenen Wasserrisse nur noch hohe ateile Wandę da, mit Pfeilem, Orgeln, 
Bogen und Fialen, wie an den kiihnsten gotiachen Bauwerken, und gerade so
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weit auseinander, daB niemand mehr kiniiberspringen kann. Die Reste der 
natiirlichen Torę und Briicken sind so diinn, daB sie jeden Augenblick ein- 
zustiirzen drohen.

Jeder, der mir in diesen Lo3bergen begegnete, hatte einen Spaten bei sich. 
Das kleinste Gewitter schon kann leicht mitten in dem Pfade einen weiten, 
10—20 m tiefen und nach allen Seiten vertikal abfallenden Schacht auswaschen, 
um den herum sich der Wanderer erst einen neuen Weg auszugraben bat, wenn 
er an eine Weiterreise denken will.

Die Unwegsamkeit der LoBberge ging so weit, daB ich, um mit meinen Maul- 
tieren und Pferden Hoan (Hwan) bsien zu erreichen, wohin ich iiber die Berge 
und Schluchten in etwa zwei Tagereisen zu gelangen hofite, erst iiber King 
yang fu hatte reisen miissen, was einen Umweg von neun langen Tagereisen 
bedeutet hatte. Die Unterprafektur Hoan hsien, obwohl gróBer ais manches 
Kónigreich, wurde mir ais der allerelendeste Distrikt von ganz Kan su beschrie- 
ben, das selbst ais die armste Provi'nz von China verschrien ist und an armen 
Platzen tatsachlich keinen Mangel leidet. Der jedesmalige Inhaber des Amtes 
von Hoan hsien wird auf 200 Tael =  600 Mark Jahreseinnahme eingeschatzt 
und soli stets noch zusetzen miissen. Das ode, langweilige Vorland im Norden 
der LoBberge hatte also noch seine groBen Vorziige gegeniiber dem Land siidlich 
davon. Dieser gewaltige LoBwall, diese ins kolossale gewachsene LoBdiine 
von iiber 500 m Hóhe und Dicke zieht sich auf eine Lange von 100 km von 
WSW nach ONO. Steil und unvermittelt steigt sie aus der mit Ackern, mit 
Dórfem und alten Stadten iibersaten Ebene im Norden auf, hinter der sich die 
Sande der Ordos-Wiiste angesammelt haben (Abb. 10). Nach wenig mehr ais 
10 km zeigt sie schon die hóchste Erhebung und gróBte Anhaufung des Losses, 
um siidlich des 2000 m hohen Kammes langsam und ganz allmahlich abzu- 
schwellen und in das LoBland von Schen si und Kan su iiberzugehen, wo LoB- 
dicken von 50 m und darunter die Norm bilden. Mit vollem Recht ist dieses 
LoBgebirge von Obrutschew ais neuer Beweis der aolischen Bildung des Losses 
angefiibrt worden1). Um 500 m iiberragt hier der LoB das anstehende horizon- 
tale Gestein des Untergrundes und auf Hunderte von Kilometem ist kein irgend- 
wie hóheres Land, von dem aus der LoB abgelagert, von dem er herein- 
geschwemmt sein kónnte. Es wiirde mich zu weit fiihren, an dieser Stelle genau 
auseinanderzusetzen, wodurch ich bestimmt wurde, die Ansicht Obrutschews 
voll und ganz zu teilen.

Ich hielt mich weiterhin mehrere Tagereisen weit an jene westóstlich zie- 
hende StraBe, die ich friiher schon ais einen beliebten Transportweg fur hoch- 
besteuerte Waren beschrieben habe. Es gab dort lange Marsche. Dabei wurde

*) S. Merzbacher, Petermanns Mitt., 1913, Heft I —III iiber die Studie W. A. 
Obrutschews „Die Frage der Entstehung des Losses", Tomsk 1911: „Obrutschew ist 
der Ansicht, daB sich der LoB in Nordchina friiher unter ahnlichen klimatischen Ver- 
haltnissen gebildet hat wie heute noch, und daB die LóBgebiete auch damals schon 
zum peripherischen Gebiete gehórt haben, wobei er die Móglichkeit zugibt, daB das 
Klima jener Lander damals etwas trockener ais gegenwartig gewesen sein konne, die 
Niederschlagsmengen noch geringer und die Wasserfiihrung der Bache noch unbedeu- 
tender ais jetzt. Zur Erklarung derartiger geringer Klimaschwankungen bediirie es 
aber nicht so bedeutender orographischer Umwalzungen, wie Richthofen sie annimmt. 
Ablagerung von LoB erfolgt in China auch heute noch. Warum sollte dies also nicht 
friiher der Fali gewesen sein?"
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mir so viel von Raubem erzahlt, daB ich mir nicht mehr oft getraute, unter- 
wegs meine Lasttiere ohne meine personliche Aufsicht ziehen zu lassen. Zwischen 
den einzelnen Wasserplatzen lagen manchmal 30—40 km lange Strecken, und 
oft spat am Abend erst erreichte ich den nachsten Hof. Das Land ist reich an 
Salzpfannen, hat kleine flachę Erhóhungen aus Kies und Sand, ist aber arm 
an Pflanzen und vóllig baumlos.

Ich war nun nach der Provinz Kan su (spr. Gan su) gekommen.
Die Grenze von Schen si und Kan su lauft mitten durch diese Wiisteneien.

Manchmal traf ich jetzt ganze Dórfer von Mohammedanern, die man leicht an 
ihrer Kleidung, vor allem an ihren blauen oder auch weiflen Kappchen mit 
neun Zipfelchen erkennen konnte. Einen Turban diirfen die chinesischen Moham- 
medaner nicht tragen. Sie winden sich aber rotę und weifle Tiicher um den Kopf, 
sowie sie gegen dieChinesenKrieg fiihren. Auch bei den Gebeten in derMoschee 
setzen sie einen kleinen Turban auf, nachdem sie sich vorher den Zopf unter 
den Hut gesteckt haben, so daB es aussieht, ais ware ihr ganzer Kopf rasiert.

Der Gesichtsschnitt der Mohammedaner in dieser Ecke von Kan su kommt 
dem chinesischen noch sehr nahe. Das ist auch kein Wunder, denn jahrhunderte-

o) SanddUnen; 6) zusammongeechwemmter Lbfl; o) Oolischer LOB; d) Bandsteingebirge des Untergrundea.

lang haben sie sich chinesische Weiber genommen. Wieviel hundert Chinesen- 
frauen wurden nur allein schon aus den belgischen Missionen gestohlen und an 
die Mohammedaner weiter verkauft! Und doch, an gewissen Individuen schwerer, 
an anderen leichter, ist die Bastardierung zu erkennen. Der Epikanthus und 
die doppelte Lidfalte an den Augen, was das typische chinesische sogenannte 
„Schlitzauge" ausmacht, sind bei den Mohammedanern viel weniger stark vor- 
handen; gar oft erinnert nur noch ein kaum bemerkbares Faltchen daran. Die 
Hautfarbe ist um eine Nuance weiBer, der Plexus rosiger, die Nasen sind vielfach 
etwas schmaler, ja manchmal schon hier hakenfórmig. Auch ihr Geruch 
nahert sicb, wie mir die Chinesen wiederholt versichert haben, dem der west- 
lichen Rassen. Es ist fiir die Kan su-Chinesen, nicht immer aber fiir die aus 
der groBen ostchinesiscben Ebene und fiir die Chinesen von der Kiiste, ein 
leichtes, aus dem Habitus, aus gewissen Ansatzen von Nase und Mund zu er
kennen, ob ein Mann ein Chinese oder ein Mohammedaner ist. In auBerordent- 
lichen Zweifelsfallen hilft auch der Dialekt mit. Die Mohammedaner sprechen 
gewisse Worte eine Kleinigkeit anders aus (z. B. „fii" das Wasser)1), sie „mau- 
scheln" im Chinesischen. Es ist eben noch erkennbar, daB mit ihnen eine fremde 
Rasse im Chinesentum aufzugehen droht. Im Chinesentum geht ja alles Fremde 
unter, wie auch vor einigen Jahrhunderten in Ho nan, Tsche kiang und anderen

In den Kan su-Dialekten ist aus „sch“ vielfach „f“ geworden.
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Provinzen groBere echte Judengemeinden existierten, die heute bia auf ganz 
geringe Reate aich unter der anderen Bevólkerung verloren haben1).

Die Mohammedaner in China — man nennt aie hier ateta Hui hui2) — aind 
geriebene Geschaftaleute, aie haben in erster Linie den Pferde- und Rindvieh- 
handel ao gut wie ganz in ihren Handen, aie treiben aber auch Landwirtachaft, 
ver8tehen sich auf Pferde- und Maultierzucbt, eine Kunat, die den Chinesen 
beinahe ganz abgeht, und aind in allen Handwerken tatig. Die Chinesen erklaren 
die Mohammedaner fur heimtuckiseh und unzuverlassig, auch werden viele 
Diebereien auf ihr Konto geaetzt, ob immer mit Recht, eracheint mir fraglich. 
Es ist wohl mehr die geringe gegenaeitige Kontrolle in einem dunn bevólkerten 
Lande, was die von den Hui hui besiedelten Diatrikte in China unsicherer macht. 
Ein Mohammedaner war es allerdings, der gerade bei meinem Einzug in daa 
halb zeratórte Dorf Hoa ma tsche rasch den Anbinderiemen eines vor einem 
Laden atehenden Pferdes abschnitt, aich auf dessen Riicken schwang und so 
achnell davongaloppierte, daB ihn keiner aeiner Verfolger mehr einzuholen 
vermochte. Auch bei mir wurde an jenem Abend ein Einbruch veraucht. Zum 
Gluck aber war mein Weckapparat, den ich mir aua Schniiren und Glocken 
improvisiert hatte, ao gut aufgeatellt, daB ein SchuB aua meinem Gewebr die 
Diebe noch beizeiten veracheuchte.

Eine andere unangenehme Entdeckung machte ich in jener Gegend. Ea 
nahm mich wunder, daB meine Tiere trotz alles Futtema diinner und diinner 
wurden. Ich lieB mir taglich daa Futter, Erbaen, Kleie und Stroh, vormesaen 
und hatte den Vorrat die Nacht iiber neben meinem Bett. Von dort muBten die 
Diener die Portionen alle paar Stunden holen, wenn aie futtern wollten. Die 
Chinesen futtern namlich ateta die Nacht iiber. Ich hórte dann die Tiere freudig

') Von der einst groBen Judengemeinde in Kai fóng fu aind heute nur noch fiinf oder 
sechs Familien iibrig geblieben. Die Manner sehen aber heute vollkommen chinesisch aus 
und wissen von ihrerReligion so gut wie niehts mehr. Namen wie Tsoha ka ba (Jakobf), 
Tschiidase (Judas?) mógen noch am meisten an ihren urspriinglichen Stamm er- 
innem.

*) Uber die Entstehung des Wortes Hui hui, der chinesischen Bezeichnung i iir die 
Mohammedaner im allgemeinen, ist schon viel geschrieben worden. Es ist einst plotzlich 
in der chinesischen Literatur aufgetaucht. Viele wollen darin das Wort „Wigur", „Ui- 
gur“ wieder erkennen. Mir selbst scheint die Annahme Devórias (Origine de 1’Isla- 
misme en Chine S. 7, Anin.), daB es sich urspriinglich um einen Spitznamen handelte, 
sehr wahrscheinlich. Die ganze Art des Wortes sowie seine sonderbare Schreibweise 
scheint mir dafiir zu sprechen, und ebenso, daB ich die Mohammedaner sich selbst nur 
ausnahmsweise und nur in der Art einer liebenswiirdig gewahrten Erklarung ais „hui 
hui“ bezeichnen hórte. „Unsere Leute" oder „wir von der kleinen Gesellschaft" nennen 
sie sich selbst. Der Name „hui hui" oder „hui tse“ wird oft sogar ais Schimpfwort auf- 
gefaBt. Das chinesische Schriftzeichen fur „hui“ ist dasselbe wie das fur „zuriick". 
Wenn aber die Mohammedaner rebellierten, setzten die Chinesen in ihren amtlichen Be- 
richten, so z. B. in der Pekinger Staatszeitung, noch das Radikal fiir „Hund“ vor das 
Zeichen „hui =  zuriick".

Die ohinesischen Mohammedaner in Kan su und iiberhaupt in Nordchina werden 
von den europaischen Beisenden meistens Dunganen genannt. Das Wort Dungan oder 
Tungan ist jedoch in Kan su nicht bekannt. Es scheint mir auf Turkistan beschrankt 
zu sein, von wo Mayers (The chinese govemment, S. 102) und Hartmann (Chinesisch- 
Turkistan A 89) berichten, daB mit dem Namen „Tungani“ die chinesischen Muslime 
von den turkischen Glaubensbriidem unterschieden wurden. Es sind jedenfalls immer 
Mischlinge und wahrscheinlich Nachkommen der zahlreichen Westturkistaner, die 
von Dschinggis Khan naoh dem Osten gesandt wurden.
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wiehem, auch fressen, und legte mich bemhigt aufs andere Ohr. Endlich hrachte 
ich an drei aufeinanderfolgenden Tagen heraus, daC Ma nur ganz wenig in die 
Krippen werfen lieB und auch das nur bei denjenigen Tieren, die nahe bei meinem 
Zimmer standen, zwei Drittel des Futtera wurden an den Wirt zuriickverkauft. 
Daa war eine echt chinesiache Tat!

Am 30. September erreichte ich in Hui ngan bu1) den ersten wieder etwaa 
gróBeren Ort in dieaen Einóden. Der Platz iat mit Wall und Toren versehen, 
fast nur von Mohammedanem bewohnt und verdankt aeine Entatehung einigen 
Solquellen, die ganz in aeiner Nahe liegen. Kein einziges Ackerfeld gibt es dort, 
nur aaftreiche Salzpflanzen bedecken den sandigen und steinigen Grund der 
Umgebung mit einem rótlichen Griin. Die Sole wird von den Mohammedanem 
in mehrere quadratkilometergroBe, flachę, kunstliche Becken geleitet und darin 
der Verdunatung durch die Luft ausgeaetzt. Daa hierdurch gewonnene Produkt 
iat ein aehr achmutziges Salz. Ea wird aber weit nach Suden in chineaische 
Stadte verfrachtet. Ein eigener von der Regierung bestellter Salzkontrolleur 
iat hier, der ea aofort hoch versteuert, denn Salz iat ja einea der wenigen ein- 
traglichen Steuerobjekte dea Reicha und in vielen Teilen Chinas iat der Handel 
damit aeit langer Zeit Monopol.

Ich traf in jenen Gegenden selten einzelne Hófe und kleine Weiler. Iat ea 
die Unaicherheit dea Landea, iat ea Wasaermangel, was die Einwohner iiber- 
wiegend in geschloasene Dórfer zusammengetrieben und eine den Chineaen 
aonst ungewóhnliche Beaiedelungaart hervorgerufen hat? Auch bis ich am 
nachsten Abend von Hui ngan bu aua in Wei tschou eingetroflen war, hatte 
ich weiter kein Haus zu Gesicht bekommen. Wei tschou iat ein kleiner Markt- 
flecken unter Ping yiian hsien1 2) und nur noch dem Namen nach ein Tschou, 
denn er hat keinen eigenen Mandarinen mebr. Er soli von den Hofleuten dea 
Kaisera Tienki3), des zweitletzten Ming-Kaisers, angelegt worden aein, der, 
wie mir hier versichert wurde, langere Zeit auf dem nahe gelegenen Berge Lo 
achan in dem Kloster Yiin tschun ae residiert hat. Dieaer Berg ragt viele hundert 
Meter iiber aeine Umgebung heraua und hatte mir tagelang ais Wegmarke ge- 
dient4). Freudig hatte ich ihm achon von weitem zugejubelt. Endlich sollte es 
doch etwaa anderes ais bloB Sand und Lofi und Salz fur mich geben, endlich

1) Der Name dieses Ortes wird Hui ngan bu geschrieben, aber „hui ien (Salz) 
bu“ ausgesprochen.

2) Ping yiian untersteht Ku yiian tschou, einem Tachi li tschou (Tschou L Klasse) 
und bis zur Revolution Sitz des Ti tai oder Generalissimus der Provinzen Kan su und 
Schen si.

3) 1621 bis 1627, genannt Hi tsung, Regierungsperiode Tien ki.
4) Der Lo schan ist eine steil aufgerichtete, zirka 2300 m hohe und nahezu nordsudlich 

streichende Sandsteinscholle mit davorliegenden Karbonkalken. Der Berg liegt in 
einer Linie mit dem Liu pan schan (2480 m) und dem Kung dung achan (beide westlich 
Ping liang fu), sowie mit dem Ostrand des weiter im Siiden folgenden hohen Berglandes, 
das dicht westlich Lung tschou und Kien yang hsien iiber 2000 m hoch aufsteigt; 
er gehort also zu einer Landstaffel, welche die Provinz Kan su in annahernd meridio- 
naler Richtung in eine obere westliche und eine untere ostliche Stufe zerlegt. Die 
Sta&elung ist heute durch die ungeheuren LoBansammlungen etwas verdeckt. An 
vielen Stellen erreicht aber die Sprunghóhe weit iiber 1000 m. Wie an den iibrigen 
ostasiatiachen Landstaffeln sind auch hier die Gebiete hinter der Bruchzone zunachst 
wieder etwas yertieft. Der Rand der Bruchzone scheint mir schon wahrend der Tertiiir- 
zeit in ein vorgeschritteneres Stadium der Erosion eingetreten zu sein.
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stand ich am westlichen Rand dieses riesigen Schollenlandes der Ordos und von 
Schen si, in dem ich nun monatelang herumgereist war. Mit Spannung erwartete 
ich jetzt die auBersten Auslaufer der groBen zentralasiatischen Faltengebirge. 
Meine Geduld wurde aber noch auf eine harte Probe gestellt. Es gab auch west- 
lich von Lo schan lange einformige Ritte in breiten, von LóB und Geróll tief 
verschutteten Talem. Nur an wenigen Stellen sahen die Felsschichten aus der 
dichten Decke hervor und dann erschienen sie wild zerworfen in Schollen und 
Schuppen, die zunachst noch nicht immer erkennen lieBen, daB sie zum WNW 
bis OSO streichenden Kuen lun-System gehóren.

Fast nichts ist angebaut und in den winzigen Dorfschaften gab es nichts 
zu kaufen. Endlich traf ich in einem dieser breiten, menschenleeren Steppen- 
taler auf die sudnórdlich laufende StraBe und den Telegraph von Ku yuan- 
tschou nach Ning hsia fu, d. h. vom zentralgelegenen Sitz des Generalissimus 
von Schen kan (Schen si und Kansu) nach einer der mandschurischen Gar- 
nisonen.

Ich reiste nun wieder nach Norden und kam dabei am Tia kin schan, einem 
auffallenden Bergzahn, vorbei. Von ihm erzahlen die Umwohner, er habe friiher 
Mi tan schan geheiBen und aus einer seiner Felsritzen sei einst Hirse (mi) her- 
vorgerieselt, so daB, wer dort vorbeigekommen sei, sich daran habe satt essen 
kónnen. Eines Tags aber kam ein Steinhauergeselle des Wegs, dem war die 
Offnung zu klein und die Hirse floB ihm allzu sachte. Er machte deshalb ein 
groBes Loch in den Felsen. Da kam gleich gar nichts mehr aus dem Berg. Der 
Geselle hatte durch seine Gier den Berggott so sehr erziimt, daB er den Menschen 
nichts mehr schenken wollte. Und dann hat man auch den Namen des Berges 
geandert.

Am 6. Oktober stand ich wieder am Ufer des Hoang ho und erreichte den 
Ort Ning ngan bu. Mit einem Schlage hatte die Gegend ein anderes Geprage 
bekommen. Zahllose Baume, Pappeln und Weiden, Bimen-, Pfirsichbaume 
und andere mehr standen um unzahlige Hauschen und Hófchen, um Acker 
und spiegelblanke Lehmtennen, auf denen eben mit steinernen achtkantigen 
Walzen die Kórner ausgequetscht wurden, und auch Dreschflegel lustig und 
lieimatlich erklangen. Kein Streifchen Landes blieb dort mehr ungenutzt.

Ning ngan bu1) ist eine Oase am Hoang ho und im Besitze eines sinnreichen 
Kanalsystems mit vielen Wehren und Sclileusen. Von einem groBen, weit 
ausholenden Hauptkanal aus kann alles Land zwischen dem Hoang ho und diesem 
Kanał berieselt werden und Tausende haben dadurch ein Heim erhalten. Haar- 
scharf auBerhalb des Kanalbereichs beginnt die Wiiste. Und wo Wehr und 
Kanał durch ein sommerliches Hochwasser zerstort war, da lagen auch Lehm- 
hauser und Acker wieder verlassen da. Die chinesischen Bauem hier sind selten 
imstande, aus eigener Kraft einen gróBeren Schaden wieder gut zu machen, 
obwohl die Berieselungsanlagen auBerst primitiver Art sind. Sie sind viel zu arm 
und leben zu sehr von der Hand in den Mund, ais daB es ihnen móglich ware, 
ihre Arbeitskraft den eigenen Feldem zu entziehen und der Allgemeinheit zur 
Verfiigung zu stellen, ohne daB sie sofort in driickendste materielle Not geraten. 
Auch scheint es an der Organisation, die einen ZusammenschluB der Arbeits-

*) Allein die Oase Ning ngan bu soli eine Einwohnerzahl von 2000 Familien haben; 
jede Familie mit 6—7 Kopfen im MitteL

118



krafte bewirkt, zu fehlen. Es bedarf jedesmal der Hilfe cines Vertreters der 
Regierung oder, wenn es gilt, groBere Arbeiten zu untemehmen, Schleusen und 
Kanale zu bauen, eines groBen Kapitalisten. Dieser bezahlt dann Lohne und 
Kost und erhalt spater von den Kleinbauern in einer Art Zebnten seine Aus- 
gaben mit hohen Zinsen ersetzt.

Drei Tage folgte ich dem Hoang ho auf dem rechten Ufer abwarts. Der 
FluB strómt hier geschlossen und rasch dahin; sein Tal ist mehrere Kilometer 
breit, steigt aber nach beiden Talseiten zunachst flach zu den zuletzt steil sich 
erhebenden Felsbergen an. Wo die Kanale in Ordnung waren, fand ich uberall 
eine dichte Bevólkerung, bestehend meist aus Chinesen der sogenannten Da- 
kiao, d. h. der „groBen Gesellschaft", worunter man die eigentlichen Chinesen 
im Gegensatz zu den Mohammedanern versteht, die, wie schon erwahnt, Mit- 
glieder der „kleinen Gesellschaft" genannt werden. Die Bewohner der Oasen 
benahmen sich auffallend fremdenfeindlich. Spottisch und hochmiitig wurde 
ich behandelt, Melonenschalen und, ais es kalter wurde, gefrorene Pferdeapfel 
flogen mir erstaunlich viele nach. Ober die Europaer und besonders die Mis- 
sionare — etwas anderes Europaisches kannte man hier kaum — waren die 
kindischsten Ausstreuungen verbreitet. Einen der Schreier hórte ich predigen: 
„Das ist sicher auch ein Katholik, denn er hat keine Frau bei sich. Die wollen 
immer nur die groBen Herren spielen, sind aber so faul, daB sie nicht einmal 
heiraten und eine Familie griinden."

Die Aufnahme einer genauen Routenkarte ist in diesen Oasen eine schwierige 
Aufgabe. Wohl wurde die óSentliche StraBe hochtonend „kaiserlich" genannt. 
Aber wohl gerade deshalb treibt darauf ein jeder, was ihm gut diinkt. Hier 
wird zu Irrigationszwecken Wasser dariiber geleitet und die StraBe zum Kanał 
gemacht; dort wirft einer alle Steine darauf, die er in seinen Feldern aufgelesen 
hat. Wenn ein Chinese einen Baum fallt, so wird er es sicher genau so einrichten, 
daB der Baum auf den Weg fallt, unbekummert darum, daB er damit jeglichen 
Verkehr hemmt. Er denkt ledighch daran, daB der Baum von dort leichter ab- 
zufuhren ist ais vom Feld aus. Um jedes Ackerchen muB sich die kaiserliche 
LandstraBe herumdrucken. Mit Mauem, Graben und Domenhecken sucht 
jeder Grundbesitzer soviel wie móglich noch von der StraBe zu seinem Grund- 
atiick zu schlagen. Es kommt ja so genau nicht darauf an. Freilich, wenn es 
einer allzu ungeschickt treibt, wenn auf der StraBe allzu schlecht fortzukommen 
ist, dann wird sich auch nie ein chinesischer Reisender scheuen, iiber die Felder 
zu gehen. Der Chinese ist und bleibt in erster Linie Egoist. Wohlsteckt in dem 
chinesischen Bauernvolk sehr viel Demokratisches, wie ja zum Beispiel auch 
seit alters die Wiirde des Dorfhauptlings (tschuan tou oder im Westen hum- 
p'ai) in den einzelnen Famihen reihum und nach einem halben oder ganzen 
Jahr durch Wahl an eine andere iibergeht. Auch um seinen Kaiser kiimmerte 
man sich, je weiter er weg war, desto weniger. Es fehlt aber gleichzeitig der 
weit iiberwiegenden Mehrzahl jeglicher Gemeinsinn. Der schwere Kampf ums 
Dasein scheint alle zu klein denkenden Egoisten gemacht zu haben.

Am 9. Oktober erreichte ich Kin (spr.: Tschin) tse pu, ebenfalls eine Oase, 
die erst durch kunstliche Bewasserung entstanden und auf drei Seiten von 
Wiisten und diirren Steppen umgeben ist. Dicht unterhalb einer kurzeń Fels- 
enge, in welcher der Hoang ho auf kaum 200 m eingeengt dahinstrómt, haben 
die Chinesen einen Wasserarm von etwa 22 cbm (22 000 Sekundenliter) ab-
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geleitet. Die beiden zweifliigligen, je 4 m breiten Schleusen waren zur Zeit meines 
Besuchs noch ganz neu, sie waren im Juli des Jahres zuvor dem Hochwasser 
zum Opfer gefallen. DaB sie oft weggerissen werden, darf freilich nicht wunder- 
nehmen. Eine schmale Kies- und Sandaufschiittung trennte die erste Strecke 
des Kanals von dem Hauptstrom und nur einige 15—20 m lange und 1 m im 
Durcbmesser haltende Schlauche aus Hanfseilen, die mit Stroh und Sand ge- 
fiillt waren, hatten diese lockeren Massen zusammenzuhalten und gegen die 
gewaltige Kraft des Riesenflusses zu schiitzen.

Die Oase Kin tse pu hat im allgemeinen das gleiche Aussehen wie die von 
Ning ngan bu. Nur ein Unterschied ftillt in die Augen: so ziemlich jede Familie, 
die es sich leisten kann, schiitzt sich und ihren Hof mit einer rechteckigen Um
wallung aus gestampften Lehmmauem, die bis zu 7 m Hóhe erreichen. Ein kleines 
Loch an einer der vier Seiten, knapp so hoch wie ein Mann, dient ais Tiiróffnung, 
kaum daB ein Pony oder einer der kleinen Ochsen durchschlupfen kann, und 
zahllose Steine zum Herabwerfen auf etwaige Angreifer liegen oben auf dem 
Mauerkranz bereit. Eine solche Burg, „bu tse“ genannt, reiht sich in Kin tse pu 
an die andere.

Zwei Stunden lang war ich zwischen abgeemteten Reis- und Kornfeldern, 
iiber Briicken und Graben durch die dicht besiedelte Oase geritten, ais zwei 
besonders sorgfaltig und groB angelegte Lehmburgen vor mir auftauchten, 
die dicht beieinander lagen und fast wie kleine Stadte sich ausnahmen. Auch 
hier sah kein Turm, kein Hausdach aus dem Innem iiber die Umwallung heraus. 
Dies hatte ja das Fóng schui, die geomantischen Einfliisse, storen und dadurch 
das Gliick der Siedlung vemichten kónnen.

In der siidlichen Lehmburg wurde eben noch fleiBig gearbeitet. Es wimmelte 
dort von Hunderten von Leuten, die Baume zu Brettem zurechtsagten, den gelben 
Alluviallehm der Felder abgruben, ihn mit Strohhacksel und Wasser kneteten, 
in kleine rechteckige Holzrahmchen stampften und dann diese diinnen Ziegel 
an der Sonne trocknen lieBen. Daneben wurde exerziert und auf einer langen 
Reitbahn unter Aufsicht von Herren in Samt und Seide in voller PaBkarriere 
mit Musketen nach Scheiben geschossen. Die Umwallungen beider Lehmburgen 
waren bei meinem Besuch schon vollkommen fertig, nur im Innem der einen 
wurde noch weitergebaut. Es war mir eine Freude, einmal wieder etwas Sauberes, 
etwas Nichtzerstortes zu sehen, alles war musterhaft in Ordnung gehalten und 
mit der groBten Sorgfalt angelegt. Ohne Steilfeuergeschiitze diirfte der Platz gar 
nicbt so leicht zu nehmen sein, denn bekanntlich besitzt der LoBlehm auch gegen 
unsere modemen Geschosse eine sehr groBe Wideratandsfahigkeit (Tafel XXX).

Wer aber ist der Herr und Gebieter dieser stolzen Festen? — Wir standen 
hier plótzlich vor dem Ort, in den sich Tung fu hsiang, der groBe Boxerfiihrer 
von 1900, zuriickgezogen hatte. Auch er stand 1901 auf der schwarzen Listę 
und sollte zusammen mit den anderen GroBen, die nach der Ansicht der Ver- 
treter der europaischen GroBmachte allzusehr gegen das Vólkerrecht verstoBen, 
allzu barbarisch gehaust und allzuviel unschuldig Blut vergossen hatten, um 
einen Kopf kiirzer gemacht werden. Aber ais der Schutzling der Kaiserin- 
Mutter entrann er diesem Schicksal, er durfte sich in seine Heimat zuriick- 
ziehen und ging nicht einmal seines Ranges verlustig. Es hatte auch keiner ge- 
wagt, ihn anzutasten. Er lebte jetzt femab von den bosen weiBen Seeungeheuem 
im Schutze einer Leibwache und hatte sich die beiden Lehmschlósser angelegt
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fur den Fali, daB da einer kamę und ihn kópfen wollte. In der einen, in der 
nórdlichen Burg, lagen seine Soldaten, darum nannte man diese allgemein 
das „yingpan".

Die Zahl seiner Krieger wurde mir verschieden, bald mit 600, bald mit 
1000 Mann angegeben. Jedenfalls wimmelte es von sauber in gleich.es Schwarz 
gekleideten Menschen. Einige Bewaffnete mit dem deutschen Infanteriegewehr 
Modeli 71 in der Hand standen am Torę Schildwache. Diese lieBen mich kaum 
einen Blick durchs Tor werfen; aus dem Innem ertonte sofort ein wiistes Ge- 
briill: „Yangguitse! yangguitse! schlagt zu, wenn er hereinkommen will."

Die Biidliche Festung hat eine doppelte Mauer mit quadratischem GrundriB 
und iiber 100 m Seitenlange. Die innere ist etwa 12 m hoch und tragt oben 
Wachhauser an den Ecken. Man sah dort Geschiitze stehen, die von Ko lu pu 
(Krupp) sein sollten, enge Ldcher waren oben in der Łehmmauer; alles stand 
bereit zur sofortigen Verteidigung. Ein Tor wieś nur die Ostfront auf, dasselbe 
war aber gleich dem einer kaiserlichen Feste mit einem hiibschen Oberbau 
versehen, und groBe steinerne und eiseme Lowen prangten dort; alles, wie es 
in China nur ein Furst sich bauen darf. Ich sandte seiner Exzellenz, dem Dung 
da jen, wie der alte Herr hier genannt wird, meine Tie tse und meine chinesische 
Visitenkarte hinein, aber umsonst. Ich wurde auch kaum bis an die Geister- 
mauer vorgelassen, die innen hinter dem zweiten eisenbeschlagenen Torę den 
Eingang quer versperrt und Menschen wie bose Geister abzuhalten hat. Mit 
Miihe gelang es mir, wahrend des Wartens einen Blick in den ersten Hof zu 
werfen. Jedes der beiden Torę war von zehn Bewaffneten bewacht. Seine Exzellenz 
lieB sich entschuldigen, wegen Schwerhórigkeit meine Visite nicht annehmen 
zu kónnen. Ich bedauerte dies sehr, denn trotz all seiner Untaten war Tung 
fu hsiang doch ein groBer Mann, kiihn und mutig, wie nur wenige seiner Lands- 
leute. Auch gibt es nicht viele Menschen, die von samtlichen GroBmiichten 
zum Tode verurteilt, ungezahlte Małe in den Zeitungen tot gesagt worden sind 
und doch noch in alten Tagen unter dem Schutze einer privaten Leibwache un- 
gestórt der Bauwut eines reichen und groBen Herm frónen kónnen!

Tung fu hsiang soli damals an 68 Jahren gewesen sein. Er bewohnte seine 
Lehmburg zusammen mit drei Adoptivsóhnen, Kindem Beines Bruders. Er 
selbst hatte keine Kinder. Er wurde mir von verschiedenen Seiten ab  noch sehr 
riistig beschrieben, sollte aber seiten und dann nur begleitet von vielen Sol
daten aus seinen Lehmmauem herauskommen. Er besaB groBe Reichtiimer, 
uberall hatte er Hauser und Giiter. Allein 1900, ais die Gesandtschaften in Peking 
noch belagert waren, sandte er weit iiber anderthalb Dutzend Karren voll Silber 
nach Hause. Er stammt aus Kin tse pu. Angefangen hat er ab ein ganz ge- 
meiner StraBenrauber, der in den 1860er Jahren, ab  Kin tse pu die Hoch- 
burg der Mohammedanerrebellion war, die groBen Convois der kaiserlichen 
Regierung iiberfiel und an der Spitze einer Bandę besonders in der Umgebung 
von Ku yiian tschou viele Schandtaten auf sein Gewissen geladen, aber sich auch 
oft mit groBer Kiihnheit geschlagen hat. Er war ein Freibeuter, und er war 
kein Mohammedaner. Wegen seines Mutes machte ihn spater ein chinesischer 
General zu seinem Sao kwan. Dieser durfte es sich hoch anrechnen, daB er da- 
durch den gefahrlichen Mann fiir die Regierung gewonnen hatte.

Auch ab Offizier zeichnete sich Tung fu hsiang so sehr aus, daB er rasch 
stieg. 1877 hatte er schon im Auftrag von Tso ta'ung tang, des Wiedereroberers
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von Turkistan, das Tarimbecken von rebellischen Mohammedanem zu saubern, 
wobei er sehr griindlich, aber auch sehr grausam vorgegangen sein soli, und 
1894—1895 stand er an der Spitze einer groBen Armee, welche die Japaner 
bekriegen sollte. Seine Truppen kamen aber kaum ins Trefien. Seine Soldaten 
erzahlten mir noch von dem furchtbaren Eindruck, den es damals auf alle ge- 
macht habe, ais Granaten in ihre Reihen einschlugen, sie aber doch noch immer 
nichts vom Feinde sahen. Aus dem japanischen Feldzug muBte er sofort in seine 
Heimatprovinz zuriickcilen. Das bloBe Geriicht vom Herannahen seines Heeres 
geniigte allein schon, daB die groBe Mohammedanerrebellion von Hsi ning fu 
abfiaute und die hart bedrangte Stadt entsetzt werden konnte. Damals stand 
sein Stern wohl am hóchsten. Ais oberster Fiihrer der groBen Armee, die gegen 
die Rebellen aufgeboten worden war, legte er auch den Grund zu seinem ge- 
waltigen Vermógen. Ubermiitig geworden, bot er jetzt der Kaiserin-Mutter an, 
ihr die verhaBten Fremdlinge in die See zu jagen. Seine Truppen hatten es aber 
nie mit einem halbwegs geschulten Heer aufnehmen kónnen. Es waren ganz 
undisziplinierte Scharen. Wie er selbst, so lieBen sich auch seine Soldaten nur 
immer zu rohem Morden und Pliindern verwenden. Die Kuhnheit aber, die er 
ais junger Mann in hervorragender Weise bewiesen haben muB, besaBen seine 
westchinesischen Kulihaufen nicht.

Eine Wegstunde vom Bu tse des Tung fu hsiang liegt die Stadt Ning ling 
ting. Diese ist Sitz eines Or fu, ist aber ein kleines, ruhiges Stadtchen fernab vom 
Hoang ho. Ein Ting sitzt hier, weil ein solcher groBere Freiheit in der Behand- 
lung von Raubern hat. Er darf mehr und mit geringeren Umstanden kópfen 
lassen ais ein Hsien. Um die Stadt wohnen noch immer sehr viele Mohamme- 
daner, und daB sie keine ganz friedliche Lagę hat, beweisen schon die vielen 
Lehmburgen der Umgebung.

Ich hatte an jenem Abend keinen Platz im Innem der Stadt gefunden 
und war vor dem Osttor drauBen in einer Herberge einquartiert, die fiir sich 
wieder eine kleine Festung vorstellte. Es war ein ganz gutes Quartier, soweit 
eben eine Stube von 6 qm, in der die Turę gleichzeitig das Fenster bildet und 
eine Lehmbank das Bett vorstellt, ein gutes Quartier sein kann. Der Wirt 
hatte mich hóflich um Nennung meines Namens und Standes gebeten und — 
wie es sich auch im alten China fiir ein stadtisches Gasthaus gehórte — kurz vor 
TorschluB noch sein amtliches Fremdenbuch in den Ya men geschickt und mich 
dort angemeldet. Ich war noch nicht lange zur Ruhe gegangen, ais vom Torę 
des Gasthauses her wildes Elopfen und Schreien ertónte. Es ist in China nicht 
Sitte, bei Nacht irgendwo anzukommen. Die Nacht gehórt den Gespenstern, 
ein anstandiger Mensch muB bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein, und 
vollends in einer solchen Gegend macht niemand gerne die Turę bei Nacht auf. 
Durch die Ritzen im Tor sah mein Wirt drauBen Leute mit Sabeln, Lanzen 
und Gabelflinten. Er alarmierte darum die ganze Herberge. Schon vorher, 
meinte er, sei es ihm nicht ganz geheuer vorgekommen, er habe diesen Abend 
so viel SchieBen gehórt. Die drauBen aber klopften weiter am Tor und verlangten 
EinlaB. „Wir sind Soldaten, macht auf!“ „Das kann jeder sagen," bekamen sie 
von innen zur Antwort. „Was wollt ihr denn?“ „Wir kommen im Auftrag 
des Or fu ting da lao ye und sollen den Fremden beschiitzen". Ich lieB ihnen 
sagen, ich verzichtete auf die Ehre, es sei beinahe Mitternacht, sie hatten etwas 
friiher kommen kónnen, wenn sie eine Ehrengarde vorstellten. Jetzt wurde ais
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Beweis, daB wir wirklich Soldaten und keine Rauber vor uns hatten, eine Visiten- 
karte des Ting durch einen Spalt geschoben. Der Wirt erklarte nun, ófinen zu 
wollen, doch standen wir alle mit gespanntem Hahn da. Eine wild aussehende 
Gesellschaft, etwa ein Dutzend Leute, erschien und machte vor mir Ko tou. 
Es sei in der Nahe eine groBe Rebellion ausgebrochen, berichteten sie, der Or fu 
lasse mich bitten, móglichst sofort in die Stadt umzusiedeln. Ich blieb aber 
lieber hier auBen auf eigene Verantwortung. Bestand wirklich eine Gefahr, 
dann war ja gerade der Umzug ein gewagtes Unternehmen.

Wir hórten in jener Nacht von dem Ausguck am Wall der Privatburg ófters 
fernes SchieBen. Vielleicht war es nur ein Bauer, der mit Papierkrackers bose 
Geister vertrieb, oder ein yorsichtiger Hausvater, der jede Nacht ein paarmal 
einen SchuB abgibt, um den Dieben zu verkiinden, daB er ein Gewehr hat. Es 
kracht ja in China immer irgendwo. Aber es zogen auch yielfach bewaffnete 
Leute am Torę vorbei. Reiter ritten aus dem nahen Stadttor. Eine Stafette 
war schon lange, ehe man zu mir kam, nach Ning hsia fu abgesandt worden. 
Die wildesten Geriichte von Krieg und Revolution, von yerbrannten Stadten 
und ermordeten Einwohnern gingen von Mund zu Mund, ganz China, so hieB es, 
sei in Aufruhr, kurz es war eine bose Nacht. Den wahren Sachverhalt erfubr ich 
erst langsam den Tag darauf, ais ich dem Ting einen Danksagungsbesuch ab- 
stattete. Die Ruhestórer waren eine angeblich mehrere tausend Mann starkę 
Bandę der damaligen GeheimgeSellschaft Golaohui1), darunter viele, erst im 
yergangenen Friihjahr von Tung fu hsiang entlassene Soldaten, die sich seither 
mit Emtearbeiten beschaftigt hatten und denen nun Geld und Arbeit ausge- 
gangen war. Sie hatten einen Offizier von Tung fu hsiang fiir sich gewonnen, 
der einen Schliissel zum Arsenał seines Herrn hatte, und am vorhergehenden 
Abend hatten sie yersucht, sich in den Besitz der 4000 Mausergewehre nebst 
der nótigen Munition zu setzen, die in der Burg des Tung fu hsiang aufgestapelt 
lagen. Dem Tung fu hsiang selbst wollten sie nichts tun, nur seine Wafien 
wollten sie haben, um, wie die Gefangenen behaupteten, die Mohammedaner 
zu bekriegen, die widerrechtlicherweise in der Nahe eine Moschee gebaut hatten. 
Den Mohammedanem war namlich nach Niederwerfung ihres groBen Aufstandes 
im Friedensvertrag vom Jahre 1870 fiir 50 Jahre das Recht abgesprochen 
worden, neue Moscheen zu bauen oder die alten, im Krieg niedergebrannten 
wiederaufzubauen, jetzt aber hatten sie es durch Bezahlung gróBerer Geld- 
summen doch fertig gebracht, hier in Ning ling ting eines ihrer Gotteshauser 
errichten zu diirfen.

Der Anschlag auf das Arsenał des Tung fu hsiang war gerade noch recht- 
zeitig verraten worden. Es kam zu einem kleinen Scharmiitzel vor der Lehmburg, 
der groBte Teil der Geheimbundler floh alsbald, mit ihm der verraterische Offizier. 
Einige wenige nur wurden gefangen und sie hatte der Ting unter der Arbeit, 
ais ich ihn besuchte. „Du ganz infamer Schildkrótensohn, du Schwein, du

’) Der Golaohui, zu deutsch „alter Bruderbund", war die yerbreitetste Geheim
geSellschaft in Nordchina. In den westlichen Provinzen soli ihr mindestens ein Drittel 
der Beyólkerung angehórt haben. ófters erschien sie auch unter anderen Namen. 
Sie war antidynastisch und erst in zweiter Linie fremdenfeindlich. Sie soli wahrend 
der Tai ping-Rebellion gegriindet worden sein und urspriinglich eine Art Unterstiitzungs- 
yerein yorgestellt haben. Mittlerweile ist sie in einer der Reyolutionsparteien auf- 
gegangen.
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uneheliches Kind, was hast du mit den Waffen gewollt?" Der Gefangene, der 
halb ausgezogen am Boden lag, schwieg. „Dada!“ „Haut ihn!“ schrie der 
Mandarin, „er muB gestehen." Endlich kam heraus, was der Beamte wollte, 
daB sie die Mandschu-Garnison bei Ning hsia fu hatten iiberfallen wollen „Die 
Mandschu miissen weg, ihre Zeit ist abgelaufen!“ „Da! da!“ „Haut! haut!“ schrie 
nun nur um so wilder der Mandarin. Und so haben sie die Gefangenen mit 
den amtlichen Marterstocken totgepriigelt1).

Einen Tag nach diesem Putschversuch reiste ich weiter. Die Bevólkerung 
verhielt sich ruhig. Ich begegnete nur ungewóhnlich vielen Soldaten, die auf 
den StraBen patrouillierten und mir geme im Voriibergehen noch ein unflatiges 
Wort nachsandten. An einer Fahre 15 km nórdlich von Ning ling ting setzte 
ich iiber den Gelben FluB. Wegen verschiedener grasbewachsener Inseln und 
Untiefen muBten die Tiere zweimal aus- und eingeladen werden, um das Boot 
besser iiber Barren und gegen die Strómung zu bringen; so dauerte dort die 
Dberfahrt eine lange Weile.

Noch einen ganzen Tag reiste ich hernach auf der Hauptstrafie nach 
Ning hsia fu mitten durch das sehr groBe Bewasserungsgebiet, das dort schon 
seit alter Zeit, mindestens seit der friihen Han-Zeit (206 v. Chr. bis 26 n. Chr.) 
angelegt ist. Es sind vier groBe Langskanale, von denen aus das Wasser in un- 
regelmiiBig gewundenen kleineren Kanalen, bald 4 m und 5 m hoch auf Dammen, 
bald in tiefen Graben flieBend, an die Acker verteilt wird. Das Wasser wird beim 
Orte Da pa und gegeniiber der groBen Schleuse von Kin tse pu dem Hoang ho 
entnommen, wo dieser aus einer Felsenge, die der Stock desNiu tou schan bildet, 
hervorbricht. Der am hóchsten gelegene Kanał, der Tang tschii (auch Lai 
tschii genannt), soli aus der Zeit der Tang stammen. Er biegt in spitzem Winkel 
vom Hoang ho ab und bringt seine Wasser — ziemlich gerade und parallel 
mit dem Strom flieBend — in 7 km westlich an der Stadt Ning hsia vorbei. 
Fast unmittelbar auBerhalb des Kanals ist diirrste Wiistenei, bliiht weiBes Salz 
aus und reiht sich Diine an Diine. Die ubrigen groBen Kanale nehmen alle 
nahe dem Tang tschii und einer nicht weit vom anderen ihren Ursprung, der 
Da Tsing tschii, der Han tschii und Hui nung tschii. Sie laufen alle ungefahr 
parallel nach Norden, bis sie nach etwa 150 km wieder in den Gelben FluB aus- 
miinden. Die berieselte Flachę der Oase von Ning hsia fu ist 150 km lang bei 
einer wechselnden Breite bis zu 20 km. Weite Gebiete innerhalb dieses gewaltigen 
Areals sind aber heute Sumpf und See, teils infolge mangelhafter Anlage, Damm- 
briichen und spiiterer ungeschickt ausgefiihrter Abdammungen, teils auch, 
weil die ausgiebige, durch den Niederschlag des Hoang ho-FluB- bzw. Be- 
rieselungswassers bedingte jahrliche Auffiillung der Landereien sich sehr 
ungleich verteilt. Durch eine systematischere Anlage der Kanale kónnten 
natiirlich auch in der Breite noch groBe Gebiete anbaufahigen Landes ge- 
wonnen werden.

‘) Dieser Vorgang gab den AnlaB, daB Tung fu hsiang im August 1906 nach Lan 
tschou fu reisen muBte, um persónlich seine Waffen abzuliefem. Er hat aber nur alte 
Vorderlader mitgebracht und angegeben, er besitze niehts anderes. Er war bei dem 
Besuch so verschuehtert, daB er aus Angst, vergiftet zu werden, nicht einmal den Tee 
beriihrte, den ihm der Vizekónig anbot. Schon in Ning ling ting wurde mir wiederholt 
versichert, er genicBe nur Speisen, die sein Koch in seiner Gegenwart zur Halfte ver- 
zehrt habe.
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Die Chinesen haben auch hier den Wassergraben entlang viele Baume ge- 
pAanzt, die der Ebene ein biibscbes und freundbches Aussehen verleihen. So 
ist die Oase von Ning hsia ein griiner Edelstein, der sich in wirksamem Kontrast 
aus der Sandwiiste heraushebt, die sowohl im Osten, auf dem rechten Hoang bo- 
Ufer, ais auch im Westen auBerhalb des Kanals gegen das dort felsig und steil 
aufsteigende Alaschan-Gebirge sich kahl und gelb breit macht (Tafel XXXII). 
Das buschige Griin der Weiden und Pappeln ist manchmal ungemein dicht; erst 
ais ich der Stadt ganz nahe war, taucbte sie vor mir auf. Einige wenige Moham- 
medanerhauser liegen vor dem óstbchen der beiden Siidtore, in denen ein Rei- 
sender, der nach TorschluB ankommt, vielleicbt noch eine Herberge finden 
kann. Eine eigentliche Vorstadt ist im Siiden nicht mehr yorhanden1).

Die Stadt Ning hsia fu bedeckt ein riesiges rechteckiges Areał von 4 bis 
5 qkm. Im Innern sind aber weite Flachen unbewobnt. Felder, auch Odland, 
ausgedehnte Siimpfe und Seen, auf denen man allerlei Wildenten jagen kann, 
nehmen viel Platz darin ein. Niedere, aus dem Lot geratene Lehmhauschen 
mit meist Aachen Lehmdachern stehen in der Mitte um die Tempel und um 
Pe lu-Tore sowie an den beiden Ostwest und Nordsiid laufenden HauptstraBen. 
Die Stadt bat sechs Torę und heute etwa 15000—20000 zum groBten Teil ver- 
armte Einwohner. Sie ist fast nur noch wichtig al8 Sitz der Verwaltung des 
Oasengebietes und hat in ihren Mauern einen Dao tai, einen Tschi li fu und 
zwei Hsien (es gibt eine siidliche und eine nórdbche Unterpriifektur). Auch 
zu der Zeit, ais Abbe Hue und Gabet hier durchkamen, also vor der Moham- 
medanerrebelhon der 1860er Jahre, scheint die Stadt schon in Verfall gewesen 
zu sein, denn auch Hue weiB von unbewohnten Vierteln, Ruinen und zerlumpten 
Bewohnem zu berichten* 2). Die starken Mauern von 13 m Hóhe aber, die noch 
heute jedem imponieren mussen, die zwei hohen, jetzt freilich etwas wind- 
schief gewordenen steinemen Pagodentiirme und die Torę der Stadt, von denen 
allerdings einige zugemauert wurden, weil nach dem alten Gesetz in China 
nur eine Kaiserstadt so viele besitzen darf, weisen noch immer auf die einstige 
Wichtigkeit hin.

Ning hsia fu hieB friiher Hsing tschou (chin.) und ist yielleicht das „Irgai" der 
arabischen Geographen des Mittelalters (egrigai =  steiler Fels). Nach dem mongoli- 
schen Gesehiehtsehreiber Sanang Setsen hieB es „Turmege". Es war lange Zeit die 
Hauptstadt des Reiches Hsi Hsia, das von 1004—1226 ais ein unabhangiger Staat 
bestand und den groBten Teil der heutigen Provinz Kan su und die Ordos bis Bau de 
umfafite, bis es durch Dschinggis Khan seine Unabhangigkeit verlor. Gleich nach der 
Besetzung des Landes starb hier 1227 der groBe mongolische Eroberer an einer Wunde 
oder an einer Seuche, die damals auch sein Heer dezimierte.

Zur Zeit der Bliite um 1146 bestand das Hsi Hsia-Reich (nach der chinesischen 
Geschichte Hsi Hsia schu sche) aus 22 Tschou (Distrikten) und Stadten. Die Tibeter 
nannten seine Bewohner „Minag" (s. Huth Jigsmed . .  .). Es hatte eine besondere 
Schreibweise, die sich auf einigen wenigen Stelen, Miinzen und im Wustensand kon- 
servierten Papieren erhalten hat, aber bisher noch nicht entziffert werden konnte. 
Wer die eigentliche herrschende Klasse in diesem Reiche war, ob nur die Abkómmlinge 
chinesischer Generale, die sich der Sung-Dynastie (960—1127) nicht unterwerfen wollten 
und dem groBen chinesischen Geschlecht der „Li“ angehorten, wie mir gegeniiber 
Kan su-Chinesen, sowie die noch lebende Familie der LiTuse in Hsi ning fu behaupten

ł) Du Halde, Description de 1’empire, Paris 1735, beschreibt die Stadt ais dicht 
bevólkert und gibt allein der sudlichen Vorstadt 500—600 Hauser.

2) Hue, Wanderungen durch die Mongolei nach Tibet (Deutsch von Andree [1855]).
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wollten, oder ob Tibeter (sogenannte Tangguten) oder Uigurische Tiirken, ist nicht ent- 
schieden. Die Bevólkerung des Hsi Hsia-Reiches setzte sich aus Chinesen, daneben aber 
auch aus Tibetem, Uiguren und Tu kiu-Tiirken, Hunnen und Tu ku hun zusammen.

Noch friiher hieB das Ning hsia-Łand „So fang" und war ein Hauptort des Hunnen- 
staates „Hsia“, der von Ho lien puo puo (407 —425 n. Chr.) gegriindet worden war.

Beste aller dieser Vólker leben noch heute in diesem Gebiet. Sie sind jedoch durch 
eine spatere, groBe chinesische Einwanderung in enge Seitentaler an der tibetischen 
Grenze zuriickgedrangt worden. Die Tiirk-Vólker allein nehmen der Zahl nach eine 
achtunggebietende Stellung neben den Chinesen ein. Ihre Nachkommen haben sich 
zu einem groBen Teil — wenn auch nicht rein — in den sogenannten Hui hui erhalten.

Ich muBte mich in Ning hsia wieder einige Tage erholen, ehe ich weiter- 
reisen konnte und hahe dies in dem Gasthaus „Zu den fiinf Gliickseligkeiten" 
(Wu fu dien) getan. Es war dies auch sołch altrenommiertes Haus, das gleich 
nach meiner Ankunft frische Papierscheiben von mir bekam und dessen aller- 
schmutzigste, fettige Wandstellen neben dem Bett — Kang — von mir tapeziert 
wurden. Gegen eine auffallend geringe Entschadigung lieB der Wirt sogar in 
dem Raum neben mir bei Nacht nicht mehr weiterarbeiten. Der Mann hatte 
namlich noch einen Mehlhandel und mehrere Eselmiihlen. Halbwiichsige Jungen 
saBen fiir gewóhnłich bei Tag und bei Nacht an den klappernden Kleiesieben 
und brachten durch ein abwechslungsreiches Links- und Rechtstreten die hól- 
zemen Maschinen in Bewegung, die einem Europaer mit ihrem Klappem jeden 
Gedanken und den Schlaf rauben, manchen wohl rasend machen kónnen.

In der GroBstadt Ning hsia fu gab es allerlei sonderbare Geniisse. Das 
Beste waren getrocknete Friichte aus Hami in Turkistan und herrliche frische 
Trauben. Weniger anziehend dagegen wirkte auf mich die in kleinen Schalen 
auf den StraBen feilgebotene Schweine- und Menschenmilch. Es wurde aber 
auch echte Kuhmilch verkauft, wie ja uberall in China, wo es Mohammedaner 
gibt. Die Mohammedaner verstanden hier auch allein ein gutes Brot zu backen.

In der Stadt war keine Mission mehr, seit 1900 die protestantische schwedische 
Mission von dort abgezogen war. Nach Hedin, der 1897 hier durchreiste, muB 
diese einst sehr gebluht haben; er weiB von dreiBig Bekehrten zu berichten. 
Ein angeblich protestantischer Chinese besuchte mich, da er glaubte, ich sei 
ein Missionar. Er hoffte von mir eine Unterstiitzung zu bekommen.

Die Stadt Ning lisia hat nicht sehr viel Gewerbe und Handel. Am meisten 
ist sie iiber ganz Nordchina durch den Export von Gan ts'ao (1200 t  SiiBholz 
im Jahre) und durch ihre Kniipfteppichindustrie beriihmt. Unter zehn chinesi- 
schen Meistem werden hier von je einem halben Dutzend Manner Teppiche 
geknupft, ein Kunsthandwerk, das sonst in China nie oder hóchstens unter 
dem EinfłuB der Europaer (so in Schanghai und Tientsin) ausgeiibt wird. Die 
Teppichkniipfer gaben mir an, aus der Stadt zu stammen1). Sie waren keine 
Hui hui. Ihre Muster werden aber bereits dem Geschmack von Tientsin, der 
durch die europaischen Waren beeinfluBt wird, angepaBt und durch ihn ver- 
dorben. In den groBen Stiicken (2 x 3 m) halten sich die Chinesen noch etwas 
an die Vorlagen von Kaschgar (Turkistan). Es werden jedoch Blumenarabesken 
und Tierbilder bevorzugt. Gerade und rechteclrige Figuren werden im Mittel- 
stiick vermieden. Der Stuckzahl nach iiberwiegen weitaus die Sattelteppiche,

*) In Bau tu fand ich zwei und in Kuei hoa ein solches Geschaft, dereń Meister wie 
die Gesellen aus Ning hsia stammen wollten. Die Teppichindustrie in Ning hsia (nach 
tiirkischer Art) wird bereits 1697 von P. Gerbillon S. J. erwahnt.
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und zwar nicht KiBsen zum Daraufsitzen, sondern Schabracken, die unter den 
Bockaattel zwiachen dessen Holzgeriiste und die RoBhaar- und Filzpolsterung 
der chinesischen Sattelung gelegt werden. Eine andere Spezialitat in Teppichen, 
die viel von den Mongolen verlangt und von Ning hsia aus weit nach Tibet 
hineingeachleppt wird, aind die Lamasitze, „kagama" oder „bram8i“ (tibetisch), 
kleine quadratische Teppiche, 0,60x 0,60 m fur aich allein oder mit einem 0,70 m 
hohen, daran anschliefienden Riickenstiick. Bei den mongoliach-chineaiachen 
Kniipfteppichen von Ning hsia wird heute zu der den Grund bildenden Kette 
nur noch europaiaches Baumwollgarn verwendet und in der Farbung haben 
leider bereita Anilinfarben sehr viel Unheil angerichtet. Die alten einheimischen 
oder aus Tibet atammenden echten Farben Rot, Gelb, Indigoblau und dereń 
Miachungen geniigen den Leuten nicht mehr, und mit Stolz erklarten mir die 
Meister, daB sie jetzt auch europaische Farben beniitzen. Nur der Indigo war 
noch natiirlich; er wird aber wohl mittlerweile auch durch den kiinatlichen 
ersetzt worden aein. AuBer durch die Teppiche iat Ning hsia noch durch scinen 
Filz und aein Hanfpapier bekannt. In und auBerhalb der Stadt werden diese 
von Chinesen und Mohammedanern verfertigt. Seit alter Zeit hatte die Stadt 
feine, weiBe Lammfellmantel an den Kaiserpalaat nach Peking zu liefern. Diese 
muBten hiibsch geringelt, aber auch langhaarig aein, da sie warm geben sollen. 
Die Zimmer aind ja im atrengen Winter in Nordchina mit seinem kontinentalen 
Klima nicht durch Ofen geheizt; derChinese hat nur denKang, das mitlangsam 
weiterglimmendem Mist geheizte Ofenbett, auf dem er bei Nacht schlaft und 
bei Tag mit untergeachlagenen Beinen hockt und arbeitet. Die Mongolensteppen 
in der weiteren Umgebung rings um die Stadt liefern fur jene Pelze besondcrs 
geeignete Felle1). Diese werden in der Stadt gewaschen, mit Alaun und Salpeter 
zubereitet und im gleichen Geschaft zu den rechteckig geschnittenen Manteln 
zuaammengenaht. Jahrlich werden iiber 60 000 Lammfelle verarbeitet.

Mein mehrtagiger Aufenthalt in Ning haia fu wurde faat zu viel durch Be- 
suche und Einladungen in Anspruch genommen. Mein bischóflicher Koch er- 
laubte mir auch, den Stadtkommandanten (Tach'eng schu ying) zum Essen ein- 
zuladen. Er hatte den Rang eines Majora, war der Schwiegeraohn von Tung fu 
hsiang und erzahlte mir allerlei vom „Tung da jen“ (Exzellenz Tung). Er hatte 
auch Photographien von ihm und von Yii hBien, dem beriichtigten Gouverneur 
von Schan ai, der in aeiner Hauptatadt Tai yiian fu nahezu aechzig europaische 
Missionare hatte kópfen lassen, deshalb auf die achwarze Liate gekommen und 
1901 in Lan tachou fu ohne europaische Zeugen von den Chinesen enthauptet 
worden war. Das Bild war ganz kurz vor der Hinrichtung aufgenommen und 
zeigte den Gouvemeur zusammen mit dem Generalgouvemeur (Vizekónig) von 
Lan tachou fu, beide in dicke Pelzmantel gehiillt und mit 10 cm dicken Filz- 
aohlen an den Schuhen, Yii hsien mit der Hand auf die Herzgegend gelegt und 
verklart nach oben sehend. Der Vizekónig zeigt nach oben gen Himmel. Die 
Enthauptung wurde apater im Beisein einer groBen Volkamenge vollzogen, 
der Kopf aber dann aofort wieder auf den Rumpf genaht, was die Familie aller- 
dings noch aehr viel Geld gekostet haben aoll. Vielleicht hat die Seele noch ao

*) Die Mongolenschafe hier sind auch Fettachwanzachafe, die meist weilł sind und 
nur die Kópfe schwarz haben. Das Gehóm steht weit auBeinander. Das nordwest- 
chinesische Schaf iat faat ganz dasselbe, nur wesentlich kleiner; es machte mir den Ein- 
druck, nur eine vcmachlaasigte Rasse der Mongolenschafe zu sein.
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lange gewartet und der Gouvemeur oder vielmehr seine Seele erreichte doch 
ais Ganzes die Gefilde der Seligen! Wie man stirbt, so kommt man driiben im 
Himmel an, sagen die Chinesen.

Mein Herr Stadtkommandant fand anscheinend groBes Vergniigen an dem 
europaischen Essen und freute sich iiber Gabel, Lofiel und Messer. Er grifi 
aber doch noch gerne mit den langen EBstabchen zu, ais zum SchluB ein chine- 
sisches Essen mit zehn Gangen folgte. Am Schmatzen merkte ich, daB ihm 
dieses doch mehr mundete. Ais ich dann im Nebenraum aus einem Kofier einige 
Bilder hervorholte, die der Herr Major sehen woli te, trat zufallig mein Koch 
ins Speisezimmer. Der Major fragte ihn, ob er der Chef, der Koch, sei. „Nein,“ 
log dieser sogleich. — „Du bist nicht der Koch?" — „Bu gan dang, wo bu sche 
da sche fu“ („Zuviel Ehre, ich bin nicht der Kiichenchef"). — Der Gast wuBte 
damit ganz genau, daB der Koch wirklich der Koch war. Damit, daB er ihn 
iiberhaupt fragte, hatte er ihn schon belobt. Der Koch aber zeigte sich ais ein 
Muster von Hóflichkeit und guter Łebensart.

Um den Alaschan, das Gebirge im Westen von Ning hsia, kennen zu lemen, 
beschloB ich, von der Stadt aus eine Rundtour zu unternehmen, und da dort 
die Unterkunft und Emiihrung von Maultieren und Pferden Schwierigkeiten 
machte, so hatte Ma mir vorgeschlagen, mit meinen Maultieren und zweien 
meiner Leute in einem kleinen Ort, Da tsing kou tse, siidlich von Ning hsia, 
auf mich zu warten. Nur mit vier Ponys, dem Mongolen und Liu, dem Koch, 
reiste ich von der Stadt ab und kam am ersten Tag nach der sogenannten Hsin 
tsch'eng, der „neuen Stadt“, mit einer seit der groBen Mohammedanerrebellion zer- 
stórten Umwallung, in der seit 1694 einige Mandschu-Banner mit einem Tataren- 
general an der Spitze untergebracht Waren, denen der Landfrieden in diesem Teil 
des Reichs anvertraut war. Diese Garnisonstadt machte einen besonders klag- 
lichen Eindruck. Abgesehen von den Mandschu-Frauen, die mit ihrer breit und 
flugelartig ausladenden mandschurischen Haartracht (Tafel XXXVII) auf ihren 
natiirlich und groB gelassenen FiiBen schwerfallig auf hohen, kothumartigen 
Schuhen einherschwankten, war sie von einer Chinesenstadt in nichts verschieden. 
Die Bewohner sprachen alle Chinesisch. Ich hórte auch hier kein einziges man- 
dschurisches Wort. Der einzige Unterschied im Vergleich mit einer gleich groBen 
chinesischen Stadt war der, daB ganz verschwindend wenig Handel getrieben 
und noch weniger gearbeitet wurde. Die Bannersoldaten bezogen von ihrem 
Kaiser einen regelmaBigen Monatsgehalt und hatten sich dafur standig in 
Kriegsbereitschaft zu halten und auch ihre Kinder auf den Soldatenberuf vor- 
zubereiten. Auch hier war natiirlich ein groBer Exerzierplatz, wie es dereń in 
ganz China, zumal in der Provinz Kan su, eine Unmenge gibt, unvergleichlich 
viel mehr ais bei uns in Deutachland. Sie sind alle, und so auch der hiesige, 
nach einem Schema gebaut, móglichst mit einer Mauer umgeben und die Haupt- 
sache bei ihnen ist ein kleines tempelartiges Gebaude, von dem aus der General 
in aller Ruhe und Gemiitlichkeit bei einer Tasse Tee sitzend den Ubungen zu- 
sehen kann. Nie fehlt der wurfelfórmige Turm mit Zinnen darauf und einer 
hohen Stange in der Mitte, an der die Fahne des betreffenden Oberkomman- 
dierenden aufgezogen wird. Ist dies ein hoher Offizier, so ist die Fahne aus 
Seide; in China wird bekanntlich die Fahne mit der Stange, an der das 
Tuch angenagelt ist und an der sie fur gewóhnlich getragen wird, hochgezogen. 
Zu einem chinesischen Exerzierplatz gehórt auch eine Galoppierbahn. Auf der
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Tafel XXIX.

LSBhohlen 
der alten 
Missions- 
kolonie.

Missions- 
kolonie 

Hsiao kiao 
pan.

Wegzeiger zup Hebung der Morał.
(Holzk&fig m it dem Kopf eines enthanpteten Strallenrilubers.)

F&hrplatz und F&hre flber den Hoang ho sfldlieh von Bau tu.
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Tafel XXX.

Die Privatburg des Generals Tung fu hsiang.

Ding ytkan ying (Fu ma fu).
(Von der Mauer im Silden gesehen.)

Ding yQan ying (Fu ma fu), mit der Residenz des Alaschan-Ó16ten-FQrsten.
(Von der Mauer im Saden gesehen.)



In den Bergen von Alaschan
(an der Stratie von Kou men tse).

Sehópfrad am Ufer des Hoangho
(nnweit von Lan tschou fn).

Tafel X
X

X
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Tafel XXXII.

Ning hsia-Ebene und Alasehan-Kette.

Bewass rang* 
ka al

2. Ort mng. 
al

Ein bóser Tritt in den Schluehten am Hoangho.



Bahn von Hsin tsch'eng bei Ning hsia iibten gerade einige Bannersoldaten, 
ais ich vorbeikam. Sie hatten schóne, gedrungen gebaute Ponys1), meist von 
weiBgrauer Farbę, mit doppelter Mahne und einem langen Schweif, in den oft 
ein dicker Knopf gemacht war und der trotzdem mit dem Ende den Boden 
beriihrte.

Gesuchte und geschatzte Ponys miissen einen kurzeń, aber breiten und 
dicken Hals mit einer langen Mahne daran, eine breite gewólbte Brust, gute 
Schultem und steil abfallende Kruppe haben; zum Reiten werden immer nur 
PaBganger verlangt.

Es wurde einzeln geritten, indem jeder unter lautem Geschrei eine Strecke 
von etwa 200 m so rasch wie móglich in eiligstem PaBtrab zurucklegte; in Galopp 
zu fallen ist verpónt. Dabei flogen die Bogen heraus und man schoB mit Pfeilen 
auf drei hintereinander aufgestellte Puppen. Es war ein entzuckendes Bild 
an dem dunstigen frischen Herbsttag. Im Hintergrunde drauten die Ruinen 
und plumpen Mauern der Mandschu-Stadt und dariiber stiegen, in Nebelwolken 
halb versteckt, die steilen Felsen des Alaschan empor (Tafel XXXI). Man 
fiihlte sich ins Mittelalter versetzt, in die Bliitezeit der Mongolen, ais sie in 
Schlesien einfielen! Die Bewafinung der Infanterie bestand aus uralten Vorder- 
ladem; Besseres war bis hierher noch nicht gelangt.

Die Reise durch das Alaschan-Gebirge* 2) ins Mongolenland hinauf ist eine 
sehr schóne Tour. Viele Stunden lang steigt man in einem wilden und roman- 
tischen Tale auf einem schmalen steinigen Pfad zum Passe empor. Mit Waldern 
sind oben die schmalen Felsbander und kaum ersteigbaren Hangę noch heute 
bedeckt. Die Schluchten sind unbewohnt, nur einige Kohler und Holzhauer 
hausen dort, denn auch hier geben sich die Chinesen alle Miihe, mit dem Wald- 
bestand aufzuraumen.

Die geologischen Verhaltnisse des Alaschan-Gebirges sind auBerst verwickelt. 
Man móchte sagen, man habe es hier mit einer Brandungswoge zu tun, wie am 
hohen Niu tou schan, am rechten Ufer des Hoang ho, sudlich der Oase Kin 
tse pu und am Lo schan. Die NW—SO streichenden Falten des Kuen lun- 
Systems sind von der starren Ordos-Platte, die die Zusammenpressung nicht 
mitmachte, aufgehalten, gedreht und zum Uberkippen gebracht worden. Es 
treten Granite, Karbonkalke und quarzreiche Sandsteine ahnlich wie im 
ngGolokh-Lande und uberhaupt in Nordtibet zutage.

Von der Hóhe des tief zwischen noch viel hóhere Berggipfel eingelassenen 
Alaschan-Passes aus, den ich am spaten Nachmittag erreichte, wollten die 
ausgedehnten Sandmassen, die Scha wo tse, in der herbstlichen Abendstimmung 
weite Seeflachen vortauschen. Die im Mittel 1400 m hohe Ebene aber, die sich 
von den Randbergen an unubersehbar weit nach Westen hinzieht und die von 
dem 1830 m hohen Passe aus nirgends ein Ende oder auch nur einen kleinen 
Hiigel ais festen Ruhepunkt fur das Auge erkennen lieB, ist auBerst wasserarm.

’) Hóhe der dortigen Pferde, am Widerrist gemessen, 1,35—1,40 m.
2) Diese Berge werden, da sie im Westen liegen, von den Chinesen in der Ebene

von Ning hsia nur immer Hsi schan, Westberg, benannt. In chinesischen Buchem 
heiBen sie Ho leang. In Fu ma fu hórte ich auch den Namen Ko lan schan und von den 
Mongolen Tschun ula, nie aber Alaschan. Das Wort „Alak schan" scheint ursprunglich 
das ganze Gebiet und alle Oasen westlich der Randberge zu bezeichnen.
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Sie ist der Anfang der Scha mo und der groBen Wiiste Gobi1). In riesige Nester 
zusammengeweht, laBt hier der Sand nur wenig Platz mehr fur menschliehe 
Ansiedlungen.

Im Westen der Alaschan-Berge bleibt die groBe Sand wiiste an manchen 
Stellen 8, ja 14 km von den Felsbergen entfernt. Die sandfreien Raume lassen 
ein ungeheures Gesteinstriimmerfeld erkennen, auf dem sich die fein zermahlenen 
Steinkómer nur noch selten zu einer Einzeldiine zusammenfinden. Schwach 
ansteigend ziehen diese Triimmerfelder hoch an den Bergen hinauf und decken 
noch die vordersten Hiigelreihen mit ihrem Schutte zu. Diese „Piedmontgraver, 
oder, wie die Mongolen von Ts'aidam sagen, die „Schala“, haben hier stets 
sehr wenig Vegetation und sind hóchstens zur Kamei- oder Schafzucht ver- 
wendbar. Ebenso nackt und bloB liegen die „Piedmontgravels“ auch auf der 
Ostseite des Alaschan-Gebirges. Zwischen der Diinenzone bei der Mandschu- 
Stadt und dem FuB des Gebirges maB ich ihre Breite zu 16 km (s. hierzu BI. 24 
des 1. Bandes der kartographischen Ergebnisse dieser Reise). An der Ostseite 
des Lo schan hat die kahle Gesteinstriimmerzone eine Breite von 12 km, an 
der Ostseite des Tia kin schan von 12—14 km, und in ahnlicher Ausdehnung 
ist der FuB aller anderen Berge hier herum verschiittet. Die Verschuttung ist 
bedingt durch die vielen Gewitterregen und Wolkenbriiche, die, nach meiner 
Beobachtung, die weitaus iiberwiegende Art des Monsunniederschlags und der 
Sommerregen vorstellen. Die Massen losen Felsgesteins, die in den groBen 
Hóhen durch die heftigen Temperaturschwankungen der klaren Wintermonate, 
durch den Spaltenfrost der eisigkalten Nachte und die starkę Bestrahlung der 
Tage entstehen, kónnen durch die plótzlich hereinbrechenden Regenmengen 
nie weit entfiihrt werden und bleiben nicht fem von ihrem Ursprungsgebiet 
wieder liegen Diese Verschiittung war in einer vergangenen Periode — zu 
Ende des Tertiars, wie mir scheint — schon einmal weiter fortgeschritten ais 
heute. Wir finden hoch an den Bergen hinauf Schuttreste sehr alten Aussehens, 
in die heute Hunderte von Metem tiefe Taler eingeschnitten sind. Das ganze 
Land bis zu den Grenzen Tibets ist in jener Zeit verschuttet worden und zwischen 
den Schuttwallen lagen in der Mitte in Becken SuBwasserseen und auch Salz- 
pfannen und Siimpfe und Moore, in denen die groBen Saugetiere sich tum- 
melten2).

ł ) „Gobi“ wird gebraucht fiir „menschenleer"; ich horte auch Chinesen, die nicht 
Mongoliach verstehen, dieaen Ausdruck vielfach anwenden.

’) Die roten Tonschichten, in denen ich in Schan si und Schen si die groBen Sauge- 
tierresto gefunden habe, das Pliozan, das ich im Nordwesten von Hu pe sah, die „Gobi- 
Tone“ Obrutschews und die „Queta. (Kue de)-Formation“ Loczy’s sind ais Reste 
e i n e r  Periode anzusehen, die die Mitte und das Endo der Tertiarzeit umfaBt. Sie 
entsprechen meist den Han hai-Schichten des Tien schan und Turkistans, die 
oft auch ahnlich aussehende Gebilde und Einschliisse zeigen. Die Chinesen nennen 
diese Tonę, die ich noch in dem Becken von Lan tschou fu und namentlich sehr viel 
im Suden von Kan su bei Ts'in tschou vorfand, nach der Farbę Hung tu, die „rotę 
Erde“, im Gegensatz zum Hoang tu, der „gelben Erde“, dem L6B. Es gehen die roten 
geschichteten Tonę, die fem von groBen Bergen liegen, in die gleichzeitige Ablagerung 
der gewaltigen und ebenfalls geschichteten Gerollmassen der Bergrander und z. B. des 
Hsi ning-Beckens iiber.

Auf beiden, auf Tonen und Geróllen, liegt, scharf durch Farbę, noch mehr aber durch 
die Struktur, die Nichtschichtung, unterschieden, der LoB auf. Die Hung tu (rotę Erde) 
und Hoang tu (gelbe Erde) zeigen zwei klimatische Perioden, vor denen — nach den
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In schmalen Oasen zwischen den Diinenmassen, an Stellen, wo die Sande 
die darunter befindlichen roten Tonschichten frei lassen, und am Kande der 
Alaschan-Berge, an den unsaglich steinigen Auslaufem der Berglehnen (auf 
dem ,,Piedmontgravel“), teilweise in Hausern, meist aber in Filzyurten, hausen 
die Bewohner. Es sind dies die sogenannten Alascban da tse, Alaschan- 
Mongolen1), die nach der mandschurischen Volkseinteilung einen selbstandigen 
Stamm der „auBeren Mongolei" bilden.

Ihr Gebiet ist so traurig, dali hier noch wenig Gefahr einer cbinesischen 
Uberflutung droht. Am Kande der groBen Wiiste, am Ufer eines kleinen Baches, 
haben sie eine kleine Stadt, die bei der chinesischen Bevólkerung unter dem 
Namen W angyefu (Palast des Fiirsten) oder Ding yiian ying bekannt ist. 
Erst weiter weg, wie z. B. in Lan tschou fu, hórte ich auch den Namen Fu ma fu 
fiir sie gebrauchen. Eine starkę, einer Chinesenstadt ahnliche, quadratische

wenigen Verwerfungen der alteren und geschichteten Hung tu zu urteilen — das Profil 
des Landes schon die Gestalt von heute angenommen hatte und schon durch eine lange 
und feuchte Zeitfolge die Hauptziige der Taler angelegt worden waren. Da in der Zeit 
der Hung tu-Bildung LOB fehlt und in ihren Ablagerungen eine Schichtung vor- 
handen ist, so kann die rotę Erde nur unter der Mitwirkung von Wasser entstanden 
sein. Es war eine feuchtere Zeit ais die LóBzeit, in der der Wind eine so bcdeutende 
Rolle spielt. Es konnte damals von keiner Wiiste „exotisches“ Materiał herbeigeweht 
werden. Fiir eine Łofibildung fehlte noch die Wiiste im Nordwesten; denn auch 
dort waren noch SiiBwasserbecken. Aber allzusehr kann das Klima der roten Tonzeit 
vom LóBklima und damit auch von heute nicht entfernt gewesen sein, sonst hiitten 
sich doch wohl die groBen TrummermaBsen nicht in dicser Weise ansammeln kónnon. 
Auch die Gattungcn der Tierreste und das ganze Aussehen der roten Tonę weist 
schon auf Steppen hin.

*) Die Alaschan-Mongolen sind Oirod oder Olóten (Oliiten, Eleuthen usw.), also 
vom gleichen Stamm wie die Kalmiiken; sie wollen von Olutai, einem Prinzen der 
Yiian-Dynastie, abstammen, was aber nicht richtig sein kann. Nach Howorth, History 
of the Mongols, Bd. I, S. 663, gehóren die Alaschan-Mongolen zu den wenigen „Eleuths 
of Choros" (Olót), die sich in China von Galdan’s Zeit her erhalten haben und der groBen 
Kalmiikenschlachterei der Mandschu-Truppen im 17. und 18. Jahrhundert entgangen 
Bind. Sie sollen den Kaiser Kang hi gebeten haben, ihnen ein Land anzuweisen, und 
dieser bestimmte fiir sie diesen Teil der Wiiste Gobi, wobei sie versprechen muBten, 
in einer Entfemung von 60 Li von der chinesischen Grenze zu bleiben (s. hierzu: Tim- 
kowski, Voyage k Póking, 1827, II, S. 279).

Die Alaschan-Mongolen erinnern sich heute noch, daB sie sich um das Endo der 
Ming-Zeit wegen irgend welcher Streitigkeiten von den iibrigen Westmongolen (Kai
na iiken) abgespaltet und sich, von Nordwesten kommend, in dieser Gegend niedergelassen 
haben. Einer ihrer Herren muBte spater Kang hi um Schutz gegen den Kalmiikenkonig 
Galdan bitten und erhielt in der Folgę das Land von den Mandschuren zugesichert. 
Seither ist den Alaschan-Herrschem eine ruhrende Anhanglichkeit an das Mandschu- 
Haus eigentiimlich. Sie halfen nicht bloB Galdan, sondem auch Amursan yemichten. 
Sie kampften fiir die Mandschuren in Tibet, in Kan su und in Turkistan. 1723 haben sie 
den Mongolenaufstand unter Lobdzang Dandsin und spater mehrere Hui bui-Bebellionen 
niederschlagen helfen. 1783 haben sie Lan tschou fu von den andrangenden Dunganen 
erlóst. Hohe Ehren, nicht zuletzt der erbliche Bang eines Prinzen oder Kónigs I. Klasse 
und wiederholte Verschwagerungen mit den regierenden Kaisern wurden ihnen von 
seiten der Mandschu zuteil. Die mit den kaiserlichen Prinzessinnen nach Alaschan 
ziehenden Hofstaaten und Dienstboten aber kosteten das Volk yiele driickende Steuem 
und der Stamm, der zeitweiae, ais er Steuerfreiheit genoB, bis zu 10000 Familien gezahlt 
haben soli, ist heute sehr bedriickt und auf 1200 Familien zuriickgegangen, wozu 
160 mandschurische Familien kommen. 1912 wurde der Kónig von den Anhangem 
der chinesischen Bevolution gefangen nach Bau tu gebracht.
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Umwallung von 300 m Seitenlange mit einem starken Doppeltor enthalt ein 
Kloster, die Wohnung des Fiirsten, Vorratshauser, sowie einige Wohnungen 
von adligen und reichen Mongolen und Mandschuren (Tafel XXX). In Kriegs- 
zeiten soli der ganze Stamm darin Platz haben und zur Zeit der groBen Mo- 
hammedanerkriege wurden die Hui hui stets mit blutigen Kópfen zuriick- 
geschlagen, wenn sie einen Sturm darauf versuchten.

Im Siiden von dieser Befestigung sind heute noch mehrere StraBen, wo 
Wollhandler aus Tientsin und chinesische Handwerker, im ganzen an die 
300 Familien, wohnen, so daB die Bevólkerungszahl der ganzen Niederlassung 
im Mittel etwa 2500 Kópfe betragen mag. Die Mongolen machen hier einen 
fast chinesischen Eindruck. Sie sind selber Chinesen geworden. Die mongo- 
lischen Frauen haben noch am ehesten die alten Sitten bewahrt. Sie tragen 
auch noch ihr Haar nach Mongolensitte in zwei vorne herablaufenden Zopfen. 
In der Umgebung des Ortes, im Bereich des Baches, sieht man einige Pappeln, 
sowie einige Hektar Ackerland, die der Bach berieselt, doch reicht der Ertrag 
nicht aus, alle hungrigen Mauler der Oase zu befriedigen. Der Stamm hat sehr 
wenig Rinder und auch keine groBe Zahl Pferde, dazu ist das Land zu trocken. 
Dagegen halt er Schafe und ist in erster Linie groBer Kamelziichter. Zur Auf- 
zucht der Kamele kommt ihm der groBe Salzreichtum seines Landes sehr zu- 
statten. Es werden von den Alaschan-Sanden alljahrlich viele Kamele nach 
Urga, Kalgan und Ili verkauft. Von einem Salzsee im Norden von Ding yiian 
ying wird Salz nach Bau tu verfrachtet.

In diesen traurigen Wiistenwinkel war 1901 der durch seine Fremden- 
feindlichkeit bekannte Prinz Tuan auf Veranlassung der GroBmachte lebens- 
langlich verbannt worden. Ich kann es ihm daher kaum verdenken, daB er, 
der vorher eine so groBe Rolle am intrigenreichen Kaiserhofe gespielt hatte, 
es an diesem langweiligen Ort nicht lange ausgehalten hat und langst ver- 
schwunden war, ais ich ankam1).

Die Einwohner von Wang ye fu oder Fu ma fu sind an Fremde gewóhnt. 
Seit Prschewalskis Zeit hahen die groBen russischen wissenscliaftlichen Ex- 
peditionen immer wieder den Ort ais Operationsbasis aufgesucht. Im Innem 
des Stadtchens wurde ich darum wiederholt in die sauberen Hauschen ein- 
geladen, an denen tibetische Gebetwimpel gar lustig flatterten. Ich wurde 
immer wieder mit einem freundlichen russischen: „Sdrawstwuite!" begriiBt, 
und zu einem zustimmenden und lobenden Emporhalten des Daumens sagten 
sie geme, um ihre Lebensart zu zeigen: „Haroscho! haroscho!" Allerdings waren 
damit auch bei den meisten die russischen Kenntnisse erschópft. Zur Befestigung 
des russischen Einflusses hat jedenfalls die freundliche, sichere Art des „buria- 
tischen" Agenten einer russischen Firma viel beigetragen, die hier eine Filiale 
errichtet hat. Stolz prangte an der Hausfront ein groBer russischer Firmen- 
schild und im Inneren sah es wie in einem europaischen Laden aus, so sauber 
und hiibsch war alles aufgestapelt. Herr Badmaschanow klagte nur, daB die 
russischen Waren an sich und vollends durch den langen Land transport so teuer 
waren, daB sie nur mit groBer Miihe den Kampf mit der Konkurrenz der von

x) Bereite im Februar 1904 hatte der Dao tai in Ning hsia seine vorgesetzte Pro- 
yinzialbehórde in Lan tschou fu davon unterrichtet, daB der Prinz den ihm angewie- 
senen Platz verlassen habe.
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der Kuste aus durch ganz China gesandten Sachen aufnehmen kónnten. Einige 
schóne Stunden lieB mich Badmaschanow in seinem Heim genieBen. Wie in 
Europa hatte er sich seine Wohnung eingerichtet. Er stellte mich seiner jungen 
Frau vor, die in ihrem buriatischen Nationalkostiim ganz allerliebst aussah, 
und lud mich zum Essen ein, wahrend ein groBer russischer Ofen eine angenehme 
Warme verbreitete. Mein Gastgeber war aber trotz allen europaischen Wesens, 
mit dem er sich umgab, ein strenger Buddhist, vor seinem groBen und reich 
ausgestatteten Hausaltar standen Gerste und Wasser in vielen kleinen Schalen 
ais Opfergaben. Alles war reinlich und sauber, und doch war ich zu Gast im 
Hause eines jener Mongolen, von denen die Chinesen wegen ihrer angehlich 
sprichwórtlichen Schmutzigkeit nur immer ais „den Stinkenden" sprechen. 
Mein freundlicher Wirt muBte mir viel erzahlen; er hatte die groBe Kozlow3che 
Tibetexpedition vom Jahre 1899—1901 ais Dolmetscher begleitet und sich dabei 
die Sporen verdient. Neben einigen Lamas fand sich spater auch ein Tutse- 
laktschi, der eine der beiden Minister des Fursten, im Hause ein, um sich per- 
sónlich zu erkundigen, wer ich sei. Man war hei Hof doch sehr aufgeregt, ob 
ich nicht etwa ein Missionar ware. Der Tutselaktschi hielt auch mit seinem 
Grimm auf die belgischen katholischen Missionen nicht zuriick. Die Alaschan- 
Mongolen, d. h. ihr Fiirst, war angehlich zur Zahlung einer im Verhaltnis zu 
den Mitteln des Landchens ganz ungeheuren Summę verurteilt worden, an der 
er noch viele Jahre zu zahlen haben wird, weil er die Missionsstation San tau ho, 
die unweit der Grenze seines Gebiets und wenige Tagereisen nordóstlich von 
Fu ma fu liegt, im Verein mit chinesischen Banden im Jahre 1900 gebrand- 
schatzt hatte. Die belgischen Patres zogen sich damals durch die Wiiste Gobi 
nach Urga zuriick, und ais sie auf ihrer Flucht noch nicht weit gekommen waren, 
sahen sie einen Feuerschein hinter sich; die Feinde hatten bereits ihr Kirchlein 
angesteckt. Jetzt sollte dieser Schaden wieder bezahlt werden, und dabei 
glaubten die Mongolen sich uberrorteilt. Wahrscheinlich muBtcn sie eben noch 
groBe chinesische Kommissionsgebiihren mitbezahlen, denn der ProzeB hatte 
einen sehr langen Instanzenweg durchlaufen.

Spater geleitete mich der Tutselaktschi in das Kloster, das ganz wie ein 
kleines tibetisches gebaut ist, hierauf zu den mongolischen Prinzen, die nur noch 
Chinesisch sprechen, und in das leere Haus des Duań wańg (Prinz Tuan). Der 
Fiirst oder Kónig von Alaschan, ein Ts'in wang, dem, wie ich hórte, ein ge- 
wisser EinfluB auf die Urad- oder Orod-Mongolen *) zusteht, und den die Mon
golen von Bau tu ihren „westlichen Kónig“ nennen, war zur Zeit meines Be- 
suchs ein sehr alter Mann. Er war am Pekinger Hofe sehr geme gesehen und 
reiste wenigstens alle drei Jahre dorthin, was immer den Stamm sehr viel Geld 
kostete. Auch er war mit einer mandschurischen Prinzessin verheiratet. Es 
ist erstaunlich, wie sehr der mandschurische Hof den kleinen mongolischen 
Potentaten flattierte, wie sehr er sich noch nach zweieinhalb Jahrhunderten 
chinesischer Kultur mit den Nomaden eins zu fiihlen schien.

Zum Riickweg aus der Mongolenwiiste nach dem Hoangho-Tal wahlte ich 
die KarrenstraBe, die in einem weiten Bogen nach Siiden ausholt, so daB die 
Karren auf ihr in vier bis fiinf Tagen nach Ning hsia gelangen.

x) Diese sollen nach Rockhill, Diary, S. 30, und Mayera, Chinese govemment, S. 89, 
in drei Gung, Banner oder Herzogtiimer zerfallen und nach Howorth, History of the 
Mongols, auch Kalmuken (?) sein.
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Am 16. Oktober reiste ich von Fu ma fu ab. Es war auf der Hochflache der 
Gobi sehr winterlich. Ais ich, der Fahrstrafie folgend, uber den von Westen, 
von der Wuste her kaum ansteigenden RandpaB siidlich der nur auf eine Lange 
von etwa 80 km wirklich hohen Gipfelkette des Alaschan-Gebirges ritt, blies 
ein schneidender Wind, der bis auf die Knoclien ging und mich emstlich daran 
mahnte, daB es nun Zeit sei, Wintermantel zu kaufen. Meine europaischen 
Kleider liefien mich die Kalte wie durch ein Spinngewebe empfinden. In dichtem 
Schneegestóber kam ich leider durch diese Berge, so dali ich nicht viel von 
der Umgebung sehen konnte.
i Am Abend eines zweiten, sehr langen Tagesmarsches traf ich an dem Rendez- 
vousplatz Da tsing kou tse ein, wo ich meiner Anordnung gemaC meine grofie 
Bagage zu finden hatte. Doch ich hatte die Rechnung ohne meine Kan su- 
Chinesen gemacht. Alles Suchen und Fragen in dem kleinen Orte, der nur aus 
einigen armlichen Gasthausem bestand, half nichts: es war weder meine Kara
wanę noch irgendeine Nachricht von ihr eingetrofien. Ein tódlicher Schreck 
befiel mich. Es war das erste Mai, daB ich es gewagt hatte, meinen Diener Ma 
fur langer ais einen Tag allein zu lassen. Ich hatte geglaubt, nach den vielen 
Monaten ihn so weit zu kennen, daB ich ihm ruhig meine Sachen anvertrauen 
konne. Er hatte den Rendezvousplatz selbst herausgesucht, es konnte also 
kein Irrtum vorliegen. Darum muBte etwas nicht in Ordnung sein. Eine schreck- 
liche Ahnung blitzte in mir auf; Ma war vielleicht mit all meinen Sachen durch- 
gegangen! Ich hatte des lastigen Gewichtes wegen nicht viel Silber mit- 
genommen, hatte dann unterwegs mehr gebraucht, ais ich erwartet hatte, und 
nur wenige Unzen noch in der Tasche, ais ich in Da tsing kou tse ankam. Wenn 
nun mein Verdacht sich bestatigte, so konnte der mehrtagige Vorsprung nur 
durch groBte Eile wieder hereingeholt werden.

Der EntschluB zur Verfolgung war rasch gefaBt. Ich muBte zu dem Zweck 
meine kleine Gesellschaft noch einmal teilen, meinen Tumad-Mongolen mit dem 
Packtier und einem anderen Pferd, die beide schon sowieso am Ende ihrer Krafte 
angekommen waren, in dem Ort zuriicklassen. Nur von Liu, dem Koch, be- 
gleitet ritt ich eilends in der Richtung auf Ning hsia zuriick, von dem uns 
70—80 Li trennen sollten. Es war Nacht, ais wir aufsaBen und abritten. Ein 
eisiger Nordwind pfiff durch die Hoang ho-Ebene.

Bald waren wir durch die Steinwuste hindurch, die einen breiten Saum 
am FuB der Alaschan-Berge bildet. Ehe der Mond aufging, hatten wir die 
Dunenzone erreicht, die sich am Rand des bebauten und bewasserten Landes 
ausdehnt. Oft verloren wir den Weg. Zwischen den hohen Diinen war es schwer, 
in der Finstemis die Richtung beizubehalten. Endlich standen wir innerhalb 
der Kanale. Da und dort klaffte uns eine Meute an, und wenn wir an Hófe 
kamen und riefen, um nach dem Weg zu fragen, so gab es auBer rasendem Hunde- 
gebell selten eine Antwort. Nie wurde aufgemacht. Das tu t der Chinese bei 
Nacht aus Furcht vor Raubern und bósen Geistem hóchst ungem. So kam es, 
daB wir erst um vier Uhr morgens zwischen den tiefen Kanalen hindurch den 
Weg nach Ning hsia gefunden hatten, und nun an eines der groBen, eisen- 
beschlagenen Torę pochten. Auch hier erst keine Antwort, dann vielleicht zehn- 
mal hintereinander ein undefinierbarer Laut eines verschlafenen Torwachters. 
Aber alles Rufen und Poltem half nichts, aufgemacht wurde an keinem der 
sechs Torę, hóchstens, daB die Soldaten uber die gestorte Nachtruhe schimpften.
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Fróstelnd und zitternd muBten wir in der Kalte warten, bis endlich der Morgen 
graute. Wenn aber einmal die Stadttore aufgemacht werden, dann beginnt in 
diesem Lande auch gleich iiberall das Leben, zumal an den gekiirzten Tagen 
des Wintera. In dem Gasthause „Zu den fiinf Gliickseligkeiten", in dem ich 
vorher schon abgestiegen war, nahm man mich sehr gerne und auBerst liebens- 
wiirdig wieder auf. Mit Tee und einem Becken warmen Wassers rannte der 
Wirt sogleich herbei, ohne weiter zu fragen, und dann begann er alsbald: „Das 
ist schon, daB du wieder gekommen bist; du, dein Diener Masiengseng ist 
mir noch 8 Tael schuldig. Er ist ganz plótzlich mit den Packtieren abgereist 
und hat diese Rechnung zuriickgelassen, indem er sagte, du kommest wieder 
und werdest die Rechnung sicher begleichen." Wie ein Lauffeuer verbreitete 
sich das Geriicht, daB ich zunickgekommen sei. Ein Teppichhandler eilte 
herbei und verlangte 5 Tael, mein Diener habe bei ihm einen groBen Teppich 
gekauft und ihn nur zur Halfte bezahlt; der Besitzer eines besseren Koch- 
geschaftes der Stadt kam mit einer Rechnung von 10 Tael fiir ein groBes 
Diner und fiir Schnaps extra 5 Tael, auch eine unbezahlte Rechnung fiir 
Sing song girls wurde prasentiert; ich war ganz erstaunt, was es in dieser 
Wiistenstadt alles gab.

Ich konnte den Łeuten nur meine 8 Tael, mein ganzes Barvermógen, hin- 
strecken und erkliiren, so viel habe ich selbst nur noch und sei doch so weit 
von meiner Heimat weg. Gefolgt von der Glaubigerschar ging’s dann in den 
Ya men des Hsien. Man empfing mich dort mit gewohnter Hóflichkeit und 
bekannter eisiger Wurde, setzte eine Teetasse neben mich auf das Tischchen, 
erkundigte sich dann des langen und breiten nach allem, verlangte erst noch 
einen zweiten Bericht, der protokolliert wurde, lachelte verbindlichst und er- 
klarte, es sei allerdings ein sehr peinliches Vorkommnis und jedenfalls fiir mich 
sehr schmerzlich, aber im Ya men wiiBten sie auch nicht, wohin mein Diener 
und meine Maultiere gegangen, und wie sie zu fangen seien. Ich bat, mir wenig- 
stens Pferde zu leihen, ich versprach dafur zu zahlen, sowie ich meine Sachen 
wieder bekommen hatte. „Wir haben hier leider gar keine Pferde im Ya men,“ 
bekam ich zur Antwort. Nun ging ich zum zweiten Hsien. Wieder gab es lange 
Verhandlungen, Protokoll, Verhór meines Dieners und der Kaufleute. Auch 
dort wurde schlieBlich erklart, es sei ein schwieriger Fali und man bedaure 
eben, keine Pferde zu haben. Ais ich zu meinem friiheren Gaste, dem Stadt- 
kommandanten, kam, bei dem jede Nacht die Schliissel der Stadttore abgegeben 
werden miissen, traf ich den Herrn gerade bei der Riickkehr von seinem Morgen- 
ritt. Sein Bogen und seine Pfeile, die in einem wunderhubsch eingelegten Kocher 
steckten, wurden eben an die Wand gehangt. Ich erfuhr hier, die Hsien hatten 
zwanzig Pferde zu Polizei- und Postzwecken im Stalle stehen, er aber habe 
nur ein Privatpferd, das er mir aber geme sofort zu dem Preise, den er selbst 
bezahlt habe, namlich nur 100 Tael, verkaufen wiirde. Er sei selber nur der 
Stadtkommandant und meine Sache gehe ihn weiter nichts an, auBerdem seien 
die beiden Unterprafekten (hsien) nicht seine Freunde, er konne also nichts 
fiir mich tun. Ich solle aber zum Prafekten gehen. Ich ging nun gleich zum 
Hóchsten im Ort, zum Dao tai. Dort wurde endlich mein PaB auch ohne vor- 
herige Bezahlung einer Geldsumme anerkannt; es war zu meinem Gliick die 
Expedition Filchner-Tafel zwei Jahre zuvor amtlich von Lan tschou fu angesagt 
gewesen. Durch die Yermittlung des Dao tai erhielt ich jetzt von einem der
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Hsien zwei Pferde geliehen und Liu blieb mit meinen zwei ermatteten Tieren 
gewissermaBen ais Pfand zuriick. Begleitet von einem Ma fu, einem Pferde- 
knecht des Ya men, ritt ich nun aus der Stadt, aber es war mittlerweile bei- 
nahe Mittag geworden. Die Spur, die meine Erkundigungen ergaben, fiihrte 
zuerst siidlich, dann auBen um die Stadt berum nach Norden. Zum Gliick 
gab es immer wieder Chinesen, die mir mit ziemlicher Bestimmtheit sagen 
konnten, daB sie Leute, auf die meine Beschreibung paBte, gesehen hatten; 
denn groBe Maultierhengste sind in jener Gegend eine ziemlich seltene Er- 
scheinung. Wir ritten sehr scharf Galopp und Trąb; die beiden Postpferde 
waren zwar schlecht, aber sie liefen wenigstens vorwarts. Gegen Abend konnten 
wir die Pferde wechseln. Um 9 Uhr abends erklarte der Postreiter, sein Opium 
rauchen zu miissen. Er war von diesem GenuBmittel so abhangig, daB er sich 
jetzt kaum mehr im Sattel halten konnte. Da ritt ich allein weiter in der Rich- 
tung nach Sche tsui tse. Ich hatte mittlerweile erfahren, wo meine Karawanę 
die Nacht zuvor verbracht, und auch, daB Ma sich nach einer Fahre iiber den 
FluB erkundigt hatte, und so drangte ich mehr ais je vorwarts. Ich befand 
mich aber nicht auf der HauptstraBe, Diinen, Kanale und unter Wasser gesetzte 
Felder bereiteten mir in dieser Nacht neue Schwierigkeiten. Ehe der Mond 
aufgegangen war, hatte es zu schneien begonnen. Langsam tappte das un- 
sichere Pony mit mir vorwarts. Endlich, es war eben Morgen geworden, kam 
ich in einen kleinen Ort. Dort sah ich jemand in einem Hofe Maultiere beladen 
— es war Ma. Der kleine Mann zuckte zusammen, ais ich so plótzlich mitten 
im Hof erschien und ruhig meine Kisten inspizierte.

Dann aber begruBte er mich mit den hóflichsten Worten. Er hofite, ich 
wiirde mit ihm zufrieden sein, er habe auf meine Maultiere sehr acht gegeben, 
aber leider den Rendezvousplatz nicht beizeiten erreichen kónnen, der liege 
doch in einer anderen Richtung und weiter weg, ais er zuerst gehórt habe. Mit 
bewunderungswiirdiger Frechheit suchte er den Diebstahlsversuch auf ein MiB- 
verstandnis hinauszuschieben und gab jetzt einen ungefahr ahnlich lautenden 
Ort ganz im Norden bei San tau ho ais Treffpunkt an.

Ich habe den Mann daraufhin auf der Stelle entlassen. Er hatte zudem 
die letzten Monate das Opiumrauchen angefangen und ich wollte mit ihm nichts 
mehr zu tun haben. Kurz darauf, am selben Morgen noch, tra t ich den Riick- 
weg an und sammelte wieder langsam meine Gesellschaft zusammen. Sonder- 
barerweise fehlte vom Gepack fast nichts. Ma hatte ofienbar den anderen 
Diener noch nicht auf seiner Seite gehabt, wollte noch Zeit gewinnen und ab- 
warten, ob ich ihn wirklich finden wiirde. Ware ich ihm nicht so rasch gefolgt, 
so ware ich sicher um „meine ganze Habe“ gekommen. Ich hatte in den Kisten 
auch alle meine Schecks auf die chinesischen Banken verwahrt gehabt. Davon 
wuBte aber Ma wohl nichts.

Ein paar Wochen spater, in Lan tschou fu, erfuhr ich vom dortigen Nie tai, 
daB Ma allerdings einst in seinem Ya men angestellt war, daB er aber wegen 
verschiedener gróBerer Unterschleife bestraft und entlassen werden muBte. 
Der Nie tai begluckwiinschte mich noch zu dem guten Ausgang. „Er ist ein 
schlechter Mensch,“ meinte der alte Herr, „wer konnte ihn dir nur anempfehlen?" 
Zum SchluB stellte es sich noch heraus, daB sein Patent, das seinen blauen Knopf 
bestatigen sollte, gefalscht war. Er hatte gar nicht das Recht, einen solchen 
zu tragen. Ware deshalb Ma nicht wieder von seiner Heimat geflohen, so ware

136



es ihm wohl sehr schlecht ergangen, denn das chinesische Gesetz versteht darin 
keinen SpaB.

Seither sind Jahre vergangen. Oft denke ich jetzt mit Vergniigen an die 
vielen Streiche dieses geriebenen kleinen Mannes. Dutzende seiner Stiickchen, 
die ich leider in diesem Buche nicht erzahlen kann, erinnern an die Geschichte 
des beriihmten Persers Hadji Baba von Ispahan. Er liebte Wein, Weib und 
Opium. Wenn er aber unterwegs nach dem Ortsnamen sich erkundigen sollte, 
kam er oft mit der Antwort zuriick: „Ich sah keinen Menschen, nur einige 
Frauen waren in dem Orte.“

Um einige Erfahrungen reicher zog ich auf der HauptstraBe das Hoang ho- 
Tal aufwarts. Ich hatte mich zu aller Aufregung hin tuchtig erkaltet und ein 
heftiges Fieber durchschiittelte meinen Kórper. Darum war ich auch damals 
noch besonders schlecht auf meinen Ma zu sprechen.

Die Nachte waren um jene Zeit schon bitter kalt; auch am Tage blieb es 
frostig, wenn je einmal die Sonne nicht durchkam. Das trockene, ewig sonnige 
Wetter des kontinentalen, zentralasiatischen Wintera hatte aber Ende Oktober 
eingesetzt und so gewann es fast taglich die warme Sonne. In den Talem, die 
bei einer geographischen Breite wie etwa Sizilien eine Meereshóhe von 1200 
und bald darauf 1500 m zeigten, erwarmte sich die Luft daium fast jeden 
Morgen aufierordentlich rasch und erreichte Maxima bis zu +  14°.

Von Ning hsia fu bis zur Stadt Tschung wei hsien fiihrt die StraBe — ich 
reiste auf der kaiserlichen HeerstraBe — zwischen Feldern, und das Tal des 
Hoang ho war stets sehr gut angebaut. Aus Lehm und Backstein gebaut, standen 
alle 5 km fiinf alte groBe Meilensteine neben einem kleinen Turm und einem 
Wachhaus, an dessen Tor mit Farben Solda ten mit Bogen, Pfeilen und Sch Wertera 
gemalt waren. Fliegende Handler, Spezialisten in „yu pin“, d. h. in Ol gebackenen 
Kuchen, in Paprikanudeln, Bimen, NuBkernen fanden sich immer wieder an 
trockenen Platzen zwischen kilometerlangen Wegstrecken, die wie die an- 
stoBenden Felder unter Wasser gesetzt waren. Rechter Hand von meiner StraBe 
hatte ich dabei die Auslaufer des Alaschan-Gebirges ais maBig hohe Berge. 
In den Talem dazwischen tauchten Teile der groBen Mauer auf. Diese ist aber 
hier nur liickenhaft, sehr schlecht erhalten und ganz aus gestampftem Lehm. 
Ich glaube, daB sie auf dieser Strecke auch nie vollkommen geschlossen war. 
In der Ming-Zeit, die ja im Osten und auch im Norden die Hauptbauperiode 
der langen Mauer darstellt, scheint man hier keinerlei Verstarkung fiir nótig 
gefunden zu haben. Sehr reich scheinen die Bewohner nie gewesen zu sein. 
Es fallt in Kan su auf, wie wenig alte Steintafeln, Monumente (Pai lu) im Ver- 
gleich zu anderen Provinzen auf den Feldern stehen. Zwei heute kaum mehr 
erkennbare alte Grabstatten mit umgestiirzten Tierfiguren davor waren das 
einzig Interessante auf dieser Strecke, kein Menach aber konnte mir sagen, 
wem die Grabdenkmale angehórten; nur auf Grand der Ahnlichkeit mit anderen 
Furstengrabem an der Grenze und auf Grand einzelner Zeichen móchte ich 
darin Monumente vom Hsi Hsia-Reich vermuten.

Ein wichtiger Ort dieses Teils des Hoang ho-Tales ist Tschung wei hsien, 
das etwa 20 000 Einwohner in der Stadt allein haben mag und wegen seines 
Reisbaues beriihmt ist. Es ist ein rótlicher, kleinkómiger Reis, der fur sehr 
gesund gilt und weit herum in Kan su verhandelt wird. Auch die Umgebung 
des Ortes ist dicht bevólkert und der Distrikt sehr groB und weit; wo es nur
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irgend geht, ist die Talebene bewassert. Darum kann auch der Hsien von 
Tschung wei ein jahrliches Einkommen von 25 OOO Tael fiir sich in die Tasche 
schieben, ohne Gefahr zu laufen, bei seinen Bauern wegen besonderer Hartę 
miBliebig und bei seinen Vorgesetzten angeklagt zu werden. Die Sekretare und 
Steuereintreiber „machen" wohl selber noch eine ahnliche Summę. Die Pfrunde 
von Tschung wei hsien steht in der Provinz Kansu an siebenter Stelle1).

Unweit westlich von der Stadt tritt der Sand der Gobiwiiste in ungeheuren 
Massen auf und reicht an einer Stelle bis dicht an den Gelben FluB. Die groBen 
Hoang ho-Taloasen haben hier ihr oberes Ende.

Ich setzte siidlich von Tschung wei hsien wieder iiber den FluB und verlieB 
damit die HauptstraBe nach Lan tschou fu, der Hauptstadt der Provinz Kan su. 
Ich wollte versuchen, dem Hoang ho aufwarts zu folgen, der auf der Strecke 
von Tschung wei an bis nach Lan tschou fu bisher weder mappiert noch von 
einem Reisenden beschrieben worden ist.

Der FluBverkehr auf dem Hoang ho war an jenem 24. Oktober, an dem 
ich mich auf der Fahre 3 km siidlich von der Stadt iibersetzen lieB, ein recht 
lebhafter. Die dortige FluBzollstation ist sehr bedeutend, denn es werden hier 
alle Massengiiter, wie Holz, Wolle, Haute, die von weiter oben, ja von den 
Grenzen Tibets auf Lederschlauchen und HolzflóBen herabkommen, verzollt 
und in die flachgehenden Pappelholzboote verladen, die bis hierher regelmaBig 
und ohne groBe Miihe von Bau tu und Ho kou heraufgetreidelt werden. Die 
Strecke des Hoang ho von Bau tu iiber Ning hsia bis Tschung wei ist die nutz- 
barste des ganzcn Gelben Flusses, war auch verschiedene Małe schon fiir eine 
Dampfbootverbindung in Aussicht genommen. Das einzige Hindernis ist der 
strenge Winter, der hier wahrend dreier Monate den FluB gefrieren laBt. Auch 
hórt die leichte SchiSbarkeit leider lange, ehe das strategisch wie administrativ 
wichtige Lan tschou erreicht ist, auf. Oberhalb von Tschung wei windet sich 
der Hoang ho in einer engen Felsschlucht mit scharfen Ecken und gefahrlichen 
Klippen, die jedes Jahr ihren Tribut an Menschenleben verlangen. Der Ho, 
der Hoang ho, ist nirgends von der Niitzlichkeit, von der leichten Schifibarkeit 
wie der Kiang, der Yang tse kiang* 2).

Kurz nachdem ich den Fahrplatz3) verlassen hatte, befand ich mich schon 
zwischen Bergen, und die FluBrinne selbst war so eng und steil, daB ich erst 
31/, Tage spiiter in dem Orte Da miao das Ufer wieder erreichen konnte. Alles 
umliegende Land ist sehr diinn bevólkert. Die Regenarmut ist zu groB. Nur 
wo kunsthche Bewiisserung móghch ist, sieht man Felder und Hofe. Da die

’) Fiir die beste Pfrunde der Provinz galt die des Unterprafekten von Ts'in tschou, 
die etwa 50 000 Tael jahrlich einbringen kann, dann die des Ho tschou mit 30 000 Tael, 
Di dao tschou 30 000 Tael, Wu wei hsien in der Liang tschou-Stadt usw. Man ver- 
gleiche damit die Stelle eines Hsien von Hoan hsien in der Prafektur King yang fu 
(s. S. 114), das wegen des allzu dicken Losses sehr arm ist, vor allem aber auch 
keinen Durchgangsverkehr und darum nur geringo Zolleinnahmen hat. Der einem Hsien, 
also einem Mandarin von der siebenten Rangklasse, wirklich zustehende Jahresgehalt 
war 60 Tael (etwa 180 Mark), der eines Fu, Prafekten, 80 Tael (etwa 240 Mark).

2) Aus Briefen habe ich inzwischen erfahren, daB Alphonse Splingaerd 1912 von 
Bau tu bis in die Gegend von Tschung wei eine Heckraddampfpinasse versucht hat.

3) Der Hoang ho hat hier ein wenige hundert Meter breites Kiesbett, flieBt sehr 
langsam, und in einer halben Stunde war meine Gesellschaft schon yollzahlig am an- 
deren Ufer.
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Gegend deshalb wegen ihrer Rauber verschrieen ist, gab mir der Hsien von 
Tschung wei zwei Soldaten zur Begleitung mit.

Die groBte Schwierigkeit fand ich in der Beschafiung von Pferdefutter. 
Ofters muBte ich die Tiere mit Hirse futtern, was gar leicht Verdauungsstorungen 
bei ihnen hervorruft. Am zweiten Reisetage hinter Tschung wei sah ich auf 
eine Entfemung von 40 km nur zwei Orte am Wege, mit je zwei Familien zu 
je sieben Kópfen. Sonst gab es weit und breit keinen Hof und keine Ortschaft. 
Auf den Hóhen, die eine diinne LóBdecke zeigen, wachst sehr wenig Gras. 
Mein Nachtquartier hatte ich in einem Gutshof, wo ein sechzigjahriger Chinese 
patriarchalisch mit seinen zwei Frauen, drei Kindern und acht Kindeskindern 
und einigen Verwandten ais Knechten wohnte. Der Hof bildete eine kleine 
Festung, so abgeschlossen war alles; und seine Bewohner hatten ein kleines 
Arsenał von Schwertem, SpieBen und Gewehren. Sonst aber hatten sie trotz 
ihres armen Landes wohl gar wenig von drauBen, hóchstens vielleicht den 
Kattun zu ihren Sommerkleidem, ihre wenigen Eisengerate und ihre Stroh- 
hiite. Das Vermógen des Mannes bestand in seinen Schafen und Ziegen. Aus 
ihrer Wolle machten sie Pelzmantel und Filze1).

In Filzjacken und Filzmantel kleidet sich im Winter ein groBer Teil der 
Bewohner von Kansu. Und was sie an Wolle dazu nicht verwenden, das ver- 
kaufen sie an den Yang hang, an den Agenten der europaischen Firmen in Tientsin.

Mein Wirt, in dessen Privathaus ich an jenem Abend aufgenommen war, 
war ein ungewóhnlich intelligenter Bauer. Er war in jungen Jahren weit „unter 
dem Himmel“, wie er sich ausdriickte, herumgekommen. Bei meiner Ankunft 
versteckte er rasch alle seine Gotterbilder, und erst, ais er sah, daB ich in meinem 
Gepack einige chinesische Bronzegótter hatte, hrachte er seine geliebten heimat- 
lichen Penaten wieder heraus. Diese waren teilweise aus Ton, teilweiBe nur 
kleine Brettchen mit den Namen von Schutzpatronen, von friiheren Generalen 
und Kaisem Chinas und von seinen Ahnen. Der Mann war sehr erstaunt, daB 
es auch Auslander gehe, welche die chinesischen Gótter nicht schlecht machen. 
Er war die ganze Zeit sehr freundlich gegen mich. Er wuBte auch gar sehr zu 
wiirdigen, daB er sein Vermógen nur den gesteigerten Wollpreisen verdankte, 
welche die europaische Nachfrage hervorgerufen hatte, eine Ehrlichkeit, die 
man auch bei dem hoflichsten Chinesen selten antrifit. Sein Vater war in der 
Rebellionszeit ganzlich verarmt und hatte ihm einen niedergebrannten Hof 
zuriickgelassen. Nun bestellte er nur zum allemotwendigsten Auskommen die 
Felder, in der Hauptsache hetrieb er Schafzucht.

Spiit am Abend saB er noch still neben mir, schmauchte seine lange Metall- 
pfeife und sah mir bei meinen Arbeiten und bei der Niederschrift des Tagebuches

Ł) Bei der Filzbereitung in Kan su wird erst die Wolle mit einem groBen Bogen 
durch Anziehen und Losschnellen der Sehne aufgelockert wie bei der Yerarbeitung von 
Baumwolle, dann wird die lockere Wolle auf einer Bambusmatte in gewiinschter Dicke 
und Form sorgfaltig mit der Hand aufgestreut und vorsichtig mit Wasser angefeuehtet, 
wozu der Chinese natiirlich den Mund gebraucht, denn mit dem Munde einen fein ver- 
teilten Spray zu erzeugen, versteht der Chinese meisterlich, wie ja auch die chinesischen 
Laundry-Leute in England und Amerika nie anders ihre Wasche anfeuchten. Weiterhin 
wird die Wolle in der Matte aufgerollt und nun erst mit den FiiBen gepreBt und gerollt 
und zum Schlusse noeh in der Bambusmatte in einen Bach gelegt. Der chinesische Filz 
ist sehr dick und schwer. Der gróBte Teil ist aber mit Sand oder Kleić beschwert und 
verfalscht.
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zu. Plótzlich unterbrach er die Stille: „Du bist ganz wie der Tschou da jen. — 
Kennst du nicht die Geschichte von Liu da lao ye und seinem Herm Tschou?"1) 
Ich wuBte die Geschichte natiirlich nicht. „Liu," so fuhr der Bauer fort — 
ich lasse aber die Titel beiseite, die mein Gewahrsmann stets wiederholte — 
„der war angestellt, der ,aB das Essen' bei Tschou. Dieser war ein hoher Be- 
amter, besaB aber noch viele Landereien und viele groBe Geschafte in der Stadt. 
Jahrelang hatte Liu dem Herm die Rechnung gefiihrt. Er hatte wohl viel zu 
tun, war aber wegen seiner Stellung sehr angesehen und ging immer in Samt 
und Seide. Er hatte ein Pfandhaus unter sich und war eine Art Direktor. Eines 
Tages aber kiindigte er und verlieB seinen Posten zum groBen Schmerze seines 
Herm. Dieser stellte der Reihe nach verschiedene Leute an, aber bei keinem 
wollten die Geschafte ebenso bliihen wie unter Liu. Tschou entschloB sich 
deshalb, seinen friiheren Angestellten zu besuchen. Endlich fand er das Dorf, 
wo jener beheimatet war, fand auch sein Haus. Dort wurde ihm gesagt, Liu 
sei auf dem Felde, und Tschou suchte ihn drauBen auf. In einer Ecke des Feldes 
sah er die Ochsen gTasen, die ihm bezeichnet worden waren, aber den Mann 
konnte er lange nicht entdecken. Schier ware er aber beim Suchen auf ihn 
getreten. Liu hatte seinen verschossenen Kattunkittel ausgezogen und schlief 
wie ein Taglóhner mit nacktem Oberkórper in einer Ackerfurche. Mitleidig 
rief der Herr seinen alten Direktor an und forderte ihn auf, da es ihm an- 
scheinend schlecht gehe, doch gleich mit ihm nach der Stadt zuriickzufahren, 
dort konne er sich wieder in Seide kleiden, auch werde er ihm einen Rang, einen 
Knopf kaufen. Liu aber lachelte daraufhin nur. ,Sieh, Herr,1 meinte Liu, ,das 
schónste ist, Bauer zu sein, einen Acker selbst zu pfliigen und zu eggen. Hier 
habe ich keine Sorgen. In der Stadt aber und ais Leiter eines groBen Geschaftes 
muB ich achten, daB ich standesgemaB gekleidet bin, muB mich mit vielen 
Dienern herumargem und habe keine Ruhe bei Nacht und bei Tag? — Ich bin 
auch in Schanghai gewesen, habe dort viele Europaer gesehen," meinte mein 
Hauswirt weiter, „aber nirgends habe ich einen Europaer gesehen, dem ich das 
Verstandnis fur solche Gedanken zutraute."

Bald siidlich von Tschung wei trifit man in den zunachst breiten, oben ab- 
geflachten Bergmassen noch einzelne hóhere Kuen lun-Ketten, Bergziige, die 
mit einer N 70—75° W ziehenden Streichrichtung von dem ausgedehnten Ge- 
birge herkommen, das wir auf allen unseren Karten ais Nan schan oder Siidberg 
eingetragen finden. Die Bezeichnung ruhrt daher, daB die ersten europaischen 
Reisenden, ais sie, von Norden, von der Wiiste Gobi her kommend, nach dem 
Namen des Gebirges fragten, von den Bewohnem die echt chinesische Antwort 
erhielten: Nan schan, „Berge im Suden".

Diese Ketten, die vom 95. Langegrad an in siidóstlicher oder ostsiidóstlicher 
Richtung streichen, setzen sich ais stattliche Felsrucken, die nur ganz allmah- 
lich an Hóhe Łbnehmen, auch noch weit uher das rechte Hoang ho-Ufer fort. 
Es kostete mich groBe Miihe, in diesem Bergland den Hoang ho, der sich miih-

x) Tschou da jen, die Eizellenz oder Hochwohlgeboren Herr Tschou. Das Chi
nesische ist die an Titeln und Anreden reichste Sprache. Eine allgemein gebrauchliche 
Anrede wie unser „Herr" gibt es nicht. Selbst die Worte fur „Herr" Bind dem Rangę 
nach abgestuft. Da jen wird meist mit Eizellenz ubersetzt, ist aber noch nicht dasselbe, 
da es weit hinab in den Rangstufen angewandt wird und anderseits in der Anrede 
von Gouvemeuren und Generalgouvemeuren nicht mehr genugt.
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sam dazwischen durchzwangt, wiederzusehen. Die Gegend isfc wegelos und sehr 
wenig ubersichtlich. Es herrscht ein Labyrinth von Schluchten, und erst nach 
tagelangen Umwegen fand ich den FluB wieder beim Orte Da miao. Dort ist eine 
kleine fruchtbare Talleiste mit einigen Resten von Befestigungen und einem alten 
Soldatenlager, es zieht namlich ein Zweig der groBen Mauer ais verwitterte Lehm- 
mauer auf der rechten Seite des Hoang ho aufwarts bis nach Lan tschou fu.

Wo nur der steinreiche Grund in Da miao es erlaubt, wachsen zahllose Bim- 
baume, auf denen gerade groBe aromatische Birnen von der Art wie die harten 
wachsgelben Schan tung-Birnen gepfliickt und in ganzen Bootsladungen den 
FluB hinab verfrachtet wurden. Der FluB ist dort reiBend. Er hat eine Strómung 
von iiber 2 m und teilweise 3 m in der Sekunde, ist keine 200 m breit und hinter 
der schmalen Alluvialterrasse, auf der die Ortschaft steht, steigen links und 
rechts kahle, felsige Berge bis zu 400 m iiber die Talsohle empor, ein wildes 
und groBartiges Bild.

Da miao hat etwa 100—120 Familien, zum gróBten Teil Mohammedaner. 
Es halt einen Fahrbetrieb aufrecht, auch befinden sich unweit davon Kohlen- 
gruben, in denen eine schlechte Kohle gewonnen wird. Bis hierher kónnen 
allenfalls noch Boote von Tschung wei hsien heraufgezogen werden; auch diese 
Strecke ist jedoch sehr gefahrlich.

Ais ich nach dem Ort Da miao kam, lagen einige Soldaten von Tung fu hsiang 
darin, die seit der miBgliickten Dberrumplung der Burg ihres Herrn das ganze 
Land abpatrouillierten und alle Hoang ho-t)bergange bewachten, um der ge- 
flohenen Anfiihrer habhaft zu werden. In wie groBer Achtung und Furcht diese 
Privatsoldaten bei allen Bewohnern standen, muBte ich leider hier gleich beim 
Betreten meines Gasthauses erfahren. Die Tung fu hsiang-Leute waren gerade 
in Kneipen oder am Ufer des Flusses, ais der Wirt des einzigen Gasthauses 
meine Karawanę in seinen Hof fiihrte. Meine Leute hatten abgeladen und 
waren im Begrifi, die freistehenden Raume zu beziehen, ais jene Soldaten in 
das Gasthaus zuruckkehrten und, obwohl sie selbst nie etwas fur ihr Quartier 
bezahlten, erklarten, sie kónnten nicht dulden, daB ein Fremder im selben Hofe 
wie sie wohne. Es half nichts, daB meine Leute erwiderten, es sei doch geniigend 
Platz fur beide vorhanden. Die Soldaten des Tung fu hsiang schlugen sofort 
im BewuBtsein ihrer Ubermacht auf meine Diener ein, ohne daB irgend jemand 
von den Ortsansassigen dazwischen zu treten wagte. In diesem Augenblick 
betrat ich das Gasthaus und verlangte natiirlich sofort von den Polizeisoldaten 
aus Tschung wei, die mich geleiteten, sie sollten die Parteien trennen. „Hier 
kónnen wir nicht einschreiten, dies sind Leute von Exzellenz Tung," erhielt 
ich prompt zur Antwort. Mit den unglaublichsten Ausdriicken begannen die 
Soldaten Tung fu hsiang’s auf mich, den Fremden, zu schimpfen und einer 
wollte mich gar von hinten auf den Boden reiBen. Doch er hatte vergeblich 
nach meinem Zopf gegriffen. Er hatte vergessen, daB Europaer keinen haben. 
Ich war damit aber zur Selbstverteidigung gezwungen. Zum Gliick gelang es 
mir auch sogleich, einem meiner Angreifer die Wafle zu entreiBen und dann die 
ganze Gesellschaft mit Ausnahme von einem aus dem Hof zu drangen. Den 
einen wollte ich durch meine beiden Polizeisoldaten verhaften lassen. Es war 
aber nur noch einer von meiner „Schutzwache" in meiner Nahe und der machte 
auf dem schmutzigen Boden des Hofes Ko tou vor mir und bat mich mit jammer- 
wiirdiger Stimme, so etwas von ihm nicht zu verlangen, er konne das auch
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nicht tun, ohne daB sein Herr, der vier Tagereisen entfemt wohnte, es ihm 
befehle. Semen Kollegen aber suchte ich vergebens, der hatte sich langst diinne 
gemacht. Beide fiirchteten namlich fur spater die Rache der Tung fu hsiang- 
Leute. Ich muBte also den Ietzten Tung fu hsiang-Krieger auch noch hinaus- 
lassen. Damit die Leute aber keine Dummheiten machen konnten, hatte ich 
ihre samtlichen Wafien (ein Gewehr und sechs Sabel) zuriickbehalten. Meine 
chinesischen Diener wanden sich mittlerweile am Boden. Sie schimpften, sie 
seien halbtot geschlagen worden, weil sie mir, einem Fremden, dienten. Zwei 
davon verlangten ihren Gehalt und ihre sofortige Entlassung.

Aber nur einer blutete ziemlich stark an der Schlafe, er hatte einen Sabel- 
hieb erwischt — die meisten hatten nur tiichtige Schrammem Erst das Ver- 
sprechen eines Schmerzensgeldes von je einem halben Monatsgehalt brachte 
sie wieder in bessere Stimmung. Da es am Orte, wie auch weit in der Umgebung, 
keinen Beamten geben sollte, so verlangte ich den Dorfaltesten zu sehen. Er ist 
nach chinesischem Gebrauch fur den Frieden in seiner Gemarkung in erster Linie 
verantwortlich. Auch hier hieB es natiirlich, es gebe keinen, er sei krank, er sei 
iiber Land, und niemand zeigte mir sein Haus. Spat am Abend kamen drei 
alte Mollah, die mit mir iiber die Angelegenheit verhandeln, d. h. die Wafien 
wieder haben wollten. Unklugerweise sagte ich diesen, ich miisse mich dariiber 
beschweren, daB ein Tung fu hsiang, der doch nur ais Privatmann aufzufassen 
sei, iiberhaupt noch Soldaten halte. „Bringe uns nicht ins Ungliick," riefen da 
alle drei, „es ist ja unser Fehler, daB wir nicht eingeschritten sind; die Raufbolde 
sind aber betrunkene Theaterbesucher und keine Soldaten von Tung fu hsiang.“ 
Ais ich unter Hinweis auf die Wafien gegen diese Auslegung protestierte, sollten 
die Raufbolde nun plótzlich kaiserliche Soldaten gewesen sein. Ich verlangte 
ais Beweis die Passe und Nationale zu sehen. Wenn auch im alten China die 
Soldaten sehr oft bewafinet in Zivilkleidung *) iiber Land reisten, so durfte doch 
keiner mit Wafien in der Hand ohne einen schriftlichen Ausweis die Gamison 
verlassen, und Privatleute durften anderseits keine SchuBwaffen besitzen. So 
muBten die drei Mollah mir am Ende doch zugeben, daB es Leute von der Leib- 
wache des Tung fu hsiang gewesen seien. Sie baten mich aber, die Sache doch 
ja nicht bei der Behórde anzuzeigen und wollten mir, um mich willfahrig zu 
stimmen, chinesische SiiBigkeiten, Brot und Friichte schenken.

„Wenn du uns anzeigst, so iBt der Hsien und der Tung fu hsiang unser 
ganzes Vermógen und wir armen Dorfbewohner haben doch nichts getan." 
Ich wollte aber von einer Anzeige bei der Provinzialbehórde nicht abstehen 
und versprach nur, die Unterstiitzung der Dorfaltesten anzuerkennen, wenn sie 
mir behilflich seien, das corpus delicti, das Gewehr und die Schwerter, zum 
Distriktsmandarin nach Tsing yiian hsien zu schafien. Dies wurde zugesagt. 
Und so zog ich ab, eine Strecke hinter mir drem die Tung fu hsiang-Leute.

Unbelastigt reiste ich drei lange Tagereisen weiter nach der nachsten Stadt 
Tsing yiian hsien. Der Weg fiihrte durch eine wilde Gegend, selten waren darin 
Felder zu sehen. Ich hatte einen hohen PaB zu iiberschreiten, den Tai huo schan 
und Da tschang schan, der fur die Lasttiere ein schweres Stiick Arbeit abgab.

*) Die Uniform des eigentlichen chinesischen Heeres (der Lii Ying-Bataillone) bestand 
bis vor kurzem nur aus einer kurzeń roten oder gelben Baumwolltuchjacke, auf der mit 
groBen Schriftzeichen die Kommandobehórde zu lesen war. Zur Zeit meiner Reise war 
diese Uniformierung in Westchina noch allgemein im Gebrauch.
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Immer wieder brachen sie unter ihren Lasten zusammen. An einzelnen Stellen 
muBten selbst die sonat so sicheren Maultiere einzeln von vom und hinten ge- 
balten und so weitergefiihrt werden. Ich hatte allerdings ganz besonders 
schwierige Verhaltnisse vorgefunden. Es lag eine fuBhohe dichte Schneedecke 
oben, dabei zeigte das Thermometer bei einem heftigen Nordwestwind noch um 
12 Uhr mittags 8° Kalte. Vom Hoang ho war wahrend zweier Tage gar nichts 
zu sehen. Ich muBte einen halbtagigen Abstecher machen, um in die Nahe des 
Ying wo sche zu gelangen, an einen Felsen in der Mitte des Hoang ho, an dem 
jedes Jahr viele FlóBe scheitem und an dem im Jahr 1900 Mr. Birch, der Be- 
gleiter des ungliicklichen Kapitans Watts-Jones, der in Kuei hoa tsch'eng er- 
mordet wurde, das Leben verlor. Nach der einen Lesart ist Mr. Birch ertrunken, 
ais das FloB der beiden an den dicht unter der Wasserflache befindlichen Felsen 
anstieB und zerschellte, nach einer anderen Lesart hat der Ungluckliche sich noch 
auf ein aus dem Wasser ragendes Stiick Felsen retten kónnen, ist aber dort ver- 
hungert, nachdem seine Begleiter vergeblich versucht hatten, ihn herunterzuholen.

Die Chinesen erzahlen sich, am Felsen Ying wo sche sitze ein machtiger 
FluBgott, der hole sich jeden schlechten Kerl von den FlóBen herunter. Es ist 
also eine Tugendprobe, dort durchzukommen. Eaum eine andere Stelle am 
Hoang ho ist so wild wie die Schluchten unterhalb Tsing yiian hsien, wo der 
gelbe RiesenfluB gerade noch die letzten der vielen NW—SO streichenden 
Felsketten des Kuen lun-Gebirgssystems durchbrochen hat.

Tsing yiian hsien ist ein ruhiges Landstadtchen mit angeblich 800 Familien 
in einer langen und 2 km breiten Bewasserungsebene mit rotem Tongrund 
und liegt auf dem rechten Hoang ho-Ufer. Sein Mandarin, natiirlich wieder 
ein steinalter Mann mit einem langen weiBen Knebel- und Schnurrbart1), 
empfing mich sehr hóflich steif. Er stellte so naive, unschuldige Fragen, ais 
hatte er noch nie einen Europaer gesehen und kaum von unserer Existenz etwas 
vemommen. Beim Anblick der Waffen, die ihm die zwei Polizeisoldaten uber- 
gaben, rief er aus: „Die gehen mich nichts an, die gehóren Soldaten der groBen 
Exzellenz Tung fu hsiang.“ Er gab sogleich die Waffen an jene tapferen Krieger 
zuriick und wollte damit die Sache fiir erledigt erklaren. Ais ich hiergegen pro- 
testierte, suchte er mich durch Geschenke und durch eine Einladung zum Essen 
umzustimmen, und machte den Vorschlag, die Krieger des Tung fu hsiang sollten 
sich vor ihm bei mir entschuldigen. Das wollten aber jene nicht, sie zogen viel- 
mehr brummend ab.

Wahrend meines Besuches fuhr der hohe Herr einmal unter seine verschie- 
denen seidenen Amtskleider, kam mit einer kleinen Beute zwischen den Fingem 
wieder heraus und zerdriickte diese zwischen den langen Fingemageln, so daB 
man bei der atemlosen Stille, die bei dieser Pause in dem Amtszimmer entstanden 
war, einen leisen, aber doch deutlichen Knacks hóren konnte. Auch den Gebrauch 
eines Taschentuchs, den chinesische Beamte sonst gut kennen, schien der Herr 
in seinem Alter und vielleicht auch in Anbetracht seiner schónen, zolllangen 
Fingernagel, die teilweise goldene und silbeme Futterale zu ihrem Schutz an- 
hatten, langst abgeschafft zu haben. Der Mandarin gab auf meine Frage an, 
70 Jahre alt zu sein. Es ist in China ja sehr hóflich, sich nach dem Alter zu

’) Die Chinesen tragen erst mit dem vierzigsten Jahre einen Schnurrbart und erst 
viel spater, im Greisenalter, einen Yollbart.
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erkundigen. Er sah allerdings noch viel alter aus und an seinem Gesicht wie 
an semen braun gefarbten Fingerspitzen lieB sich leicht ablesen, daB er ein 
groBer Opiumheld war. Wer war dies auch nicht in Kan su, wo das Opium 
ganz besonders billig war, wo selbst Chinesen mir oft versicherten, daB 
70—80% aller Erwachsenen Opium rauchten?

Ich war oft erstaunt, wie lange Zeit ein Mensch fortgesetzten OpiumgenuB 
ohne wesentlichen Schaden aushalten konnte. Es hielt fur mich sehr schwer, 
Diener, die nicht Opium rauchten, zu finden. Auch Ma, Yang, wie die meisten 
meiner Leute, brauchten taglich einige Gramm Opium zu ihrem Wohlbefinden. 
Hatten sie nicht die Zeit, eine Pfeife zu rauchen, oder trat der allerdings seltene 
Fali ein, daB es an einem Ort, an dem ich einkehrte, wirklich keine Pfeife und 
keine Lampe zu entlehnen gab — es muBte dann aber ein Ort von hóchstens 
ein oder zwei Hausem sein — so aBen sie das Opium oder benutzten Morphium- 
praparate, die es uberall, auch in den entlegensten Teilen von China, in Kram- 
laden oder bei umherziehenden Hausierem zu kaufen gab. Die Morphiumpillen 
wurden urspriinglich zum Abgewóhnen des Opiumgenusses eingefiihrt, waren 
aber langst ein eigenes GenuBmittel geworden.

Vier Tagereisen trennten mich in Tsing yiian hsien von meinem nachsten 
und lang ersehnten Ziel, der Provinzialhauptstadt Lan tschou fu. Auch diese 
letzte Strecke wurde mir nicht leicht, da ich mich nicht an die KarrenstraBe, 
die iiber dieLoBberge hiniiberfuhrt und friiher (1889) von dem russischen Reisen- 
den Potanin bereist worden ist, sondern an den Felskanal des Flusses hielt. 
Oberhalb des groBen Beckens von Tsing yiian hat der FluB eine Granitkette 
mit Pegmatit und verschiedenen Mineraladern durchbrochen, an die im Ver- 
lauf der Gebirgsbildung andere Gesteinsschichten angepreBt wurden, so daB 
in der Felssohle noch eine bunte Reihe von metamorphosierten Gesteinen er- 
scheint. Oben an den Gipfeln aber und weit an den Hangen herab und in die 
Taler hinein ziehen riesige Massen von LoB, die dem Charakter des Gebiets den 
Stempel aufdriicken.

An einigen Stellen und in einer Lange von mehreren Kilometem hat sich 
der FluB mit einer steilen Rinne von 100 m Breite zu begniigen. Der Weg war 
dabei fur meinen Packzug an der Grenze des Móglichen. Zwei meiner Ponys 
stiirzten auf einem allzu schmalen Pfad in eine Schlucht. Wie die Tiere, nach- 
dem sie sich dreimal iiberschlagen hatten, doch noch am steilen Hang FuB 
fassen konnten, bleibt mir heute noch ein Ratsel. Auf den schlechten Wegen 
Cbinas ist es nicht zweckmaBig, Pferde zu verwenden. Das Temperament der 
Pferde ist dazu viel zu stiirmisch. Sie verlieren allzu leicht die Geduld und 
laufen achtlos iiber die gefahrlichsten Stellen. Anders und weit besser sind die 
Maultiere geartet. Es ist riihrend anzusehen, wie vorsichtig diese Langohren 
auftreten. Bleiben die weit ausladenden Lasten an der Seite irgendwo hangen, 
so werden sie nicht gleich ungeduldig, versuchen nicht die Enge mit Ungestiim 
zu forcieren, sondern warten auf den Menschen, daB er ihnen helfe. Sie tragen 
dabei die Lasten infolge ihrer schmal gebauten Kruppe viel ruhiger ais die 
Ponys. Auf einer halbwegs guten StraBe machten meine Maultiere mit den 
drei bis vier Zentnem auf ihrem Riicken in der ersten Stunde am Morgen nur 
4 km. Hatten sie aber einmal 30 oder 40 km hinter sich, so war ihre stiindliche 
Leistung stets auf 6 km gestiegen (Tafel XXXII).

Am Abend des zweitletzten Tagesmarsches vor Lan tschou fu zitterte ich aber
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Abb. 11. Hoang ho-Talprofll, 25 km unterhalb von Lan tschou fu.

doch fur meine Habseligkeiten. Ich hielt es damals kaum fiir móglich, daB die 
Ausbeute meiner langen Sommerreise noch geborgen werden kónnte!

Das Tal des Hoang ho ist dort so diinn besiedelt, daB es Nacht geworden 
war, ehe ich das nachste Gasthaus erreicht hatte. Der Weg sollte gut bleiben, 
bis wir dort eintrafen, hatte es zuletzt geheiBen. Es war das aber nur eine 
der hóflichen chinesischen Antworten gewesen. Der Weg wurde schmaler und 
schmaler und zuletzt umgab uns noch schwarze, mondlose Finsternis. Zur Łinken 
dicht neben und unter uns rauschte der FluB in einem Felsgraben in 60—70 m 
Tiefe. DaB es keine Gelander gab, brauche ich wohl nicht zu sagen. Ais mir 
der Weg allzu gefahrlich schien und ich abladen lassen wollte, ging es nicht mehr. 
Die Lasttiere umzudrehen, war vollends nicht mehr móglich, der Weg war schon 
zu schmal geworden. Aber selbst bei stockfinsterer Nacht nach einem Marach 
von zwólf Stunden
auf den allermise- 
rabelsten Bergpfa- 
den gab es bei 
meinen Maultieren 
nicht den kleinsten 
Fehltritt.

Schon amNach- 
mittag hatte mich 

der unerwartet 
schlechte Weg zu 
der f olgenden N otiz
in mein Routenbuch veranlaBt: „Die Karawanę zieht langsam weiter und an mir 
voriiber. Der fortwahrend ausgestoBene Ermunterungsruf meiner Leute verhallt 
in den Schluchten in der Feme. Ich kann ihn nicht mehr mit anhóren und kann 
es nicht mehr mit ansehen, wie die Tiere am Abhang entlang balancieren."

Der Anblick eines Packzuges auf den schlechten Stellen der elenden 
chinesischen StraBen gehórte fiir mich zum Alleraufregendsten. Ich bin einmal 
an der Jungfrau in eine Gletscherspalte eingebrochen, habe mich ein andermal 
am Matterhomgrat mit nur einem Freunde zusammen verstiegen. Aber ich er- 
innere mich nicht, dabei das gleiche nervóse Prickeln empfunden zu haben. 
Das passive Mitanschauenmiissen ist weitaus das schlimmste.

Bei dem Orte Hsiao ho kou (d. i. Kleine Klause des Flusses), eine Tage- 
reise unterhalb von Lan tschou fu, tritt der Hoang ho in das wilde Felsgebirge 
ein. Wahrend der letzten und noch aktiven Periode der Hoang ho-Talbildung 
hat der FluB hier fast nur in die Tiefe erodiert. Ein Tal im Tal ist dadurch ent- 
standen, wie der hier abgebildete Querschnitt (Abb. 11) erkennen laBt. Der 
Felsgraben, in den heute der FluB eingeschlossen ist, verengt sich dabei so 
plótzlich, daB bei dem durch starkę Sommerregen der Monsunzeit hervor- 
gerufenen Hochwasser des meiner Reise vorhergegangenen Jahres der Hoang ho 
oberhalb der Enge um 20 m iiber seinen normalen Stand gestiegen war, und — 
ais er wieder zuriickging — auf den Feldem und Terrassen am Ufer einen 
feinen, iiber fuBhohen Niederschlag zurucklieB1).

ł ) Ioh stellte des ófteren die Menge der in 1 cbm Hoang ho-Wasser suspendierten 
Schlammassen fest und fand im Mittel nahezu 6 kg; nach einem Regentage in Bau 
detsehou erhielt ich sogar 6,9 kg pro Kubikmeter.
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Am 4. November kam ich in Lan tschou fu an, nachdem ich am letzten 
Tage nur noch durch das groBe, lóBerfiillte Talbecken dieser Stadt zu reisen ge- 
habt hatte. In der Nacht zuvor gab es noch eine Szene, welche ich meinen 
Lesern nicht vorenthalten will. Sie scheint mir charakteristisch fiir das Leben, 
das Denken und Trachten des armen Kan su-Volkes. Es war sehr spat geworden, 
bis wir in dem Orte Hsiao ho kou ankamen. Es hatte auch Miihe gekostet, 
bis sich ein Tor auftat. Ais ich endlich in einem kleinen Gasthofe untergebracht 
war, gab es bald darauf eine bósartig aussehende Rauferei, Frauen zankten 
und schrien, und zwei alte Chinesenvater hielten sich gegenseitig an den Zópfen 
fest und suchten einer den anderen unterzukriegen und mit den FiiBen zu treten 
und zu stoBen. Obwohl der Hof, in dem ich mit meinen Tieren untergebracht 
war, nur 8 m auf 8 m Bodenflache hatte und an zwei Seiten nur je ein niederes 
Hauschen von je drei kleinen Traveegelassen (kien) sich befand, wurde das 
Hotel doch von zwei Parteien betrieben. Und ich hatte neun Tiere! Wer nun 
das neunte fiittem und dann das- geringe Strohgeld (etwa 25 Pfennig) ein- 
streichen diirfe, dariiber waren die zwei Besitzer uneins geworden. Ais sie sich 
schlieBlich los lieBen, zog der eine einen meiner Gaule am Halfter auf seine 
Seite und der andere hielt ihn am Schwanz. Kein Zureden half und ich wollte 
doch kein salomonisches Urteil fallen!

Abb. 1S.
Ya hoang (hwang) ti, der Edelsteinkaiser, 
der hdohste taoistische Herrscher und Gott

in der nnsiohtbaren Welt.
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IV.
In Kan su und an der Grenze Tibets.

Die Hauptstadt der Provinz Kan su ist Lan tschou fu. Und wenn mir ein 
Kan su-Mann von seinem Lan tschou fu erzahlte und sich ausgeredet hatte, 
was Mehl und Brot, was Tabak und Schnaps dort kosten, so wuBte er auch gleich 
zu berichten, daB es dort ein Weltwunder gebe, namlich die Schiffbriicke iiber 
den groBen Gelben FluB. „So etwas,“ wurde ich versichert, „habt ihr Fremden 
sicherlich nicht. Unter dem ganzen Himmel gibt es nichts Ahnliches mehr.“

Vom gewóhnlichen Volk wird die Stadt Lan tschou fu meist nur Gao lan 
hsien genannt, nach dem Titel des Unterprafekten oder Landrats (hsien), der 
darin seinen Sitz hat, und mit dem das Volk in erster Linie zu tun h a t1). Die 
Stadt liegt dicht am rechten Ufer des Hoang ho, wo dieser fur eine kurze Strecke 
auf eine Breite von nur 250 m eingeengt ist. Nirgends weiter auf- und abwarts 
zeigt der FluB gleichermaBen giinstige Bedingungen zum Ubersetzen.

In jedem Winter ist hier der Gelbe FluB mindestens wahrend U/2 Monaten 
gefroren, so daB selbst schwer beladene Frachtkarren dariiber fahren kónnen. 
Die EróSnung dieser naturlichen Eisbriicke, die gegen Ende Dezember statt- 
fand, war von jeher eine groBe Festlichkeit und wurde mit groBem Pomp be- 
gangen. Ais erster muBte der Gao lan hsien ais „fu mu kwan“, d. h. Vater- 
Mutter-Mandarin, wie der patriarchalisch denkende Chinese seinen Landrat 
nennt, in seinem Staatswagen und mit zahlreichem Gefolge iiber das Eis fahren, 
um damit zu beweisen, daB es tragfahig sei. Im Herbst wie im Friihjahr beim 
Eisgang war dagegen der FluBverkehr oft tage- und wochenlang gesperrt. Man 
vermochte hóchstens unter Lebensgefahr auf einem FloB von Ziegenschlauchen 
zwischen den Eisschollen hindurch iiber den reiBenden Strom zu gelangen. 
War aber im Friihjahr das Eis verschwunden, so wurde auf Kosten der Pro- 
vinzialregierung die beriihmte Schiffbriicke, das eingangs erwahnte Weltwunder, 
aufgefahren. Zweiundzwanzig breite Pappelholzboote von Kistenform wurden 
mit schweren Eisenketten und vor allem mit dicken Hanftauen zusammen- 
gehalten, wie auf Tafel XXXIV zu erkennen ist. Dariiber wurden rohe Bretter 
gelegt, aber so ungenau, daB selten jemand wagte, iiber diese Briicke zu reiten. 
Uberall gab es groBe Locher, iiberall wippten und schnappten die Bohlen. 
Auch das hólzerne Gelander war mehr zum Ansehen ais zum Anlehnen da. Die 
Briicke war auch fiir Europaer ein Weltwunder, aber freilich nur deshalb, weil

*) Die Stelle des Gaolan'hsien galt fiir sehr arbeitsreich, aber fiir eine schlechte 
Pfrunde. Diese Beamten wurden daher meist nach einem Jahr schon auf eine gute 
Pfriinde versetzt. Wenn sie es verstanden, bei ihren hohen Vorgesetzten einen guten 
Eindruck zu machen und ihnen viele Arbeit abzunehmen, so erhielten sie meist Ts’in 
tschou im darauffolgenden Jahre. Ich hórte von einem Mandarinen, der dreimal zwischen 
diesen beiden Amtem wechselte, d. h. in einem Jahre muBte er darauflegen, im anderen 
Jahre konnte er wieder gut verdienen.
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man sich wundern muBte, daB dieses so schwachlich aussehende Menschenwerk 
bei der sehr heftigen Stromung des Flusses nicht alljahrlich groBes Ungliick 
brachte. Auf einigen grofien Eisenpfeilern, die wie Kanonenrohre aussahen und 
am Ufer in den Boden eingerammt waren, um die groBen Taue und Ketten der 
Briicke zu halten, fand ich eine Inschrift, aus der zu ersehen war, daB die Briicke 
schon friih unter den Ming-Kaisern (im 5. Jahr des Kaisers Hung Wu, 1372 n. Chr.) 
in der jetzigen Weise aufgefahren worden, also eine viele hundert Jahre alte Ein- 
richtung war. Zur Instandhaltung hatte das Gouvernement jedes Jahr 10 000 Tael 
(30 000 Mark) auszuzablen. Und ein paar tausend Tael sollen die Eeparatur- 
kosten tatsachlich auch in jedem Sommer verschlungen haben. Kostete doch 
allein ein Hanftau, wie es zur Verstarkung beim Sommerhochwasser nótig war, 
an die 1000 Mark unseres Geldes. Fur die Beamten aber, die in Lan tschou Vater- 
und Mutterstelle am Volke vertraten, muB immerhin von den 10 000 Tael noch 
ein hiibsches Taschengeld abgefallen sein1).

Lan tschou fu ist also Briickenkopf, ist eine Feste, die einen bequemen 
Hoang ho-Ubergang verteidigt. Seit Urzeiten ist der Punkt fur wichtig an- 
gesehen worden und militariach besetzt gewesen; wir finden hier schon lange 
vor Beginn unserer Zeitrechnung, wahrend der Ts'in- und Han-Dynastie, ein 
befestigtes Lager erwahnt2). Der Gelbe FluB, der nur, soweit er vor der „GroBen 
Mauer" drauBen stromt, von sichtbarem Nutzen fur Land und Leute ist, kann 
nirgends leicht iiberschritten werden. In der „GroBen chinesischen Ebene" 
nicht, wo ihn die Einwohner wegen seiner Zerstórungslust ihren Kummer und 
ihre Sorge nennen; einen vollen Tag war ich einst auf einem Fahrboot, um bei 
Kai feng fu zwischen den unzahligen und immer in Bewegung und in fortwahren- 
dem Wechseln befindlichen Schlammbanken durchzufahren. An der Eisen- 
bahnlinie Peking-Hankow, in Ho nan, bildete er mit seinem haltlosen Schlamm- 
untergrund selbst fiir unsere modernen technischen Hilfsmittel ein schwierig 
zu iiberwindendes Hindemis. Bei Lung men und auf seinem ganzen Mittellauf 
ist er bis hinauf nach Lan tschou fu nie bequem, obschon er doch kein sehr 
wasserreicher Strom ist. Endlich, in Lan tschou, fast am Beginn seines tibetischen 
Oberlaufes, liegt eine Stelle, wo die beiden Ufer nicht bloB ohne viel Miihe durch

*) Nach halbjahrigen Verhandlungen — die „Eltem des Volks“ wollten lange nichts 
von einer Anderung wissen — gelang es 1 Jahr nach meiner Ankunft einer deutschen 
Firma, den Auftrag zu bekommen, einen eisemen Steg tiber den FluB zu bauen. Dieser 
ist in den Jahren 1908—1911 hergestellt worden.

a) In der Feudalzeit Chinas, wahrend der Tschou-Dynastie (1122—255 v. Chr.) 
grenzte die Markung des heutigen Lan tschou fu an das Gebiet der „Hsi Kiang" (chines.), 
worunter man tibetische Nomaden vermutet. Zeitweise war der Platz auch wieder 
ganz von Hsi Kiang uberschwemmt. Zur Zeit der Ts‘in-Dynastie (255 — 206 v. Chr.) 
und bei den Han (206 v. Chr.—220 n. Chr.) wurde der Bezirk mehr und mehr chine- 
sisch. Die Bezirkstadt lag aber etwas weiter siidlich. Die heutige Niederlassung wurde 
erst von Kaiser Wen ti, dem Griinder der Sui-Dynastie (589 — 605), angelegt. Wah
rend der Tang-Dynastie ging im Jahre 764 wiederum alles an die Tibeter verloren 
und verblieb diesen mit Unterbrechungen, bis nach 1000 das Hsi Hsia-Reich der Herr 
wurde. Um 1081 wurde L. endlich wieder von den Chinesen unter dem tapferen 
Eunuchengeneral Li hsien mit Hilfe der Tibeter erobert, die, soweit sie Ackerbauem 
waren, in einem Untertanenverhaltnis zur Sung-Dynastie standen. (Auch Tsing yiian 
hsien wurde im gleichen Jahre dem Hsi Hsia-Reich entrissen.) Seither blieb die Stadt 
immer mit dem Reich vereinigt. Aus dem friiheren wechselvollen Schicksal geht aber 
schon die Wichtigkeit des Platzes hervor.
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eine Briicke verbunden werden konnten, sondern wo auch FahrstraBen zu ihm 
hinabfiihren. D i e Fahrstrafie setzt kier iiber den Gelben FluB, die Chinaa 
Kultur mit der Welt des Westens verband. Da bis jetzt in China Wege und 
vollends FahrstraBen mehr von den Zufallen der Natur ais von dem Willen 
und der Kunst der Menschen abhangig sind, und Kan su, das keineswegs ein 
flaches Land ist, recht wenig FahrstraBen besitzt, so hat natiirlich jeder Punkt, 
wo diese NaturstraBe durchkommen konnte, seine besonders hervorragende 
Bedeutung. Diese StraBe, die uralte „SeidenstraBe", fiihrt aus den Urstatten 
der chinesischen Kultur, aus dem Wei ho-Tal und den Fen ho-Talbecken von 
Hsingan fu aus iiber Ping hang fu nach Nordwesten, nach Lan tschou fu. Sie weicht 
angstlich groBen Fliissen aus, die, wie z. B. der obere Wei ho, tiefe Schluchten aus 
den Bergen herausgewaschen haben und denen nur Reit- und Maultierpfade folgen 
kónnen. Sie fiihrt quer durchs steinlose LóBland an einigen LóBbachen vorbei 
und fiihrt oft lange auf Hóhenriicken hin. Jedes Jahr reiBen zwar die Sommer- 
regen tiefe Lócher aus der Fahrbahn und unterbrechen denFahrverkehr; Handel 
und Wandel geht aber in den trockenen Wintermonaten leicht und billig von- 
statten. Grób schematisch ausgedriickt folgt diese StraBe den Wasserscheiden 
zwischen Wei-FluB und oberem Gelben FluB. Weiter im Norden von ihr liegt 
der LóB noch dichter; dort, wo es zu der gróBten LóBdiine geht, ist vollends 
kein besseres Durchkommen gewesen. Erst wieder auBerhalb der „GroBen 
Mauer“ — wie wir gesehen haben — von Tai yiian fu iiber Sui de tschou—Ning 
tiao Ieang geht eine grófiere HandelsstraBe, die aber nur streckenweise Wagen- 
verkehr erlaubt und zwischen den Provinzen Schan si und Schen si auf keines
wegs sehr bequeme Weise iiber den Hoang ho fiihrt. Die nachste gróBere Ver- 
kehrsader, die den Osten mit dem Westen bequem verbindet, ist die StraBe Kuei 
hoa—Bau tu—Ning hsia, die den Gelben FluB meidet, aber durch Nomaden- 
land fiihrt und dereń Sicherheit deshalb ganz von dem mehr oder minder fried- 
lichen Verhalten dieserNomaden abhangig ist, deshalb auch der Politik wegen in 
langen Jahrhunderten ais GroBverkehrsader gar nicht in Betrachtkommen konnte.

Aber nicht bloB Hoang ho-Briickenkopf der „Seidenstrafie" ist die Stadt 
Lan tschou fu. Sie ist auch Knotenpunkt fur die StraBen, die sich von Siid- 
Kan su und Se tschuan heraufziehen, sowie fiir die TibetstraBen, die von Hsi 
ning fu und Ho tschou kommen. Die Stadt ist deshalb auch zum Sitz des 
Tsung tu oder Tschi t'ai von Schen kan, also zur Residenz eines Vizekónigs ge- 
macht worden. Unter der Mandschu-Dynastie, unter dem Kaiser Kien lung um 
dieMitte des 18. Jahrhunderts, ais die von den Mandschuren geleitete chinesische 
Macht die Kalmiiken vóllig niedergerungen hatte und die groBen Gebiete des 
Westens neu hinzu erobert waren, ist die alte, groBe Provinz Schen si in ein 
kleineres Schen si und ein Kan su geteilt worden1). In Lan tschou fu wurde damals 
die Stelle des Tsung tu, des Vizekónigs oder Generalgouvemeurs, geschaffen, 
der in erster Linie Kan su ais Zivilgouvemeur verwaltete, der aber dazu noch

*) Der Name Kan su (spr.: Gan su) wurde gebildet aus den Schriftzeichen 
der zwei einst wichtigsten Stadte des Westens der Provinz: Kan tschou und Su tschou. 
Schen si bedeutet „westlich des Passes"; eB ist das Land, das westlich der Enge von 
Tung kwan ting gelegen ist, die wir im zweiten Kapitel kennen gelemt haben. Schen- 
kan bedeutet also das Vizekonigreich von Schen (si) und Kan (su).

Durch die letzte Revolution ist augenblicklich der Titel Tsung tu abgeschafft 
und durch „Tu tu“ ersetzt worden.
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die allgemeine Aufsicht iiber die Zivil- und Militarverwaltung von Schen si 
und den ungeheuren zentralasiatischen Gebieten unter sich hatte, die von den 
Chinesen Sin kiang (spr.: Hsin Tschiang), d. i. „Neues Grenzgebiet", genannt 
werden und das ganze chineaische Turkistan und die Dsungarei (Ili) umfassen. 
In Hsi ngan fu, der uralten Reichshauptstadt, saB seit dieser Zeit nur ein 
Gouvemeur, ein Fu t'ai oder Hsun fu fur Schen si.

Lan tschou fu ist also eine administrativ sehr wichtige, wenn nicht die wich- 
tigste Stadt Zentralasiens geworden. Sie gehórt zu den wenigen Platzen, die 
wahrend der groBen Mohammedanerkampfe von 1862—1873 dem Kaiser ver- 
blieben sind, ais in Turkistan unter dem Sarten Yakub Beg ein unabhangiges 
islamitisch-turkisches Reich entstanden war und in Kan su sowohl das zwei 
Tagereisen westlich vonLan tschou fu gelegene Ho tschou, ais auchKin tse pu, 
die im letzten Kapitel genannte Oase von Tung fu hsiang, Zentren einer groBen 
islamitisch - chinesischen Insurrektion geworden waren. DaB es den mohamme- 
danischen Insurgentenfuhrern nicht gelungen war, diesen Knotenpunkt zu 
besetzen, erleichterte dem Generalissimus Tso ts'ung tang die Zuriickeroberung 
der jahrelang fur China verloren gewesenen Provinzen.

Nur einmal in den jahrhundertelangen Streitigkeiten gelang es iiberhaupt 
den Mohammedanem, durch die Torę der Stadt hereinzubrechen, aber auch 
da (1781, wie die Chronik von Lan tschou schreibt) konnten die Hui hui von 
Ho tschou und die Salaren sich nicht lange darin halten. Es hat den Moham
medanem in China in allen ihren Kampfen an weitsichtigen Fuhrern gefehlt 
und die Politik, die sie trieben, scheiterte stets an ihrer Ziellosigkeit und an 
kleinlichem Egoismus, an der Habsucht des einzelnen.

Die Stadt Lan tschou fu ist von einer fur chinesische Begrifie nur maBig 
starken Mauer umgeben, die freilich fiir die mit kurzeń Piken und Schwertem 
bewaffneten Banden der mohammedanischen Mollah ein achtunggebietendes 
Hindernis bedeutet haben mag. Die Stadt liegt nach meinen Beobachtungen 
1520 m ii. d. M.1). Sie liegt im oberen Teil einer viele Kilometer langen und breiten, 
fruchtbaren Alluvialebene, durch die der Hoang ho zumeist auch breit dahin- 
flieBt. Siidlich und westlich der Stadt steigen ganz nahe den Umfassungsmauem 
von LóB iiberzogene rotę Tonberge auf, die in den Mohammedanerkriegen des 
19. Jahrhunderts befestigt wurden. Von dem nórdlichsten, gegen den FluB lun 
auBersten Punkte dieser Berge ist die Ansicht der Stadt aufgenommen, die auf 
Tafel X LIII dereń Lagę wiedergibt.

Die Stadt Lan tschou fu bedeckt kein groBes Areał (s. meine kartogr. Er- 
gebnisse Teil I Blatt 27). Die eigentliche Stadt hatte enge StraBen mit einem 
unsaglich zerfahrenen Pflaster, in dem ganze Steinplatten fehlten, an dem 
niemand etwas reparierte, so daB ich es immer zu den groBten Qualen rech- 
nete, in einem der federlosen zweiradrigen Wagen auszufahren. Es gehórte 
aber nun einmal bei den Chinesen zum guten Ton, innerhalb der Stadte im 
Wagen Besuche zu machen. Man saB mit untergeschlagenen Beinen auf einem 
diinnen Kissen, hielt sich links und rechts krampfhaft an dem Holzgitter des 
Wagens fest und sah durch einen schwarzeń schleierartigen Vorhang hinaus 
auf die StraBe. Wie wenn bei uns ein Kutscher bei einer Toreinfahrt un-

x) Michaelis 1473 m; Potanin 1495 m; Kreitner-Loczy 1594; Rockhiłl 1. Reise: 
1669 m (?); 2. Reise: 1575 m; Grenard 1494 m; Filchner 1600 m (?).
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geschickt iiber den Randstein fahrt, so schmetterte es dort, nur naturlich 
unausgesetzt, den Kopf bald rechts bald links an die Wagenwand. Kein 
Wunder, daB die chinesischen Mandarine so oft hundert Stockschlage bei 
einem Deliquenten fur ungeniigend hielten. Bei jeder Ausfahrt bekam man auf 
100 m schon hundert kraftige PiifEe. Die StraBen waren dabei so eng, daB zwei 
Karren nur mit Miihe aneinander vorbeifahren konnten1). Es gehórte darum 
viel Geduld dazu, sich den Verkehr anzusehen und eine Spazierfahrt zu wagen.

Die Stadt ist sehr dicht bebaut, mit sehr schmalen Hófen zwischen den stets 
einstockigen Gebauden. GróBere Areale nehmen nur die verschiedenen Amts- 
gebaude ein; das des Generalgouvemeurs und das des Provinzschatzmeisters 
haben hubsche Parkanlagen. Im Osten, Siiden und Westen der eigentlichen 
Stadt Lan tschou schlieBen sich noch groBe, gleichfalls ummauerte Vorstadte 
an, die heute auch bis auf den letzten Platz von Hausem bedeckt sind. Trotz- 
dem schatze ich die Bevólkerung zusammen mit verschiedenen anderen Kennem 
der Stadt auf nur 100 000, hóchstens 120 000 Einwohner* 2 * * * * *).

Lan tschou fu’s Hauptgeldquelle liegt in seiner Tabakindustrie. Der so- 
genannte Lan tschou schui yen, d. h. Wasserpfeifentabak, der griinlich gefarbt 
ist, auf der Zunge stark beizt und sehr fein geschnitten, fast pulverig in den 
Handel kommt, wird hier hergestellt. Er wird von den Chinesen sehr hoch 
geschatzt und seit Jahren weit nach dem Siiden, nach Se tschuan und in das 
Yang tse-Tal versandt. In der nachsten Umgebung der Stadt, auf den durch 
groBe hólzerne Schópfrader (Tafel XXXI) berieselbar gemachten Feldern, 
wird fast nur Tabak angepflanzt8). Es ist eine Art, die ich weiter im Siiden 
nicht gesehen habe, mit breiten, dicken, dunkelgriinen und glanzenden Blattern. 
Die Pflanzen werden im Herbst sehr vorsichtig aus der Erde gezogen und 
unter Strohdecken getrocknet, damit sie die griine Earbe behalten. Etwa 
zwanzig groBe Hang (Manufakturen) neben siebzig kleinen sind am Platze. 
In ihnen werden dem Tabak noch allerlei Ingredienzen zugesetzt und die Blatter 
unter viel Hung ma (Leinólzusatz) zu 1—2 cbm groBen Wiirfeln zusammen- 
gehammert und -gepreBt. Zu gewissen Zeiten sieht man uberall an den 
StraBen kraftige Arbeiter, die solche Wiirfel mit einem langen Hobel in tag- 
lich bis sechzehnstiindiger Schicht kleinschneiden. Der Handelswert betrug 
noch in der Stadt 2—3000000 Mark.

Jahrelang war in Lan tschou auch eine mechanische Tuchweberei in Betrieb, 
die noch in den siebziger Jahren vom groBen Yizekónig Tso ts'ung tang errichtet

*) Wie ich mittlerweile erfuhr, soli jetzt das Gouvemement damit umgehen, die 
HauptstraBen, die bisher gepflastert waren, zu makadamisieren. Da die Chinesen wenig 
Sinn fiir Unterhaltung haben, so wird das wohl nur fiir kurze Zeit eine Verbesserung 
bedeuten.

2) Kreitner, „Im femen Osten" schatzt die Bevólkerung auf eine halbe Million.
Rockhill, „the land of the lamas" glaubt an 70—80 (XX) Einwohner, Grenard 76000
Einwohner, Bell an 40000 Hauser, Richard’s, „Comprehensive Geography of the Chinese
Empire", 1908: 500000 Einwohner; Filchner in „Bilder aus Kan su", 1912: 3—400000
Einwohner. Die hohen Zahlen sind schon deshalb unwahrscheinlich, da nach dem 
Zensus von 1910 ganz Kan su nur etwa 4 000 000 Einwohner hat und nach dem 
Zensus von 1831 der ganze Bezirk nur 468000 Kópfe hatte.

s) Neben Tabak wurde etwas Reis und Baumwolle, Mohn, Weizen usw. gepflanzt, 
nur am Ufer des Hoang ho und auf den Inseln bedeckten Bimen- und Pfirsichwalder
und Jujuben und Weinreben ein groBes AreaL
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und von vier Deutschen geleitet wurde. Es war aber von den chinesischen Be- 
amten, welche die Aufsicht zu fiihren hatten, so sehr gestohlen worden, daB 
der Betrieb schon vor mehr denn zwanzig Jabren ais unrentabel wieder auf- 
gegeben worden war.

Die Stadt ist vermóge ihrer Lagę natiirlich auch ein Zentrum des Durch- 
gangshandels. HolzflóBe von mehreren Balkenlagen werden hier auf dem Hoang 
ho aus Tao tschou-Holz zurechtgezimmert. Mehrere Dutzend ganzer Yak- 
haute, die mit Luft gefiillt sind, werden zu SackflóBen vereinigt, um darauf 
Wolle und andere Waren, die auf Kamelen oder auf kleinen Fahrzeugen von 
Tibet herabkommen, den FluC hinab weiter zu befórdem. 1907 gab es acht 
gróBere Laden, wo russiscbe Stofle von sogenannten Tschan tou hui hui — so 
nennt man in Kan su die Sarten und die Turkistantiirken — verhandelt 
wurden1).

Solange ich in der Provinz Kan su war, hatten die Bewohner gegeniiber 
denen anderer Provinzen auffallend- wenig fremdlandische Artikel im Gebrauch. 
Die Bevólkerung von Kan su ist ganz besonders riickstandig. Der Weg zur 
Kiiste ist freilich auch sehr weit und umstandlich. Dazu hat 1907 die Provin- 
zialregierung noch ein Handelsmonopol fur Glas-, Bronze- und Lackwaren 
eingefiihrt und Kan su gilt ohnehin fiir die armste Provinz des Reicha des Mitte. 
Seine Bilanz soli alljahrlich so schlecht ausfallen, daB seit vielen Jahren schon 
andere Provinzen fiir sein Defizit aufzukommen haben. Schuld daran sind 
angeblich die vielen Soldaten, die hier wegen der immer wiederkehrenden Auf- 
stande nótig erscheinen. Der hauptsachliche Grand ist natiirlich die Zerstorang 
und die allgemeine Verarmung, eine Folgę der Kriege. Es wurde wohl auch in 
keiner Provinz so viel gestohlen wie hier; der Kaiser war zu weit weg. Die 
Bezahlung der direkten Steuer, der Grandtaxe, geschieht hier vielfach in Natu- 
ralien. Zu der Kontrolle der Einnahmen aus dieser Steuer werden noch die 
uraltesten Grundbiicher verwendet, wahrend der Bauer selbst auf Grand des 
neuesten Bestandes seiner Felder besteuert wird. Hierdurch erwerben sich 
vor altem die Agenten der Ya men groBe Reichtumer.

Ais ich in Lan tschou fu ankam, lebten dort nur wenige Europaer und diese 
waren nur Missionare. Mein alter Freund, der belgische Pere van Dyk, lebte 
ganz einsam in seiner Mission und begriiBte mich darum besonders herzlich. 
Ich bezog eine Kamelherberge vor der Stadt ganz nahe der katholischen Mission, 
so daB wir auch manchmal abends zu einem Plauderstiindchen zusammen- 
kommen konnten und keine Stadttore zwischen uns lagen, die hier mit der ersten 
Dammerung unwiderraflich geschlossen wurden und Lan tschou und seine Vor- 
stadte in mehrere getrennte Teile zerlegten (Tafel XXXIII). Im Zentrum der Stadt 
diirfen auch hier keine Mohammedaner wohnen, nur Laden diirfen sie dort halten, 
miissen aber vor Eintritt der Dunkelheit das Innere der Stadt verlassen haben.

Seit meinem ersten Besuch der Stadt, im Friihjahr 1904, waren groBe Fort- 
schritte gemacht worden. Der alte, sehr reaktionare Vizekónig hatte im Sommer 
1905 einen Nachfolger erhalten, der in Berlin und Petersburg gewesen war. 
Dieser hatte Splingaert, den jedem Chinakenner vertrauten Dolmetscher Frei-

1) Die Zahl der russischen Laden war im Zunehmen. Tschan tou hui hui heiBt 
wortlich Wickelkopfmohammedaner. Diese Bezeichnung ruhrt daher, daB dieTurkistan- 
tiirken stets mit einem Turban vor den Chinesen erscheinen.
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herm von Richthofens, abgesandt, um europaische Ingenieure zu suchen, die 
fiir die Provinz Kan su eine neue Aera erófinen sollten. Die Tuchfabrik wollte 
er wieder aufmachen, Zucker- und Sektfabriken sollten entstehen. Die eine 
kleine Tagereise siidlich von der Stadt liegenden, sehr schónen Kohlenminen 
sollten mit einer kleinen Bahn leichter erreichbar gemacht werden. Vor allem 
aber sollte eine Universitat und eine Hochschule fiir technische Facher eróffnet 
und aus strategischen Griinden eine eiserne Briicke uber den Hoang ho gebaut 
werden.

So war das Programm beschaffen, von dem in der zeitungslosen Stadt da- 
mals jedermann sprach, von dem man aber zumeist nur auf unglaublich ver- 
drehte und entstellte Weise erfuhr. Da eine Provinz in China eine sehr selb- 
standige Einheit darstellte, so hatte der Generalgouverneur aucli fiir Auf- 
bringung eines groBen Teiles der Mittel zu sorgen, mit denen sein Programm zur 
Ausfiihrung gelangen konnte. Er wollte darum noch eine Miinze erófinen, in 
der ein besonderes Kan su-Geld gepragt werden sollte, und das Silber und Gold 
dazu wollte er von der Provinzialregierung gewinnen lassen. Er muBte darum 
auch europaische Hiittenverstandige haben; Aussicht auf Minenkonzessionen 
fiir Europaer gab es auch hier langst nicht mehr. DaB allerdings Gold, auch 
Silber in Kan su vorhanden ist, wuBte jedermann; denn Kan su grenzt wie Se- 
tschuan an Tibet und in den Fliissen an der Grenze wird seit alter Zeit Gold 
gewaschen.

Wahrend der drei Wochen, die ich in Lan tschou fu weilte, kam ich gerade 
wegen dieses Programms mannigfach mit den hóheren Beamten in Verkehr. 
Es galt des ófteren chinesische Diners mitzumachen, bei denen die Chinesen 
so geme versuchen, ob der Fremde auch trinkfest ist. Namentlich sind ihre 
Trinkspiele gefahrlich, eine Art Morra, bei denen der Verlierende fingerhutgroBe 
TaBchen mit erwarmtem Schnaps leeren muB. Schon aus rein sprachlichen 
Griinden ist es fiir Fremde sehr schwer, dabei zu gewinnen. Doch fand ich, daB 
der gebildete Chinese und Mandschure einem Fremden gegeniiber erst auftaut, 
wenn dieser ihm durch derlei Dinge menschlich nahertritt. Ich habe darum das 
Spiel bei einem meiner Diener „trocken" gelemt und in der Folgę manchen 
„Chinesenzopf“ auf mein Gewissen geladen. Es erstaunte mich, zu sehen, ein 
wie kurzes Exzitationsstadium die Leute besaBen; oder konnten sich wohl alle, 
die des Guten zuviel getan, musterhaft bemeistem,—solange sie nicht einschliefen ? 
Ein gróBeres, feierliches Essen gab einmal der Fan tai, der Schatzmeister der 
Provinz Kan su, der nachste Beamte unter dem Vizekónig, dem damals auch 
das Fremdenamt der Provinz unterstellt war. Ehe wir uns zum Essen nieder- 
setzten, wurde ich noch um mein „sachverstandiges“ Urteil uber die neueste 
Erfindung Seiner Exzellenz befragt. Dem Provinzialschatzmeister war auch die 
Armierung des Heeres und das Arsenał von Lan tschou unterstellt. Er hatte 
jetzt eine neue Art von „Dreimannbiichsen" konstruiert, einen groBen Vorder- 
lader, den zwei Soldaten iiber ihre Schultem legen muBten, wahrend ein dritter 
richten und abdriicken konnte. Erstaunt iiber so viel „Findigkeit" pflichtete 
ich stillschweigend dem Vorhaben Seiner Exzellenz bei, die bereits einige hundert 
Stiick dieses Modells „Lan tschou 1905“ im Regierungsarsenal in Auftrag ge- 
geben hatte, und zum Dank fiir den kleinen Rat, den ich gab, daB es vielleicht 
an einer etwas exponierten Stelle besser ware, Stahl anstatt Schan si-Eisen 
zu verwenden, erhielt ich die Photographie des Erfinders.
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Bei dem Festessen selber war noch ein Japaner anwesend, der sich fur einen 
Offizier ausgab und der sich auf der Riickreise von Turkistan befand. Er erschien 
in europaischer Kleidung, seine in der Mitte halblangen, aufien und vom aber 
rasierten Kopfhaare zeigten jedoch deutlich, daB er es fiir gewóhnlich vorzog, 
inkognito ais Chinese oder Mongole aufzutreten und einen Zopf zu tragen, denn 
seine stehengelassenen Haare waren gerade so lang, daB man einen solchen 
noch anbinden konnte. Er war, wie er uns wiederholt versicherte, auf einer 
rein wissensehaftlichen Reise und nur ausgezogen, um das „Se bu siang“, das 
„yier-nicht-gleich"1) zu suchen, das seiner Ansicht nach in den Bergen an der 
r u s s i s c h e n  Grenze noch vorkommen sollte. Er habe es nur wegen der 
kriegerischen Verwicklungen seines Landes mit RuBland nicht bekommen 
kónnen!

Wir saBen bei diesem Diner in einem luftigen, halbofienen, aber sehr hiibsehen 
Holzpavillon im groBen Fan tai-Garten, in dem Seen mit vielen Briicken und 
Nachen zwischen dichtem Schilf und Bambusgebiisch lagen. Es war nur schade, 
daB bei meinem Besuche alles Wasser von einer dicken Eiskruste bedeckt war. 
Wir Fremden waren aber aufs hochste iiberrascht, solch einen idyllisch ruhigen 
und schónen Ort inmitten dieser engen, gerauschvollen Stadt zu finden, und ich 
lieB mir sagen, daB dieser Garten schon vor mehr ais hundert Jahren angelegt 
worden sei. Drei Stunden lang saBen wir darin, in unsere Wintermantel gehiillt, 
zu zehn Personen um einen groBen, runden Tisch herum und lieBen uns zahl- 
lose Gerichte servieren. Nur ein paar Minuten stand jedesmal eine Platte auf dem 
Tisch, sonst ware sie auch schon eiskalt geworden. Erst fuhr jeder bei einer neuen 
Platte mit seinen EBstabchen, die er sich der Landessitte nach mit den Lippen 
reingeleckt hatte, in den gemeinsamen Topf in der Mitte des Tisches, stoberte 
dort wie die anderen nach einem móglichst guten Brocken und brachte diesen 
mit vielen Komplimenten auf des Nachbars kleines Porzellanlófielchen und auf 
das talergroBe Silberplattchen, das in China auch bei den feinsten Festschmausen 
die Stelle unseres Tellers vertritt. Dabei lieB die eisige Kalte die Finger steif 
werden und erschwerte die Bewegungen mit den diinnen EBstabchen. Es standen 
zwar zwei oflene Kohlenpfannen neben dem Tische, iiber denen man sich die 
Hande warm reiben konnte, aber bald zogen Chinesen und Europaer die Hande 
scheu in die Pelzarmel der Winterkleider zuriick und selbst die besten Esser 
lieBen die Speisen nur noch Revue passieren, meist hatten diese auch nur noch 
eine gute Oberflache und bestanden darunter aus einer weniger wohlschmeckenden 
Fiillung, einer dicken rohen Riibe und dergleichen. Die Unterhaltung und das 
Trinken wurden gegen den SchluB zur Hauptsache und jeder wartete wie immer 
bei solchen Essen nur noch auf den Reis. Ein chinesisches Diner besteht ja so- 
zusagen nur aus zahllosen Vorspeisen. Das eigentliche Essen bildet auch beim 
gróBten Feste, auch wenn drei Stunden lang serviert wird, der gedampfte Reis, 
der ganz zum SchluB geboten wird, von dem jedem Gaste ein paar Schiisseln 
gereicht werden und nach dem man sich sogleich nach Hause zuriickbegibt.

x) Elaphurus Davidianus, ehines. Se bu siang, wurde zuerst von Armand David 
im Kaiserhchen Jagdpark bei Peking entdeokt. Das eigentiimliche, hirschartige Tier 
hat seinen Namen „Vier-nicht-gleich“ von den Chinesen bekommen, weil es das Ge- 
weih des Hirsches, die FiiBe des Rindes, den Schweif des Esels und die Behaarung des 
Maultieres habe. Die Art gilt heute fiir ausgestorben. Der Jagdpark, in dem es vorkam, 
esistiert ais solcher seit 1900 nicht mehr.
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Ais ieh den Fan tai einmal fragte, wie es komme, daB Tung fu hsiang noch 
so viele Soldaten halten konne, wurde mir diese Tatsache sofort bestritten und 
ich erhielt die Antwort: „Tung fu hsiang ist tot, ganz sicher ist er tot!“ Und 
die Mohammedaner in Da miao und der Mandarin in Tsing yiian sollten alle 
gelogen haben. Ein Beamter im Fremdenamt sagte mir spater, der Tsing yiian 
hsien hatte wissen miissen, daB unter keinen Umstanden zugegeben werden durfte, 
Tung fu hsiang habe noch Soldaten; daB er es bejahte, konne ihn sein Amt 
kosten, wenn ich ihn anzeige.

In Lan tschou fu fand ich meine groBe Bagage wieder, die mir durch die 
Liebenswiirdigkeit von Mr. Mason auf der direkten, groBen StraBe von Lung 
tschii tschai hierher gebracht worden war. Ich bekam hier endlich auch Post 
aus der Heimat, die ersten Nachrichten, seit ich die Kiiste verlassen hatte. 
Ich erfuhr wieder vom Fortgang des russisch-japanischen Krieges, von dem 
die Mandarine in den Stadten am Wege nur immer ganz Vages gehórt 
hatten. Keiner hatte ja Zeitungen, auBer in Kuei hoa tsch'eng hatte ich 
auf meinem ganzen Weg auch keine Poststellen zur Befórderung von Brie- 
fen getrofien. Die kaiserliche Poststelle in Lan tschou fu ist selber erst im 
Sommer 1904 aufgemacht worden, arbeitete in den ersten Jahren noch sehr 
unregelmaBig und schlecht und wurde nur wenig und nur von Europaem, 
Missionaren, und einigen Kiistenchinesen, die der Handel hierher verschlagen 
hatte, beniitzt.

Schwer traf mich in Lan tschou fu die Botschaft von dem Tode meines hoch- 
verehrten Lehrers Ferdinand von Richthofen. Zugleich mit der Todesnachricht 
erreichten mich noch einige Briefe dieses besten Kenners der physischen Ver- 
haltnisse Ostasiens. Er hatte mir kurz vor seinem Tode noch weitere Ratschlage 
gegeben. Auch das Antwortschreiben der kaiserlich deutschen Gesandtschaft 
in Peking auf die wiederholte dringende Bitte um neue Schutzbriefe und Emp- 
fehlungen an die chinesischen Behórden kam hier in meinen Besitz. Ais ich 
im Mai im Orte Hoa yin miao von der Route abwich, die in dem mir aus- 
gestellten Passe bezeichnet war, und ich von den Distriktsmandarinen nicht den 
iiblichen polizeiliehen Schutz erhalten konnte, da hatte ich, wie erwahnt, aufs 
neue meine Reiseplane der Gesandtschaft mitgeteilt und um Empfehlungen 
nachgesucht. Diese Antwort hielt ich nun in Handen und auf sie hin muBte 
ich jetzt meine Entscheidungen trefien, wieviel ich von meinem Programm 
aufzugeben, was ich zu andem hatte. Der Inhalt des ministeriellen Schreibens 
war folgender:

Geehrter Herr Doktor!

Ihr Schreiben aus Hoa yin miao vom 7. Mai d. J. ist hier eingegangen. Zu meiner 
Verwunderung richten Sie darin von neuem das Ersuchen an mich, bei den chinesischen 
Behórden Schritte zu tun, damit diese Ihnen das Betreten des von tibetanischen Stammen 
bewohnten Gebietes gestatten. Es durfte Ihnen noch erinnerlich sein, daB Ihnen bei 
Ihrer Anwesenheit in Peking im Herbst 1903 klar gemacht worden ist, daB die Chinesen 
ihren guten Grand haben, die Ausstellung von Passen fiir Tibet zu yerweigem. Das 
Wai wu pu wurde also auch wohl kaum geneigt sein, das von Ihnen gewiinschte 
Schreiben an den Amban in Hsining fu zu richten. Femer habe ich im Laufe des ver- 
gangenen Jahres Sie und Herm Leutnant Filehner mit Rucksicht auf die in Tibet 
und dessen Nachbarlandem herrschende Unsicherheit wiederholt vor der Bereisung 
tibetanischen Gebietes gewamt.

Nach vorstehendem ist es mir nicht verstandlich, daB Sie jetzt von neuem mit 
einer derartigen unerfiillbaren Bitte an mich herantreten. Gerade jetzt sind unter
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den Chantai-Stammen* 1) in der Grenzgegend zwischen Tibet und der Pr«vinz Sze 
chuan emste Unruhen ausgebrochen, die, wie es heiBt, zur Ermordung von franzósi- 
schen Missionaren gefiihrt haben, und sich vermutlich aueh auf die Nachbargebiete 
ausdehnen werden. Die von Ihnen in Anregung gebrachte Verzichtleistung auf 
eventuelle Schadenersatzanspriiche kann nicht in emstliche Erwagung gezogen werden.

In Ihrem eigenen Interesse empfehle ich Ihnen dringend, sich genau an den in 
Ihrem PaB angegebenen Reiseweg zu halten, da fur die aus einer Abweichung davon 
etwa entstehenden Folgen die chinesischen Behórden nicht verantwortlich gemacht 
werden konnen.

Mit der vorzuglichsten Hochachtung
Ihr ergebenster

(gez.:) v. Mumm, 
Kaiserlicher Gesandter.

Diesem inhaltsschweren Schreiben zufolge sollte ich mich also genau an 
die in meinem Passe angegehene Route halten. Dieser PaB war aber der 1903 
fiir die Reise von Filchner und mir ausgestellte und die darin eingetragene 
Route war bereits im Jahre 1904 von uns heiden erledigt worden. Wir konnten 
damit in Begleitung einer Soldateneskorte weit in Osttibet herumkommen. 
Ein neuer PaB war mir aber weder fiir chinesisches Gebiet nocb fiir die Grenze, 
auf die ich es am meisten abgesehen hatte, ausgestellt worden. Freiherr von 
Richthofen scbrieb mir in seinem letzten Briefe, daB er mich wiederholt in 
Peking empfohlen habe, er hofie, daB ich aufs beste unterstiitzt werde. Umsonst. 
Hielt ich mich genau an die ministerielle Weisung, so hatte ich mich wieder 
nach Hause begeben konnen. Ich muBte darum suchen, ganz fiir mich selbst zu 
sorgen. Durch das Fremdenamt der Provinz Kan su bekam ich auf meine per- 
sónliche Bemiihung hin auch weitere Empfehlungen. Gliicklicherweise hatten 
die Beamten noch nicht gewechselt, die zwei Jahre zuvor das Begleitschreiben, 
das „Gungsche", in die Hande bekommen hatten, das immer neben einem 
chinesischen Reisepasse herlauft und wichtiger ist ais das Papier, das der PaB- 
besitzer in Handen hat. Persónliche Bekanntschaft macht in China die Haupt- 
sache. Auch dort hangt viel vom persónlichen Willen und der Laune der Be
amten ab.

Ich gab meine Piane nicht auf, sondern reiste zuerst auf neuen Wegen weiter 
nach Western Auf der direkten StraBe sandte ich durch eine groBe Fuhrhalterei 
zwei Wagenladungen meines Expeditionsgutes nach Hsiningfu, das mein nachstes 
Ziel werden sollte. Ich selber nahm auf meinen gewundenen Seitenwegen noch 
die ganze Reisekasse fiir die nachsten Jahre mit. Es machte dies zwei kleine 
Maultierlasten Silberbarren aus. Niemand hatte mir die nótigen Garantien fiir den 
direkten Transport geben wollen. Ich konnte es daher nicht wagen, dieses 
Silher mit den anderen Ausriistungssachen zu verschicken. Ich hatte vielleicht 
einige Schecks auf Firmen in Hsi ning fu kaufen konnen, ware dadurch aber 
sicherlich zu einem viel „schlechteren“ Silber gekommen. In kleineren Stadten, 
zumal im Westen des Reichs, ist es nicht leicht, gutes, reines Silber zu finden. 
Man ist dabei auch noch besonders groBen Betriigereien ausgesetzt. Ich hatte 
darum einen groBen Teil meiner Schecks in Lan tschou eingewechselt. Solche

1) Soli wohl „Chan tui“ heiBen, das Tschan tui ausgesprochen wird. Die deutsche 
Gesandtschaft verwendet zur Wiedergabe chinesischer und tibetischer Worte stets 
die englische Schreibweise. Beziiglich dieser lokalen kriegerischen Ereignisse s.
I. Band, S. 207, Anm. 1.
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Inlandschecks sind kleine, briefartige, chinesische Schreiben ohne irgend ein 
europaisch.es Zeichen darin. Sie lauten je auf ein bestimmtes Gewicht Silber 
mit einer bestimmten UnzengróBe und sind auf beliebige Namen ausgestellt. 
Die meinigen waren an die „Wechselgesellschaft zum gliicklichen Trefier" in 
Lan tschou fu gerichtet und von dereń Agenten in Schang hai fur einen mir 
unbekannten Herrn Li ausgestellt. Der deutsche Direktor der Filiale Hankou 
der deutsch-asiatischen Bank hatte mir einst auf Grund von Erkundigungen 
bei seinem Comprador1) erklart, daB diese Gesellschaft eine Winkelbank sei. 
Der Direktor einer englischen Bank in Tien tsin aber hatte mir auf Grund ahn- 
licher Erkundigungen mitgeteilt, es sei dies weitaus die gróBte Bank am Platze 
und eine, die jahrlich Millionen umsetze. Ich will damit nicht etwa jene Euro- 
paer angreifen, die so widersprechende Auskunft gaben — beide Herren fuBten 
ja auf der Mitteilung ihrer Compradoren — sondern ich will damit nur die 
Schwierigkeit des Verkehrs mit dem Inland zeigen. Selbst die Chinesen der 
Kiiste wissen ja sehr wenig vom Inland. Es ist, ais ob es eine andere Welt ware.

Ais ich in Lan tschou die Filiale jener Bank betrat, fand ich in einem besseren 
Hause im zweiten Hof das Geschaftszimmer. Ich wurde zum Sitzen eingeladen, 
es Wurde mir Tee eingeschenkt und ehe ich meine Tratten prasentiert hatte, 
verehrte man mir zwei Birnen. Es war ein groBes Zimmer. Neben dem Eingang 
stand der iibliche iiber meterhohe Tonkrug mit Wasser zum Lóschen bei Feuer- 
branden, iiberall an den Wanden herum reihten sich riesige truhenartige Holz- 
kisten von weit iiber ein Meter Breite. Auf einigen lagen Kissen und zusammen- 
gelegte Bettdecken. Man sah deutlich, die Prokuristen schliefen die Nacht 
iiber auf ihrem Barsilbervorrat, der in den Kisten aufgestapelt war und einige 
hunderttausend Tael betragen mochte. Es hingen auch Waffen an den Wanden. 
Man verlieB sich also doch nicht ganz auf die Geldsumme, welche die Firmen von 
Lan tschou fu regelmaBig an die gildenartig organisierte Diebsgesellschaft der 
Stadt bezahlen. In langen Seidenrócken standen sechs Angestellte hinter den 
Papierfenstem an einem groBen Tisch, und zwei von ihnen lasen endlose Zahlen- 
reihen herunter, worauf die anderen ihre Rechenbretter klappem lieBen. Der 
Chinese ist noch viel mehr ais der Russe von diesem Instrument abhangig. Die 
chinesische Buchfiihrung ist umstandlich und uniibersichtlich. Schon deshalb 
wird die kleinste Addition auf dem Rechenbrett gemacht.

„Deine Tratten lauten auf Lan tschou-Tael,“ sagte der Bankier, nachdem 
er sie angesehen.

„Nein, es ist Tsching bu ping, die Wagę der Baumwollhandler"2), muBte ich 
erwidern.

„Es steht aber Lan tschou-Tael darauf."
„Hier steht Tsching bu ping." Ich hatte mich zum Gliick gut prapariert, 

ehe ich das Bankhaus betrat.

*) Comprador ist ein spanisches Wort und gehort zum Sprachschatz des Pidgin- 
Englisch. Der Comprador ist ein kreditfahiger Chinese von Erfahrung, der in China 
fur jedes auswartige Handelshaus unerlaBlich ist. Er steht fur die Zahlungsfahigkeit 
der ohinesisehen Firmen ein und kontrolliert die Richtigkeit der chinesisehen Schecks 
und Wechsel, denn es gibt nur wenige Fremde, welche die zu dieser Priifung nótigen 
Kenntnisse besitzen. Er fiihrt dem chinesisehen Publikum gegeniiber Prokura, ja in 
vielen Handelsgeschaften ist er der chinesische Geschaftsteilhaber.

2) Diese ist 3*4 % gróBer ais diejenige von Lan tschou.
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„Du kannst lesen?“ sagte der Bankier jetzt. „Er kann lesen!" wiederholten 
die Angestellten erstaunt.

„Ich werde dir das Silber morgen zuschicken, wenn du willst, in Kisten 
verpackt, so daB du kein Geschaft mehr damit hast. Du kannst dich darauf 
verlassen, wir sind ja die groBte Firma am Platze.“

„Ich muB das Geld heute noch haben.“
„Wie groB ist dein erlauchtes Alter?“
„Wie lange bist du denn schon in unserem elenden Mittelreich?" fragte der 

Bankier weiter. Es kostete noch viele Worte, der Bankier war die Hóflichkeit 
selber, aber erst ais ich grób fragte, ob sein Geschaft denn so schlecht stehe, 
daB er mir nicht gleich mein Geld geben und die lumpigen paar tausend Tael 
vorwiegen konne, wurde mit dem Abwiegen des Silbers begonnen. Stiick fiir 
Stiick wurde von mir auf seine Giite gepriift, manches Stiick muBte refusiert 
Werden, bis das Abwiegegeschaft vor meinen Augen zu Ende war. Dann begann 
wieder das Klappem der Zahlbretter. Es wurden viermal hintereinander die 
langen Zahlenreihen addiert. Zum SchluB kam das Silber in meine Sacke und 
nach dreistundiger Arbeit war es auf meinem Wagen. Ich setzte mich darauf 
und fuhr heim. Nur zwei Silberstiicke wurden mir spater, ais ich das Geld 
verwendete, zuriickgegeben, Weil Blei im Inneren war. Ich bin heute noch 
stolz auf dieses Ergebnis. Es waren nur etwa 40 Mark Verlust.

Ich verlieB Lan tschou fu am 7. Dezember, nachdem ich noch zwei groBe 
Feste mit angesehen hatte. Das eine war das mohammedanische Neujahr, das 
in einer Provinz wie Kan su, wo so viele Bekenner des Islam wohnen, ein wich- 
tiges Ereignis ist, das andere war der Geburtstag der damaligen Kaiserin-Mutter. 
An letzterem Tage waren alle gróBeren StraBen der Stadt iiberdeckt von Tau- 
senden groBer viereckiger Papierlatemen, die in der Form eine der anderen 
glichen und die in mehreren Reihen iiber die StraBe gehangt waren, so daB man 
auf den landesiiblichen kleinen Pferden gerade noch darunter durchreiten konnte. 
Die Latemen von Lan tschou sind besonders hubsch. Sie stellen, kiinstlerisch 
gemalt, immer und immer wieder andere Szenen aus der reichen chinesischen 
Mythologie und Sagengeschichte und aus Volksromanen dar. Die Figuren zeigen 
die bekannten grotesken theatralischen Stellungen, welche die chinesischen 
Maler lieben, und sind selbstredend nur in Farben ohne jegliche Schattierung 
gehalten. Auch bessere Chinesen sieht man an jenen Tagen durch die StraBen 
ziehen und diese Handmalereien studieren. Ich muB es mir hier versagen, auf 
die Darstellungen naher einzugehen. Sie bilden eine Welt fiir sich. Der Schatz 
der chinesischen Romanzen ist ungeheuer reich und fiir uns erst zu einem Teil 
gut zuganglich gemacht, namlich soweit er fremden Ursprungs, d. h. buddhistisch 
ist. Fiir den echt chinesischen Teil fehlt noch die gewandte Feder, die uns diese 
verwirrende Menge von Halbgóttern, von Manen Abgeschiedener, wie etwa 
die der alten Griechen, in leicht faBbarer Form naherbringt.

Am 8. Dezember erreichte ich durch dicken Staub und Dunst und ewig 
in engen 3—4 m tiefen Hohlwegen reitend das kleine Landstadtchen Kin (spr.: 
Tschin) hsien, siidlich von Lan tschou. Unweit davon bei Tschang kia (spr.: 
dia) gao, am FuBe einer langen Bergkette, die aus der Gegend des Kuku nor 
kommt und in siidóstlicher Richtung sich hinzieht, liegt ein beliebter Aus- 
flugsort der besser situierten Gesellschaft von Lan tschou fu. In der Saison 
kurzeń dort Theater und Feste aller Art den chinesischen Damen die Zeit. Es
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gibt dort Waldchen an den Hangen zwischen den Felsen, und aus einer engen 
Schlucht sprudelt munter ein Bergbach. Die Kan su-Bewohner wissen wie 
wir, wo es hubach ist.

Hinter Kinhsien hatte ich an den darauffolgenden Tagen diesen felsigen 
Bergzug, den Hsin lu schan, die Fortsetzung des durch friihere Reisende be- 
kannt gewordenen Kwan schan, zu queren, der aus Graniten und kohlenflóz- 
reichen Kalken und Sandsteinen zusammengesetzt ist. Weit hinauf iiberziehen 
LóBmassen die Hangę; aber die Gipfel sind auch hier frei von dieser gelben 
haBlichen Decke. In einer Hóhe von 2800 m war ich aber noch nicht iiber den 
Dunst und Staub hinausgekommen, der nun schon l ł/2 Monate, seit Ende Oktober, 
ais es zum letzten Małe geregnet oder vielmehr geschneit hatte, die Berge und 
Taler in einen blauen Duft hiillte. Wolkenlos strahlte taglich der Himmel; 
doch war die Femsicht so beschrankt, daB der Horizont und alle Bergumrisśe 
nur unscharf zu erkennen waren. Hinter, d. h. siidwestlich von diesen Bergen — 
sie bilden nur eine schmale kulissenartige Kette — ist man im Becken der Unter- 
prafektur Di dao tschou und im Bereich des Tao ho, eines der bedeutendsten 
Nebenfliisse des Hoang ho. Auch in diesem Becken ist iiberall LóB zu finden, 
der aber nicht sehr dick (etwa 40 cm) ist. Unter ihm kommen bald rotę tertiare 
und meist horizontal liegende Tonschichten in groBer Machtigkeit. Aus diesen 
ist heute die berg- und hiigelreiche Landschaft modelliert und das bei der Stadt 
Di dao mehrere Kilometer breite Tal geschnitten.

Di dao tschou gehórt zu den guten Stadten von Kan su. Es mag 15 000 bis 
20 000 Einwohner haben, besitzt dreiBig Tabakmanufakturen, viel Holzhandel, 
der mit den Fichtenwaldem der siidlichen Berge im Zusammenhang steht, und 
ist iiber den Kwan schan1) durch eine FahrstraBe mit der Stadt Lan tschou 
verbunden. Zwei wichtige StraBen fiihren von hier weiter nach Siiden und nach 
der Provinz Se tschuan; die eine iiber Min tschou und die andere iiber Kung 
tschang fu.

Die Stadt Di dao liegt bereits an der Grenze von China. Zu den Chinesen und 
Mohammedanem tritt ein neues Volkselement, die Tibetaner. Noch in der Stadt 
selbst wohnt ein tibetanischer Fiirst, der sogenannte Kia (spr. Dia) oder Tiao Tu 
se* 2), der eigene Untertanen hat. Es gibt im Bezirk von Di dao Familien, die dem 
Kia Tu se eine Art Kopfsteuer bezahlen, solche, die dem nachsten Fiirsten, dem 
YangTuse von Dschoni bei Tao tschou gehóren, und dazwischen wohnen 
gewóhnliche und mohammedanische Chinesen, die dem Tschou, dem Unter- 
prafekten von Di dao untertan sind3). Diese Tu se gehóren zum alten tibetischen 
oder mongolischen Adel, sie haben eigene Jurisdiktion, werden aber von den 
chinesischen Beamten, denen in der Provinz fem von Peking jegliche Begrifie 
fiir Adel abgehen, von oben herab ais Barbaren behandelt. Bei Einladungen 
miissen die Tu se — auch wenn sie Inhaber von hohen Mandarinenknópfen 
sind — unten am Tische unter dem jiingsten Leutnant sitzen. Bei einer Erb- 
folge miissen sie ihre Anerkennung durch groBe Geldzahlungen an die Pro-

3) Ein Teil des eben beschriebenen Bergzuges Hsin lu schan. Wie schon friiher 
gesagt, kennt der Chinese keine Bergketten-, sondem nur Berggipfelnamen.

!) T'u se oder t'u  sse (nicht zu verwechseln mit tu se =  du se, Hauptmann) ist 
die chinesische Bezeichnung der erblichen und seBhaften tibetischen Fiirsten.

3) Der Bezirk Didao soli 1831 71432 Familien oder 516000 Einwohner gehabt 
haben.
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vinzialbeamten erkaufen. Sie unterstehen wie auch die Mongolenfiirsten der 
Ordos und von Alaschan besonderen Beamten des nachsten chinesischen Bezirks.

Von Di dao tschou durcb ein LoB- und Tonhiigelland nach Westen reisend, 
kam ich nach drei Tagen nach der Stadt Ho tschou. Mein Weg war eine Fahr- 
straBe — wenigstens beniitzten ihn die Chinesen zum Fahren. Er fiihrte ganz 
nahe an der tibetischen Grenze hin. Kaum hatte ich bei Di dao tschou den 
Tao-FluB auf der schmalen, schwankenden Holzbriicke iiberschritten, die dort 
jeden Winter, wenn das Wasser klein geworden ist, auf hohen Holzbocken 
aufgeschlagen wird, so begegneten mir wilde Gestalten mit lappigen, vielfach 
eingerissenen Pelzmanteln, mit elastischen, aber bestimmten, kecken und her- 
rischen Bewegungen. Es waren die ersten Tibeter. Meist waren sie beritten. 
Mit einem Schwert im Giirtel, saBen sie auf knochigen, struppigen Ponys und 
hatten die Biigel und Schenkel so hochgezogen, daB die Waden fast horizontal 
an den Seiten der kleinen Reittiere anlagen. Wenn solch ein Reiter herankam, 
wurden meine Diener kleinlaut; ich hatte allerdings nur Chinesen vom Unter- 
land bei mir, die noch nie einen Tibeter gesehen hatten. Aber die bronzefarbenen 
Gestalten haben auch manchem Europaer Unbehagen einzuflóBen verstanden.

Auch die am Wege ansassigen Bauem hatten jetzt ein verandertes Aussehen. 
Im Zopftragen, im FuBbinden, im Hausbau und dergleichen war zwar noch keine 
Verschiedenheit von chinesischer Art zu bemerken, wohl aber in der Kleidung 
der Manner. Achteckige, blaue, weiBe oder schwarze Miitzchen, lange kaftanartig 
getragene Gewander wurden bevorzugt. Immer deutlicher lieB sich aus allen 
Gesichtem herauslesen, daB hier eine fremde Blutmischung vorherrscht. Die 
Hautfarbe war heller geworden. Rotę Wangen, braunliche, etwas zugestutzte 
Schnurrbarte, stark gebogene und etwas schmalere Nasen, eine zum mindesten 
horizontal gestellte Achse der Augenlider und einen gegeniiber dem mongo- 
lischen Typus um vieles deutlicheren Arcus superciliaris sah ich immer haufiger. 
Die Bevólkerungsdichte ist um Ho tschou sehr groB, zahllose Dórfer liegen iiber- 
all zerstreut und in allen iiberwiegen weitaus die Mohammedaner1). Kein Wunder 
auch! Naherte ich mich doch jetzt der Hochburg des Mohammedanertums im 
eigentlichen China. Was wuBten doch an den Orten am Wege die chinesischen 
Soldaten, die mich eskortierten, vom Jahre 1895 zu erzahlen, ais die Hui hui 
hier rebelliert hatten! Was fur haarstraubende Greuel waren doch dabei 
hiiben und driiben veriibt worden! Einerlei welchen Geschlechts, einerlei 
welchen Alters, wer immer dem anderen in die Hande fiel, wurde erschlagen. 
Ganze Gemeinden wurden ausgerottet. Von Dorf zu Dorf walzten sich damals 
die aufruhrerischen Banden der mohammedanischen Bauem. Aber kopflos 
schalteten die fiihrenden Mollah. Ihre Massen waren so elend bewafinet, daB 
selbst kleinere Stadtumwallungen standhielten, wenn diese nur halbwegs herz- 
haft verteidigt wurden.

DaB nach all den Rebellionen, die jedesmal unter Strómen von Blut nieder- 
geschlagen wurden, noch immer so viele Mohammedaner vorhanden sind, ist

x) In und um die Stadt Di dao tschou diirfen heute keine Mohammedaner wohnen, 
erst jenseits des Tao ho beginnen ihre Niederlassungen. Auf dem Wege von Di dao 
nach Ho tschou sah ich vielfach Kropfe, sonst ist Nordchina arm an der Kropfkrankheit; 
erst in den Talem des Tsin ling kommen viele Kropfe vor; ja an bestimmten Platzen 
sind sie dort so zahlreich, daB so gut wie jeder Erwachsene und zumal alle Frauen ein 
solches Anhangsel herumtragen.
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Tafel XXXIII.

Hoang ho 13 km unterhalb Łan tschou fu.
(Der Gelbe Flufi durchstromt ein Tal im Tale.)

Man darf nie die gute Laune verlieren!
Im Dezember in mtiner Herberge in Lan tschou fu war es in den Plauderstundchen nur 

iiber dem Kohlenfeuer warm.
I



Tafel X
X

X
IV

.

Die alte Sehiffbrflcke Ober den Hoang ho bei Lan tschou fu.



Bliek vom Dardia la nach Norden in das von Salaren bewohnte Tschi tai-Tal.
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Tafel XXXVI.

Der Hsi ninghsien, sein Bruder und Sohn.

Auf der Stadtmauer von Hotsehou.
(Aufierhalb der Mauer sind die Tttrmfe zweier Moscheen zu sehen.)



erstaunlich. Ais ich mich der Stadt Ho tschou selber naherte, glaubte ich mich in 
einem mohammedanischen Lande. Von vielen Minaretts herab riefen dieMuezzin 
zum Gebet. Gut ausgesprochene arabische Laute klangen an mein Ohr; zahl- 
reiche alte Moscheen [dscha mu (arab.-chin.)] standen zwischen schónen Baum* 
gruppen und viele bartige Mollah ohne jeden Zopf bewegten sich in der Menge.

Die Stadt Ho1) tschou besteht heute in der Hauptsache aus dem Nan kwan, 
der SudvoTstadt. Dort sind die Moscheen, sind die groBen mohammedanischen 
Kaufhauser gelegen. Die eigentliche Stadt Ho tschou dagegen ist rein chinesisch. 
Bei Todesstrafe ist es den Mohammedanem verboten, im Inneren zu wohnen. Auf 
der Stadtmauer (Tafel XXXVI) sind standig viele hundert Soldaten gamisoniert, 
man findet daselbst Stalle fur Pferde von Offizieren und Mannschaften. Die Mauer 
ist in bester Ordnung gehalten. Da aber nicht sehr viele Chinesen hier wohnen, 
so sind weite Flachen innerhalb der Umwallung veródet. Alles Leben ist auBer- 
halb. Umgeben von einer heute niedergelegten Mauer befinden sich dort dicht 
bebaute StraBen mit meist zweistockigen Hausem, wie in Di dao. Ich schatze 
Ho tschou-Stadt und -Vorstadt auf nur 30 000 Einwohner und hiervon sind 
iiber zwei Drittel Mohammedaner2). Keine einzige Stadt innerhalb der 18 Pro- 
vinzen des chinesischen Reichs hat ein gleich stark mohammedanisches Ge- 
prage. Und doch ist hier noch manches so ganz anders ais in echt mohamme
danischen Landem. Nie sah ich einen Hui hui in Ho tschou und Umgebung, 
der seinen Gebetsteppich im Freien oder in einer Hofecke ausbreitete und betete, 
wenn die Muezzin3) riefen. Auch die Ho tschou-Mohammedaner sind wie die 
anderen noch mehr chinesifizierten sehr auBerliche Glaubige, die kaum die 
vorge8chriebenen Waschungen fehlerlos ausfiihren kónnen. Selten macht einer 
die Pilgerfahrt nach Mekka. Selbst den Namen der Stadt Mekka kenńen die 
wenigsten. Sie wissen meist nur von „Kerbe"4) und dies sei ein O r t  im Lumi- 
Reiche®). In diesem herrsche vollendete Gliickseligkeit schon auf Erden, und 
von dort aus konne man ohne Miihe gen Himmel fahren. Im Lumi-Reiche 
regiere ein groBer Kaiser ais Kaiser aller Mohammedaner, Raub und Mord 
kommen dort nie vor, und wie der Kaiser und seine Untertanen, so lassen sich 
auch die Beamten nie eine Ungerechtigkeit zuschulden kommen. „Der Kaiser 
von Lumi guo ist auch unser Kaiser,“ so sagen alle Hui hui in Kan su, und 
um ihm wirklich anzugehóren, haben sie die zahllosen Aufstande begonnen.

Im Jahre 1895 ist auf Veranlassung einiger vermógender Mohammedaner 
um die Stadt Ho tschou nicht gekampft worden. Es sind darum hier noch viele 
Moscheen erhalten; die altesten und groBten allerdings waren schon nach dem 
Aufstand der siebziger Jahre niedergelegt worden. In dem nur wenig weiternord- 
westlich gelegenen Gebiet der Salaren aber, durch das ich nun auf meinerWeiter- 
reise kam, wurde 1895 mehrfach gefochten. Diese Salaren, Teile eines zuletzt

2) Ausgesprochen wie H*e mit einem sehr scharfen Kehllaut.
’) Der ganze Bezirk soli 1831 nach dem Zensus 85526 Familien gehabt haben. 
s) Die Muezzin wie die Mollah werden in Kan su stets „ah*un“ genannt. Das Wort

stammt aus dem Osttiirkisehen: dort ist ahon der Gelehrte. Selbst diese Ahun sind 
nicht immer zirkumzidiert. Die meisten chinesischen Mohammedaner kennen die Zir- 
kumzision gar nicht.

4) Kaaba, das wurfelfórmige Allerheiligste in der Moschee zu Mekka.
6) Unter Lumi oder „Rumi guo“ verstehen die chinesischen Mohammedaner die

Tiirkei, das ostliche Rom.
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— wie es scheint in der Ming-Zeit — angeblich unter der Fiihrung eines westlich 
der Stadt Hsiin hoa bestatteten Mollah aus Westen nach China eingewanderten 
Turkivolkes, sollen ihr Stammland im heute russischen Turkistan haben. Der 
Mittelpunkt ihres Landes und der Ort, von dem aus ihre acbt „Gun"1), in die 
sie seit alter Zeit eingeteilt sind, von den Chinesen beherrscht werden, ist die 
Stadt Hsiin hoa, die Residenz eines Ting* 2).

Mein Weg nach Hsiin hoa folgte erst dem FliiBchen, an dem die Stadt Ho 
tschou liegt, in einem mehrere Kilometer breiten Alluvialtale aufwarts. Viele 
Stunden lang zog ich darin zwischen den LoBbergen dahin. Zuerst war die 
StraBe sehr volkreich und von zahlreichen Reitem belebt. Unzahlige Dórfchen 
lagen auch hier, wie im eigentlichen China, zwischen ausgedehnten Baumgruppen 
versteckt. Aus dem dichten blaulichweiBen Dunst des LoBlandes, in dem ich 
mich zunachst noch befand, schalten sich dann ganz allmahlich felsige und hohe, 
schneebedeckte Bergspitzen heraus. Immer hóher wurden auch die Berge um 
mich her, immer mehr Ketten hoben sich aus der LóBlandschaft heraus. Vor 
mir iiber die LoBhiigel von etwa 2200 m Meereshóhe stieg jetzt der Tai tse schan 
steil und kiihn geformt empor und noch viele andere Ketten, die wieder alle 
NW—SO-Streichen zeigten, folgten gleich dahinter. Ich stand vor dem Rande 
des tibetischen Hochlandes. Einsamer wurde der Weg, Dórfer wurden immer 
sparłicher, Buschwaldungen begannen. Immer sonderbarer, in jedem neuen 
Dorfe noch farbiger, vor allem immer róter trugen sich die Bewohner. Um die 
Wohnhauser flatterten lustig aussehende weiBe Wimpel an hohen Masten. 
Buntbemalte Hauser, Klostergebaude, Tempel und monumental aussehende 
Tschorten (Stupa) standen am Wege; auch ethnographisch war Tibet erreicht. 
Am zweiten Reisetag hinter Ho tschou kam ich iiber einen hohen PaB, den 
D ardiala (chinesifiziert: Da tse schan), 3490 m. Zahllose Steine, vor allem 
weiBe Quarzbrocken, waren auf dem hóchsten Punkt dieses Passes zusammen- 
getragen worden und lieBen ein Ding erkennen, das etwas an unseren alpinen 
„Steinmann" erinnerte. Aus diesem Steinhaufen ragten Stocke mit vielen be- 
schriebenen Tuchfetzen und mit Wolleflóckchen daran. Es war das erste 
tibetische „lab tse" oder ,,obo“3), ein den Berggeistem geweihtes Heiligtum. 
Wir begegneten an jenem Berge vielen Tibetem und namentlich vielen tibeti
schen Weibern, zu FuB und in Lumpen gehiillt. Meist war es ihnen trotz der
— 4 0 noch zu warm, sie liefen halbnackt herum und ihre Oberkórper waren 
darum tief dunkelbraun.

*) Zu deutsch: Gemeinde oder Distrikt. Dies „Gun“ ist ein Wort, das ich nur bei 
den Salaren anwenden hórte. Es soli chinesisch sein (?). AuBer den acht Haupt-gun von 
Hsiin hoa gibt es noch einige wai (AuBen-) gun. Im ganzen sind es nur 2—3 Dutzend 
Salarendórfer. Wahrscheinlich heiBt gun „Tausendschaft" (s. auch S. 165). Die acht 
Haupt-gun heiBen: Keitse (Geitse) gun, Tsatschagun, Su dsche gun, Tsaghan gun; 
diese liegen westlich von Hsiin hoa; Tsching schui gun, Mandagun, Neimangun, 
Tschang ga gun, óstlich von Hsiin hoa.

2) Zum Hsiin hoa ting gehóren auch noch weite tibetische Gebiete und das groBe 
tibetische Kloster Labrang mit seinem groBen Bezirk, der noch viele Tagereisen in 
das ngGolokh-Land hineinreicht. Damit ist der Ting von Hsiin hoa einer der gróBten 
Bezirke von Kan su und von China, aber der chinesische EinfluB ist darin auBerst 
gering.

3) lab tse ausgesprochen, lap rtse geschrieben (nach Chandra Das, Tibetan-English 
Dictionary). Obo ist mongolisch, wird aber von den Chinesen der Grenze neben dem 
Wort schan schen ta (wórtlich Berggeistturm) angewendet.
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In einem Wald, bei einem kleinen Kloster, siidlich, also noch diesseits des 
Passes, kam ich durch ein morsches Holzgatter, das mich durch eine niedere 
Mauer aus Feldsteinen und Erde brach te. Eine kleine, feuchte Wachtstube 
lag dahinter; zehn Soldaten mit einem Sergeanten, mit einigen Flinten, Lanzen 
und Schwertern, hielten darin Wachę. Das war die Grenze Chinas! Jenseits 
davon begann auch administrativ das tibetische Gebiet. Fur driiben also sollte 
kein obrigkeitlicher Schutz von den Chinesen zu bekommen sein!

Da ich nur zwei Diener und, wie erwahnt, meinen ganzen, auf Jahre be- 
rechneten Silbervorrat bei mir hatte, und da der PaB fur sehr raubergefahrlich 
galt, so machte ich dem Kommandierenden ein kleines Geschenk und erhielt 
dafiir die halbe Grenzwache ais Eskortę. Ich hatte die ganze bekommen, aber 
die andere Halfte war leider nicht da. Sie war — wie mir der Sergeant wieder- 
holt versicherte — von irgend einem Vorgesetzten „gegessen" worden, d. h. der 
Sold fur sie war in den Taschen der hóheren Offiziere hangen geblieben. Nur 
einen, so hórte ich spater, hatte sich der Herr Sergeant selber noch erspart. 
Und da das Pulver, das die Vorgesetzten verabfolgten, nicht brennen wollte, 
so bettelten mich meine Beschutzer gleich noch um Pulver und Blei an. Wir 
luden die Gewehre und unter dem Schutz einer flattemden roten Fahne zogen 
wir eine halbe Stunde spater wieder weiter. Tibetisch ist aber hier nur ein kleiner 
Streifen Landes. Noch am gleichen Abend, nachdem wir vom Passe Dar dia la 
aus viele Stunden lang das weite Tal Tschi tai gu hinabgezogen waren, das 
so, wie man es vom PaB aus sieht (auf Tafel XXXV), wiedergegeben ist, 
nachdem wir noch an vier kleineren, tibetischen Klosteranlagen vorbeigekommen 
waren, hatten wir wieder ein Mohammedanerdorf erreicht. Das Tal enthielt 
einen Salaren-gun und wird von dem umwallten Ortchen Tschi tai bu aus von 
einem Schu be (Hauptmann) kontrolliert. In diesem Tschi tai-Tale, beim Orte 
Be tschuan tang, ist im Jahre 1895 eine groBe Schlacht geschlagen worden, in 
der viele hundert Menschen ihr Leben gelassen haben — meine Soldaten sprachen 
sogar von Tausenden. Die Mohammedaner, in der Hauptsache Salaren, die an 
der groBen Rebellion teilgenommen hatten, wurden hier von Chinesen und 
Tibetem unter Tung fu hsiang’s Oberleitung, unter Beihilfc der Generale von 
Hsi ning fu und Ho tschou lange Zeit hart bedrangt und unterlagen zuletzt 
nach verzweifeltem Widerstand der Ubermacht. Seit der Zeit liegen viele Dórfer 
im Tschi tai gu in Ruinen, andere waren bei meinem Besuche eben erst wieder 
neu aufgebaut. Salarenmanner soli es darum jetzt im ganzen auch nur noch 
4000—5000 geben. Viele sind erschlagen, andere verzogen. An der Stelle des 
Schlachtfeldes ist das Tal auf 400 m verengt und ein groBes Tschorten, ais ein 
Siihnemonument fiir die Gefallenen von den Tibetem errichtet, erinnert an 
das Ereignis1).

Die neuen Mohammedanerdórfer im Tschi tai-Tale zeigten sich wenig ver- 
schieden von denen von Ho tschou, auch hier waren es Lehmhauser, zumeist 
mit Aachen Dachem. Jedermann schien auch noch Chinesisch sprechen zu 
kónnen, und die meisten Manner trugen einen Zopf. Wahrend sich die gewóhn- 
lichen Chinesen an die heutige, erst im Jahre 1644 eingefiihrte Zopfhaartracht 
gewohnt haben, glauben die Mohammedaner noch immer, daB sie den Zopf 
beim Gebet nicht sehen lassen diirfen. Ja, ich habe chinesische Mohammedaner

Mit den Tschorten sollen die Manen der Gefallenen befriedigt werden.
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kennen gelernt, die schon beim Schachten, um das Wort „bismillah" auszurufen, 
ihren Zopf versteckten. Allah soli es nicht wissen, daB sie einen Zopf haben, 
sie mussen sich um seinetwillen vor Gott genieren.

Im unteren Teil des Tschi tai-Tales, in dem ich im ganzen, vom Passe Dar- 
dia la an, anderthalb Tage lang hinabritt, ist man wieder ganz von roten, fast 
borizontal liegenden Tonen und Sandsteinen des Tertiars umgeben, wahrend 
am Passe oben Kalkschichten zwischen Biotitgranitmassen eingeklemmt liegen. 
Gegen seine Miindung zu wird das Tal immer enger, und wo es mit dem Hoang ho 
zusammentrifit, da rauscht dieser selbst in einer groBartigen, viele hundert 
Meter tiefen, eng, steil und kahl eingeschnittenen Felsschlucht. Einige Kilo- 
meter oberhalb der Einmundung des Tschi tai-Tales in das Hoang ho-Tal fand 
ich sodann in einer wenig fruchtbaren Talerweiterung und ganz dicht am Gelben 
Flusse die Stadt Hsiin hoa, ein armliches Nest mit kaum 110 Familien, mit 
einem maBig hohen Lehmwall von 300 m Seitenlange, der nur ein paar Dutzend 
Hauser barg. Dem Ting von Hsiin hoa unterstehen 18 zahme und 2 freie tibe- 
tische Stamme. Die Stadt wurde erst im 8. Jahr der Regierung des Kaisers Yung 
tscheng, also Anno 1731 erbaut. Das Innere der Stadt ist natiirlich wieder nur 
rein chinesisch, aber dicht vor ihren Mauem wohnen noch einige echte Salaren. 
Auch diese Salarenmanner waren ganz wie die anderen Mohammedaner, d. h. 
chinesisch gekleidet, nur erlaubten sie sich vielfach, einen weiBen Turban zu 
tragen. Bei vielen von ihnen sieht man auf den ersten Blick, daB sie von weit 
her gekommene Fremdlinge sind: der schlanke Wuchs, der blasse Teint, die 
ovalen Gesichter, die schónen mandelfórmig geschnittenen Augen der jiingeren 
Manner, endlich die Nasen haben einen vorderasiatischen, semitischen Typus. 
Nur bei den Frauen, die iibrigens immer unverschleiert gehen, treten mongo- 
lische Formen zutage. Die Salarenfrauen sind auch lange nicht so stattlich 
und schon wie ihre Manner. Der fremdlandische Typus ist bei ihnen sehr 
zuriickgedrangt, doch fehlt er nie ganz. Noch mehr aber tragt zu dem fremden, 
nichtchinesischen Aussehen der Salarenfrauen der Umstand bei, daB sie sich 
nie ihre FuBe einbinden, sondem sie in natiirlicher GróBe und Form wachsen 
lassen. Die Kleidung der Frauen ist der chinesischen ahnlich und besteht 
aus einer dunkelblauen, etwas weiten Jacke mit breiten, roten und schwarzen 
Bandem am Armelsaum und aus weiten, unten ofienen Hosen. Sie tragen 
einen schwarzen oder (bei verheirateten Frauen) weiBen Kopfputz, der ziem- 
lich hoch ist, in der Hauptsache aus einem Tuche besteht und fast turban- 
arfcig aussieht.

In und um Hsiin hoa spricht fast jedermann neben Chinesisch, das natiirlich 
die Amtssprache ist, noch Tibetisch, und die Salaren haben sich aufierdem 
noch ihre eigene Sprache bewahrt; sie sprechen Tiirkisch. Es ist aber mir so 
wenig, wie einst Rockhill, gelungen, salarische bzw. tiirkische Schriftstiicke zu 
Gesicht zu bekommen. Wenn Salaren sich etwas zu schreiben haben, so konnen 
dies nur die Mollah tun und diese tun es auf Arabisch, das sie in ihren mit den 
Moscheen verbundenen Schulen gelernt haben. Die Salaren gehoren zur sog. 
neuen Sekte (hsin Kiao); sie sind Hanefiten und sind strengere Glaubige ais 
die meisten gewóhnlichen Huihui.

Die Stellung der salarischen Sprache ist von Rockhill in seinem „Diary of a jonmey 
through Mongolia and Tibet“, Washington 1894, schon besprochen worden. Sein 
Buch enthalt auch ein Vokabular. Ich mochte deshalb hier nur einen kleinen Teil
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aus dem von mir gesammelten Vokabular der Salarensprache folgen lassen. Die Laute 
sind so wiedergegeben, wie ich die Worte hórte und an Ort und Stelle niederschrieb:

Deutsch Salarisch Salarisch nach 
Rockhill

Osmanisch*
Ttirkisch

Tschagatai-
Turki

ein s bir pir bir bir
zwei chgi skó iki iki
drei osch nsch Usch ttsch
vier dtt tuó dttrt tort
fiinf besch pesh besch besch
sechs altse alchó alti ólte
sieben itse yóte yedi yóte
acht skis sekóse sekiz sśkiz
neun dokus tokos dokuz tokoz
zehn on an on on
zwanzig igirme igórmi yigirmi yigermft
einhundert bir ruz pireus bir yhz bir yiiz
eintausend bir gun!) pir ming bir bin bir min
Pferd at at at at
Maultier losa (chin.: luo tse) losa katyr —
Esel 6ch ósh eschek isch&k
Rind inóch koló inek inkk
Yak ch*einach (mongol.) haina — —
Schwein donges _ donkuz (domuz) —
Hund icht isht it (kiópek) it
Tibeter tu (ttih) tur — —
Salare sóler _ — —
Chinese kafir kaffir — kafer(=Onglkubiger)
Mongole mazuch mazur — —
Mann ttrk erkisch oder erke er, erkek ar-kischf
Frau gatink kadun o. kadunksh katin (== Damę) m&zlum (persisch) 

chatun(mongolisch)
Kind(mannlich) awu ao ogul ógul ból a
Mollah ach*un achun (pers.)= der _

Schriftgelehrte
Lama lama _ — —
Hsiin h’oat’ing yatse t*ai (chines.) yadza (chines.) — —
Bayan rong Wayan rong Wayen rong — —
Ho tschou batser (Markt) — — —
Flafi muren (mongol.) uzen su, yrmak darya (pers.)
Wasser su su su BU
Berg fah far dagh tagh
Stadt gescheng (chines. gai 

schang=a. d. Strafie) — scheher (pers.) schtihtir (pers.)

Haus oi oye ew #y
Moschee mischt mesdschid (arab.) —
Tempel miao (chines.) _ — —
Hoang ho muren(mong.)o.móra muren (mongol.) — —
Himmel asm&ii asman assman (pers.) —
Jahr il il y« —
Tee ts*a ch*a (tsch*a) tach»i (aus chines. 

tsch'a ye-Teeblatt
tschai

Zucker ping fang (chines.) sha fang schśker (pers.) ktind
Brot ómech* ómó ekmek nan
Fleisch et — et guscht
Reis deturgan tzuf uran tuturgsn (alttilrk.) —
Holz arasch arashó agadsch (=Bauin) yagatsch
Tttre go — kapu ischik(dkrvaza,prs.)
Weg yul — yol yol

Die Salarensprache ist nur dialektisch von der osmanisch-turkischen unterschieden, 
sie ist Tschagatai-turkisch mit einer Beimischung von chinesischen, tibetischen und 
vielen mongolischen Worten. Auch die Vokalharmonie ist dieselbe wie im Tschagatai.

Arabische und persische Heiligenlegenden sind auch bei den Salaren in Hsiin hoa 
ting verbreitet. Von der Einfiihrung des Islam in China wuBte ein alter Salarenmollah 
die (olgende hubBche Geschichte zu erzahlen* 2):

Eines Naehts hatte der Kaiser Tang wang tsu’) einen Traum und sah den Pro-

’) Cf.: im Chinesischen Sa la ba gun =  die acht Salaren-gun.
2) Siehe auch: Wieger, Testes histor. Bd. III, S. 1596, und Devória, Origine 

de rislamisme en Chine. Beide behandeln ganz ahnliche Sagen.
’) Dies soli der Kaiser Kao tsu (620—626), der erste der Tang-Dynastie sein. 

Sonst werden die S agen  von dessen Sohn Tai tsung (627—649) erzahlt.
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pheten Mohammed ais eine muskuldse Gestalt, mit haarigem Gesicht, mit einem dicken 
Turban und langem, losen Gewand vor sich stehen. In der gleichen Nacht gingen die 
Wach-„Kanonen“ im kaiserliehen Palaste im ganzen aehtmal los anstatt wie sonst 
fiinfmal. Deshalb betief der Kaiser gleich bei Tagesanbruch semen Astrologen Hsii mo 
kung und fragte ihn verwundert iiber den Grund dieser Erscheinung. Der Hofastrologe 
war keinen Augenblick um eine Antwort verlegen.

„Weit im Westen", begann er sofort, „da fuhr jungst der heilige Mann Ma in den 
Himmel, und da er in dieser Nacht wieder auf die Erde zuriickkehrte, schossen die 
Kanonen aehtmal. “

„Wenn Ma in den Himmel fahren kann, meinst du, er werde zu mir kommen, wenn 
ich ihn rufo?"

„Vielleicht, du bist ja der Kaiser."
„Und wenn er kommt, wird er meinem Łande den Frieden bringen kónnen?"
„Sicherlioh wird er dies tun.“
Der Kaiser sandte hierauf einen Beamten namens Go dsche ye, dessen Familie 

noch heute 10 Li von Hsi ning fu ansassig ist. Go dsche ye erreichte Arabien, sah den 
Propheten und bat ihn im Namen des Kaisers, er móchte nach China kommen. Erst 
versprach der Prophet, selbst nach China zu gehen, spater aber gab er dem Beamten 
sein Bildnis mit der Weisung an den Kaiser, dieses Bild im Palast aufzuhangen. Wenn 
er dies tun werde, dann biirge er fiir den Frieden im ganzen Kaiserreiche. Nur diirfe 
vor diesem Bilde unter keinen Umstanden ein Ko tou gemacht werden. Go kam gliick- 
lich mit dom Bild zum Kaiser zuriick und meldete auch die Worte Mohammeda. So- 
gleich lieB der Kaiser das Bild in seinem Palaste aufhangen und damit war uherall im 
Reiohe der Frieden eingezogen. Der Kaiser war hoch erfreut. Ais alle Staatsbeamten 
sich zuriickgezogen hatten und er ganz allein in dem Baume mit dem Bild zuriickge- 
blieben war, konnte er nicht mehr an sich halten und fiel aus lauter Dankbarkeit vor 
dem Bilde auf die Knie nieder und gab ihm einen Ko tou. Ais aber der Kaiser wieder 
aufschaute, war das Bild verschwunden. Go muBte darum noch ein zweitesmal zu 
Mohammed reisen und Mohammed gab ihm diesmal drei Manner mit auf den Weg, 
den Gei se und Ga se und Wan ga se. Auf dem Wege nach China starben Gei se und 
Ga se, nur Wan ga se erreichte die Reichshauptstadt Tschang ngan, d. i. das heutige 
Hsi ngan fu. Noch vor den Toren dieser Stadt wurde er von den Offizieren und Be
amten aufs feierlichste willkommen geheiBen. Wan ga se nahm aber kaum Notiz von 
dem Empfang. Die Staatsbeamten, darob argerlich, lieBen ihn zuerst nicht in die Stadt 
hinein, sondem brachten ihn in ein gewóhnliches Gasthaus drauBen vor den Toren. 
Dem Kaiser meldeten sie, der Fremdling sei ein Barbar und jeden Anstandes bar. 
Der Kaiser aber war zu neugierig, er wollte noch am selben Tage den Wan ga se sehen. 
Ganz heimlich und in der Verkleidung eines Landmannes betrat er die Schenke, wo 
Wan ga se untergebracht worden war. Bei seiner Ankunft war der Araber gerade beim 
Gebet und darum beachtete er zuerst den Kaiser gar nicht. Kaum aber hatte er ge- 
endet, da redete er den Kaiser an:

„Tschu jen (Herr), was macht Ihr denn hier, Ihr seid ja der Kaiser!"
„Nein, ich bin nicht der Kaiser."
„Freilich seid Ihr der Kaiser. Lagę ein Edelstein hinter den nachsten Bergen, so 

konnte ich diesen sehen. Um wie viel besser kann ich aber erkennen, wer Ihr seid, da 
Ihr ja neben mir steht."

Am nachsten Tag lud der Kaiser den Araber in seinen Palast ein und lieB ihm ein 
groBes Festmahl herrichten. Doch Wan ga se aB von nichts. „Gebt ihm Wasser zum 
Trinken", sagte endlich der Kaiser. Doch auch dieses beriihrte der Araber nicht. 
Ais sich der Kaiser dariiber wunderte und ihn fragte, was er denn essen wolle, sagte 
W angase: „Gib mir nur etwas rohen Reis, ich will ihn selbst kochen, und gib mir 
eine Kanne mit Wasser." Eigenhandig gab ihm darauf der Kaiser eine silbeme Kanne. 
Dereń Inhalt goB sich Wan ga se iiber die Hande, so daB das schmutzige Wasser auf den 
Palastboden lief. Der Kaiser aber fragte ihn darauf nach weiteren Wunschen. Wan 
ga se bat jetzt eine „li bai se“ (Moschee) bauen zu diirfen. Da gab ihm der Kaiser einen 
Platz, der 9 Li Umfang hatte und bat dann um noch mehr Mohammedaner. Gleichzeitig 
sandte er 300 chinesische Junglinge zum Austausch fiir 300 jungę Mohammedaner. Nach- 
dem diese Mohammedaner einige Zeit in Tschang ngan gelebt hatten, wurden sie unzu- 
frieden, weil ihnen kein Chinese seine Tochter zur Frau geben wollte. Ohne Saumen 
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schaffto der Kaiser Rat. Er lieB im Palaste groBc Theaterfestlichkeiten veranstalten, 
bei denen nur Prauen zusehen durften. Die Mohammedaner aber, die in einem Hinterhalt 
lagen, stiirzten sich wahrend des Stiiekes plótzlich auf die Chinesinnen und jeder konnte 
sich eine oder zwei davontragen. Ais die Chinesen die Madchenrauber beim Kaiser 
verklagten, bezahlte dieser alle die geraubten Madchen und ermahnte beide Teile, 
kiinftighin zufrieden und glueklich zusammenzuleben. Und seither leben die Chinesen 
und Mohammedaner „eintrachtig" zusammen. „Die Kriige aber," so schloB mein Ge- 
wahrsmann, „welche sich in jedem mohammedanisch-chinesisehen Haushalte finden, 
haben noch heute die jPorm der Kanne des Tang-Kaisers bewahrt."

Es war urspriinglich meine Absicht gewesen, von Hsiinhoa an wieder dem 
Hoang bo aufwarts zu folgen. Oberhalb der Stadt ist der FluB bald wieder 
ganz eng zwischen steile Hangę eingeschlossen, und bald hat man das Salaren- 
und Mohammedanergebiet iiberscbritten und ist in einem nur von Tibetem 
bewobnten Gebirgslande, das wild zerrissen und schluchtenreich ist und in 
dem nur ganz selten noch ein von chinesischem Militar besetzter fester Platz 
sich befindet. Auch dort schon schalten und walten die Tibeter nach ihrem 
Gutdiinken, fiihren nach Herzenslust Kriege miteinander und fallen uber 
Karawanen her. Nur in der Tang-Zeit, im 8. Jahrhundert, muB es eine Zeit- 
lang anders gewesen sein und miissen die Chinesen hier in gróBerer Zahl gesessen 
haben. Aus jener Zeit finden sich viele gróBere Stadtruinen mit dicken hohen 
Lehmwallen. Man sagte mir allerdings, diese Stadtereste an der Grenze stammten 
von tibetischen Fiirsten her. Es wird jedenfalls schwer sein, Genaueres uber 
diese Frage zu erfahren. Auch ein Kenner wie Rockhill hat hieriiber nicht viel 
zu erzahlen gehabt.

In Hsiin hoa erfuhr ich, daB es zurzeit unmóglich sei, jene Gegenden zu 
durchreisen. Das ganze Jahr uber war dort ein gróBerer Krieg gefiihrt worden 
und einige der tibetischen Bergfesten und Bandenfiihrer hatten nur mit Hilfe 
der von Lan tschou fu herbeigerufenen Gebirgsartillerie bezwungen werden 
kónnen. Obwohl von chinesischer Seite zwei Generale im Felde standen, war 
es nicht gelungen, das Land zwischen Hsiin hoa und Kue de ting wirklich voll- 
kommen zu pazifizieren. Ich beschloB deshalb, auf der HauptstraBe nach Hsi 
ning weiter zu reisen und iiberschritt den Hoang ho auf der 6 km oberhalb von 
Hsiin hoa befindlichen Fahre. Es war dies ein aufregendes Schauspiel. Nicht 
Weil der FluB groBe Schwierigkeiten gemacht hatte. Die Strómung des klaren 
und griinlich gefarbten Flusses war zwar recht rasch; vor allem war ja die Jahres- 
zeit weit vorgeschritten, machtige Eisschollen trieben den FluB herab und 
ein breiter Eisrand falite die beiden Ufer ein. Auch war es fur die Tiere sehr 
schwer, von dem schliipfrigen Eis uber den hohen Bordrand zu springen. Aber 
allzuviele Reisende wollten die Fahre beniitzen. Keinerlei Ordnung gab’s. 
Jeder suchte seinen Gaul oder seinen Esel in das Boot zu zerren. Nicht wer 
zuerst kam, sondem wessen Tier am raschesten uber die Bordwand ins Schiff 
sprang, der nahm in der Fahre Platz. Da meine Tiere sehr gewandte Springer 
geworden waren, kam ich glueklich mit. Eingeklemmt zwischen Tiirken, 
Chinesen, Mongolen und Tibetem, die teilweise von Schmutz und Ungeziefer 
starrten und alle zumal schreien muBten, ging’s uber den FluB. Es war der drei- 
zehnte Ort, an dem ich mich uber den Hoang ho setzen lieB. Noch weit vom 
jenseitigen Ufer saBen wir auf einer Untiefe auf. Ein eiskalter Wind fegte das 
Tal entlang, es hatte mehrere Grade unter Nuli, und alles Schimpfen und 
Stemmen half nichts, wir saBen fest. Erst muflten die Pferde ins Wasser. Ais
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wir dann noch nicht loskamen, muBte auch die Mannschaft und ein Teil der 
Reisenden aussteigen und das Boot abschieben helfen. Mich schuttelte schon 
der Anbłick der zittemden, splittemackten Korper, die vor mir eine Viertel- 
stunde lang in dem Wasser von 0° arbeiteten, bis wir endłich wieder flott waren.

Ich war an jenem Tage nicht weit gekommen und befand mich den Abend 
noch im Hoang ho-Tale, im Orte Gan du, der dicht am linken Ufer liegt. Salaren 
wohnten keine mehr darin, diese sind auf die Taler im Siiden des Flusses be- 
schrankt, auch sind die meisten Salaren ja 1895 umgekommen. Viele sonstige 
Mohammedaner, die nicht Tiirkisch sprechen, sind heute in Gan du ansassig. 
Es gibt aber dort auch chinesische Bauem und einen chinesischen Leutnant 
(tsien tsung). Eine Moschee mit einem hubschen Minarett hatte sich hier er- 
halten, ein Zeichen, daB die Mohammedaner jenes Platzes sich im Jahre 1895 
ruhig verhalten haben. Diese Minarette sind im eigentlichen China durchaus 
unahnlich den schlanken, tiirkischen Bauten. Es sind breite, geraumige und nie 
sehr hohe, nie iiber eine Stadtmauer sich erhebende Holztiirme — sie diirfen 
ja das chinesische Fóng schui, das Platzgliick, nicht beeinflussen. Sie sind stets 
vieleckig, mit einem Ziegeldach gedeckt und haben die Form chinesischer Holz- 
pavillons oder kleiner Pagodentiirme. Nehen den Mohammedanem und Chinesen 
gibt es in Gan du viele Tibeter. Dicht dabei beginnt das Gebiet des Stammes 
der Kargan-Tibeter, die — eine groBe Ausnahme — keine Buddhisten, sondem 
eifrige Mohammedaner sind. Wegen des augenblicklichen Krieges und auch 
wegen meines Silbertransportes muBte ich leider dar auf verzichten, durch jenes 
Gebiet zu reisen, und muBte auf der groBen HauptstraBe bleiben. Fur sehr 
sicher galt allerdings auch diese nicht. Durch ein ódes, einsames Tal ging es 
stundenlang aufwarts. Die roten Ton- und Geróllschichten erreichen hier viele 
hundert Meter Machtigkeit; sie sind absolut steril und durch die Sommerregen 
in zahllose Risse und Runsen zerschnitten.

Am Abend des 21. Dezember war ich in Ba yan rong ting1). Diese Stadt 
ist in einem breiten Hochtale gelegen, und von dort bis Ts'a ba, das ich am Tage 
darauf erreichte, bleibt man schon immer zwischen 2700 m und 2800 m Hóhe. 
Die Bevólkerung ist sehr gemischt. Dringt man dagegen von der HauptstraBe 
in die Seitentaler ein, so sieht man fast nur Tibeter ais Bauem. Die Chinesen 
und Mohammedaner sind hier die spateren Eindringlinge, die bis jetzt nur 
den Haupttalern und HauptstraBen entlang wohnen und weit in der Minder- 
zahl sind. Auch T s'aba* 2) ist nicht groB, es hat nur ein kleines Butse mit 
einem Leutnant und einigen Soldaten. Es ist aber ein wichtiger Ort, da sich 
hier verschiedene StraBen kreuzen. Nach Hsi ning fu, nach Niem be hsien, 
Kue de ting und direkt ins Nomadenland fiihren breite Karawanenwege. Bis 
hierher kónnen die Tibeter und Mongolen mit ihren vielkópfigen Yak- und 
Kamelkarawanen kommen, ohne auf eine kostbare Stallfutterung angewiesen 
zu sein. Im Herbst und Winter entwickelt sich darum hier jedes Jahr ein 
schwunghafter und fur die chinesischen Aufsichtsbeamten schwer zu kontrol- 
lierender Salzhandel. Das Salz, das die Barbaren, ohne den kleinsten Zoll

x) Soli 500 Familien haben und in der Westvorstadt 270 Familien Mohammedaner. 
„Ting" ist chinesisch, „rong" ist tibetisch und bezieht sich auf die Anbaufahigkeit, 
„bayan" ist mongolisch und bedeutet „reich". Das Amt wurde erst Ende des 
18. Jahrhundert ais Tu fan ting (=  Tibeter Amt) von Niem be hsien abgetrennt.

2) ts'a tibetisch =  Salz.
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zu bezahlen, verkaufen diirfen, geht von hier aus auf Schleichwegen weit nach 
China hinein.

In Ts'aba trennte mich nur noch ein nicbt sehr breiter, aus Schiefern, Gneisen, 
Graniten und Porphyr zusammengesetzter Gebirgsriicken von dem Tale des 
Hsi ning ho. Dieser Bergzug entspricht dem des Kwan schan und Hsin lu schan 
bei Lan tschou fu, von denen ich schon oben sprach.

Im Gebiet des Hsi ning-Flusses ging es wiederum zwischen lóBbedeckten, 
roten Tonbergen zum Ort Ping tschung yi und dann durch die sogenannte Hsiao 
hsia (kleine Klamm), beides Orte, an denen im letzten Mohammedanerkrieg 
grofie blutige ZusammenstoBe stattfanden.

Am 25. Dezember war ich in der Stadt Hsi ning fu. Ein hiibsches, wohl 
schmutziges, aber doch heimeliges Gasthaus war bald gefunden, und den Abend 
durfte ich bereits bei Mr. und Mrs. Ridley verleben, den englischen Missionaren 
der China-Inland-Mission, denen schon so viele Tibetreisende zu Dank ver- 
pflichtet sind. Mit zwei Knaben von fiinf und drei Jahren und seinem reizenden, 
damals halbjahrigen Tóchterchen lebte das tapfere Ehepaar wieder ganz allein 
unter den Chinesen in der rauhen Grenzstadt, in der es schon 1895 wahrend 
der schrecklichen, vier Monate wahrenden Belagerung durch die Mohammedaner 
zusammen ausgehalten hatte. Der letzte Europaer, den Mr. und Mrs. Ridley 
vor meiner Ankunft gesehen hatten, war ein halbes Jahr zuvor durch Hsi ning fu 
gekommen. Einen groBen Weihnachtsbaum fand ich in ihrem einfachen Chinesen- 
haus, und ich durfte an jenem Abend sogar ais „Grandfather Christmas" mit 
langem, weiBem Bart, mit Stock und Rutę und einem wohlgefiillten Sack er- 
scheinen und mithelfen, den Kindern eine heimatliche Weihnacht zu verschafien. 
Ich hatte mir dies den Abend vorher auch nicht traumen lassen, ais ich noch 
in finsterer Nacht, in dem trockenen, schneidenden Hochgebirgswind, hei 15° 
Kalte auf meinem Pony saB und endlich eine Hiitte fand, an dereń Tor wir 
lange pochen muBten, ehe wir EinlaB bekamen.

In Hsi ning fu hatte sich natiirlich nichts verandert, seit ich es im November 
1904 zusammen mit Herm und Frau Filchner verlassen hatte. Chinesische 
Stadte andern sich iiberhaupt wohl wenig. Nur den kleinen Krieg, der am 
Hoang ho unterhalb der Stadt Kue de ting gerade gefiihrt wurde, hatte es 
mittlerweile gegeben und die Gemiiter der Stadter waren die ersten Tage nach 
meinem EintreSen noch nicht ganz beruhigt. Ein angstlich erwarteter Hin- 
richtungsbefehl von Peking war eben eingelaufen und man kópfte jetzt drauBen 
vor dem Westtor auf kaiserlichen Befehl einige Fiihrer der Gegenpartei, einen 
vomehmen Salaren und ein paar tibetische Hauptlinge und Lamas. Es war 
dies eine groBe Sache wegen der Bedeutung der Personen. Viel Volk war von 
nah und fern zu dieser Schaustellung zusammengestrómt, und die Soldaten, 
denen die Hinrichtung befohlen war, hatten grofie Angst. Sie liefen absichtlich 
wahrend der Vorbereitungen aufgeregt hin und her und wahrenddessen schlug 
einer, bei dem man das Richtschwert vorher gar nicht bemerken konnte, die 
Kópfe ab, ohne daB man sehen konnte, wer es wirklich getan hatte.

Von der Stadt Hsi ning ist nicht viel zu sagen. Es ist eine Chinesenstadt 
wie die anderen. Ist man ehrlich, so gesteht man auch, daB es in dem ganzen 
groBen Reiche der Mitte kein einziges wirklich schónes Wohngebaude gibt. 
Hsi ning fu hat nur eine „schóne" Stadtmauer; diese ist hier auch sehr nótig. 
Die Stadt hat — wie schon kurz erwahnt — erst 1895 eine viermonatige Be-
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lagerung ausgehalten, iiber die Mr. Ridley einst in einer englischen Zeitschrift 
ausfiihrlich berichtet hat. Die Hauser sind wegen der Holzarmut der Umgebung 
klein und nieder und vielfach nur aus getrocknetem Lehm und mit Aachen 
Dachem gebaut. Die Einwohnerzahl mag heute nicht ganz die Zahl 20 000 
erreichen1). Zwei Dritteile der mannlichen Bevólkerung sollen in den zahl- 
losen Amtshausern angestellt sein, sind Soldaten oder Schreiber und Schreiber- 
gehilfen. Auch ein Fiirst, ein Tu se der sogenannten Tu jen* 2), ist in der 
Stadt wohnhaft. Die Insignien seiner Macht stellt er jeden Tag wie ein kleiner 
chinesischer Beamter oder PolizeiofAzier vor seiner Haustiire auf. Jedermann, 
der am Hause vorbeikommt, sieht zwei Kang3) und einen Stock zum Er- 
teilen der Bastonade, die ais Strafmittel oder zur Erpressung von Gestand- 
nissen Verwendung Anden. So weit reicht heute noch die Macht der Li Tu se 
ihren Untertanen, den Tu jen gegenuber. Der Ya men dieser Tu se ist sehr 
klein. Dicht daneben aber unter einem dreistockigen Dach (Tafel L) sitzt 
eine BuddhakolossalAgur aus Toh inmitten eines langst bis auf die Grund- 
mauem zerfallenen, einst sehr weitlauAgen Gebaudekomplexes. Jedenfalls 
stammt dieses Bauwerk aus alter Zeit (vielleicht Ming?) und ist der Tempel der 
Tu jen gewesen. Der Grund und Boden in weitem Umkreis um den Tempel 
gehórt noch heute den Tu jen. Viele Einwohner von Hsi ning wollen wissen, 
das Gebaude mit dem Riesenbuddha sei nicht ais Tempel, sondern ais Palast 
der Li Tu se gebaut worden, ais diese um die Zeit der Sung-Dynastie (11. Jahr- 
hundert) noch unabhangig waren. Ein gróCerer Teil der Stadt gehórt den Tu jen, 
die ihren Fursten und nicht den chinesischen Beamten Steuer bezahlen.

Der Inhaber der Li Tu se-Wiirde in Hsi ning war ein junger Mann im An- 
fang der zwanziger Jahre, der ganz im Gegensatz zu seinem Vater sehr wenig 
Ansehen genoB. Und mit Recht! Denn er hatte in wenigen Jahren sein ganzes

*) Graf S z ó c h e n y i :  3000 bewohnte Hauser und 35 000 Einwohner; R o o k- 
h i 11, „The land of the Lamas“, 1891: 30—40 000 E. Aber dies war vor der vorletzten 
Rebellion, die ganz besonders blutig war. H e d i n, „Durch Asiens Wiisten", Bd. II, 
gibt, auf Mr. Ridleys Angaben fuBend, 20 000 Einwohner an; Grenard in der Innen- 
stadt 15000 E., in der Vorstadt 10000 Mohammedaner; P r s c h e w a l s k i ,  „Rei- 
sen in Tibet“, 1884 : 60 000 E .; F u t t e r e r ,  „Durch Asien", Bd. I, S. 257, 1901: 
60000 E.; deshalb auch’Sievers „Asien" 1904, S. 491: 60000 E.; Filehner, „Bilder aus 
Kansu", 1912: 60 000 E .; Richard’s Geography, Shanghai 1908 : 60 000 E. Die Zahl 
20 000 wurde mir auch im Hsien ya men auf Grund der fast alljahrlich um die Neujahrs- 
zeit gemachten amtlichen Umfragen angegeben. Interessant ist damit zu vergleiohen, 
wie die Stadt auf Tibeter einwirkt. Chandra Das gibt in seinen „Contributions on Tibet" 
den Bericht des Pan schen Lama vom Jahre 1779. Dieser schatzte die Einwohnerzahl 
Hsinings auf „300000 Mann". Nach dem Thronbericht des Ministeriums des Innem 
vom 27. Februar 1911 sind beim Zensus von 1910 2032 Familien gezahlt worden, was 
nicht einmal 10 000 Kópfen entsprechen wurde. Mit dieser Zahl sind aber nicht 
die Bewohner Hsi ning’s, sondom die dem Hsi ning-Amban unterstellten Mongolen- 
banner gemeint.

a) Chinesisches Wort, wórtlich iibersetzt: Erde-Leute =  Alteingesessene.
3) Der Kang, chinesisch Kia (volkstiimlich in Kan su dia-dia genannt) ist das etwa 

20 Pfund schwere Holz von rechteckiger Form mit etwa 60 cm Seitenlange, durch 
das der Kopf eines Verurteilten gesteckt wird. Es wird von den Chinesen weniger ais 
Strafe, denn ais Schande gefurchtet und wird vor allem bei kleinen Diebstahlen an- 
ge wendet. Die Verurteilung geschieht auf ein bis zwei Monate und z war darf dieser spa- 
nische Kragen oft auch bei Nacht nicht abgelegt werden. Der dazu Verurteilte kann 
aber damit spazieren gehen, sofem er dazu Lust hat und einen Biirgen besitzt oder 
Grundbesitzer ist.
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vaterliches Vermógen mit guten Freunden verspielt und vertrunken und war 
nun sehr verschuldet. Schon seinem Vater war nur wenig Macht iiber seine 
Untertanen verblieben; die chinesischen Mandarine sind jetzt noch mehr die 
Herrschenden geworden. Sie sammeln nun den Zehnten vom Tu se-Boden 
in ihre Scheunen. Ich Werde spater noch einmal auf die Tu jen zuriickkommen, 
wenn mich mein Weg durch ihr Land fiihrt. In und um die Stadt Hsi ning 
wohnen heute nur wenige Tu jen mehr.

Die Stadt Hsi ning fu ist jetzt fast ganz chinesisch. Selbst in der 1895 von 
den Chinesen zerstorten und einst sehr bedeutenden Ostvorstadt, dem Tung- 
kwan, diirfen Mohammedaner nicht mehr mit ihren Familien wohnen; sie diirfen 
dort nur noch ihren Geschaften nachgehen. Seit 1896 sind den mohammeda- 
nischen Familien ganz bestimmte Platze und Bergtaler angewiesen worden. 
Einzig und allein die jahrelang streng durchgefiihrte Verordnung, daB Moham
medaner, die das Innere der Stadt besuchen wollten, sich erst am Stadttor 
einen Stempel auf die Wange driicken lassen muBten, ist heute aufgehoben.

Noch immer lebten die Bewohner in der Brinnerung an die grausigen Mo- 
hammedanerkampfe. Hsi ning war deshalb auch eine Militarstadt. Es lagen 
hier fiinf Ying (Bataillone) und der schónste und gróBte Ya men war der des 
Generała (Tschen tai), der ein ziemlich groBes Arsenał hatte. Darin wurde 
jeden 1. und 15. des Monats der Retterin der Stadt, einer alten „Ko lu pu pau“ 
(einem Kruppgeschiitz), Weihrauch angeziindet, und Offiziere und Soldaten 
warfen sich zum Ko tou vor der langst verrosteten Kanone auf den Boden. 
Dieses Geschiitz war die Seele der Verteidigung im Jahre 1895. Damit es mehr 
Hunger habe und nach recht viel Mohammedanerblut diirste, ist ihm amtlich 
Menschenblut um die Miindung geschmiert worden. „Es hat eine Seele wie 
ein Mensch,“ sagten die Eingeborenen, und zweifellos machten sie sich dabei 
eine bestimmtere Vorstellung, ais wenn man unsere heimischen Rekruten dazu 
abrichtet, von einer „Seelenachse" bei Gewehr oder Geschiitz zu reden.

Auch der Tsch'eng schu ying, der Stadtkommandant, gleichzeitig Tor- 
schliisselbewahrer und Befehlshaber des sogenannten mittleren Bataillons1), 
sodann der Hsien, der Prafekt, der Dao tai und auch der hóchste Beamte in 
der Stadt, der Ts'ing tsch'ai da tsch'en, das ist der kaiserliche Ministerresident

*) Die chinesische Provinzialarmee bestand nur aus den griinen Bannem, den Lii 
ying. Von den gróBeren Verbanden, den Tschen piao (Brigaden), den Hsie (=  Regi
mentem) hórte man im Frieden selten, da die chinesische Provinzialarmee (ich spreohe 
n i c h t  von den Truppen an der Kiiste) ais Polizeitruppe verwendet wurde und zerstreut 
gamisonierte. Die erste wichtige militarische Einheit ist erst das Ying-Lager oder 
Bataillon, das unter einem Major (yu tschi) oder einem Hauptmann (du se oder schu- 
be) steht.

InHsiningfulagein„mittleres“, „linkes", „rechtes", „vorderes“ und„hinteres ying“, 
das je unter einem du se, meist unter schu be stand. Die Bewaffnung war sehr schlecht. 
Die Truppen exerzierten so gut wie nie. Die Soldaten bekamen jeden Monat reichlich 
Weizen zugemessen und dazu 4 Mark Gehalt. Weitaus die meisten waren verheiratet.

AuBerhalb der Stadt war ein dem General direkt unterstelltes befestigtes Lager 
von sogenannten „bu tui“ (angeblich modem gedrillten Infanteristen), die besser unifor- 
miert und mit Vorderladem bewaffnet waren. Solange ich in Hsi ning fu war, 
gaben die Offiziere, teils aus Sparsamkeitsgriinden, teils der Sicherheit halber keine 
modemeren Gewehre aus den Arsenalen, denn sehr oft desertierten die Soldaten mit- 
samt ihren Gewehren und verkauften diese an die geheimen Gesellschaften oder an die 
Mohammedaner.
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oder kurzweg Amban, dem Nordosttibet unterstellt ist1), alle diese haben in 
Verbindung mit ihrem Ya men ein getrenntes Arsenał, so daB jeder von ihnen 
1895 bei der Belagerung seine eigenen 500 Mann bewafinen und auf die Stadt- 
mauer schicken konnte. In der Stadt liegt aufierdem noch eine ganze Reihe 
anderer Amtsgebaude. GroBe Gildenhauser, vor allem die der Schen si-Kauf- 
leute, und die gewóhnlichen Staatstempel und Schulen nehmen viel Platz weg. 
Da auch groBe Flachen im Stadtinneren unbebaut sind und noch so ausgedehnte 
Felder darin liegen, daB ich mir auf ihnen einige Małe wilde Fasanen zum Mittag- 
essen schieBen konnte, so wird es verstandlich sein, daB die meisten Reisenden 
die Bevólkerungszahl uberschatzt haben. Wenn auch die Chinesen eng auf- 
einander wohnen, sie haben doch immer nur einstockige Gebaude mit weiten 
Hófen.

Hsi ning fu liegt nach meinen Beobachtungen 2300 m hoch, wahrend Hedin 
nur 2265 m, Grenard 2250 m und dagegen Filchner die weitaus hóchste Hóhe, 
namlich 2380 m dafiir berechnet.' Es liegt inmitten eines 2 km breiten, flachen 
Alluvialtales, dessen Sohle bewasserbar ist, was die relative Wohlhabenheit der 
Bewohner, vor allem eine groBe Billigkeit der Lebensmittel bedingt. Der Fleck, 
wo die Stadt steht, ist s t r a t e g i s c h  und wirtschaftlich natiirlich wieder sehr 
geschickt herausgesucht, namlich gerade unterhalb eines Punktes, von dem aus 
nach Norden und Siiden je ein gleichfalls breitsohliges Tal, mit je einer wichtigen 
StraBe2), von dem groBen, westóstlich ziehenden Hsi ning ho-Tal abzweigt. 
Die Berge, welche diese Taler einfassen, sind lóBbedeckt und aus den roten, 
horizontal liegenden Sandstein- und Tonschichten gebildet, die wir heute auf 
so ausgedehnten Flachen Nordwestchinas unter dem LoB antreffen und die ich 
nun schon so oft erwahnen muBte. Diese rótlich gefarbten Berge erheben sich 
bis zu 300 und 400 m iiber die Talsohlen und sind trostlos kahl. Die Sommer- 
regen vermógen kaum etwas an der fahlen Farbę zu verandem. Nirgends auch 
nur ein Baum. Selbst die Weiden und Pappeln um die Dórfer im Tale sind rar. 
GroBe alte Baume sieht man heute in ganz Kan su nur selten, sie sind in den 
vielen Rebellionen, ais die Bandę der Vemunft und des Besitzrechtes sich ge- 
lockert hatten, umgehauen und verbrannt worden.

Der ganze Landstrich ist regenreich und besitzt viele natiirliche Hilfsquellen. 
Er ist eine kleine Komkammer. Nach Lan tschou und vielen anderen Platzen 
wird von hier aus Getreide ausgefuhrt. Der Bezirk besitzt auch einen groBen, 
noch ungehobenen Mineralreichtum. Er zahlt zu den guten Pfriinden. Das 
beste Bild des Reichtums gibt vielleicht das jahrliche Einkommen des unterąten 
Zivilmandarins, des Hsien, das zwischen 20 000 und 30 000 Tael (1 Tael iiber 
3 Mark, die Hsi ning-Tael sind sehr groB) betragt. Sein regelmaBiger Gehalt 
ist natiirlich wie immer in China nur 60 Tael, der „Rest" sind Nebeneinnahmen.

*) Der offizielle Titel dicses Beamten lautete: tsung li tsch'ing hai sche wu da 
tseh'en =  Minister und Militarbevollmachtigter des gesamten Kuku nor-Bezirkes. 
Er war stets ein Mandschure und hatte eine dem Vizekónig von Lan tschou beigeord- 
nete Stellung. Von den Tibetem und Mongolen wird er immer „amban" bzw. Seling 
amban, d. h. Hsi ning-Minister betitelt. Das Amt wurde 1723 fur die Mongolenbanner 
eingeriohtet. Die Tibeter nennen Hsi ning Seling oder Siling mkar.

2) Die siidliche StraBe fiihrt nach dem Kloster Gum bum und der Stadt Kue de 
ting; die nórdlicbe nach Dai tung und weiter nach Kan tschou fu und dem alten Yii 
men, dem Tor gegen Turkistan.
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Zoile und — wie es scheint — friiher nicht ausgemessene, jetzt aber von 
Chinesen urbar gemachte Landereien, vor allem aber die Entscheidungen vieler 
Prozesse, machen die groBen Summen aus.

Ahnlich wie in Lan tschou fu spielte auch unter den Einnabmen des Hsien 
von Hsi ning ein seit alter Zeit von der kaiserlichen Regierung ausgesetzter 
Posten zu einer Briickenreparatur eine gewisse Rolle. Hsi ning fu liegt ja ganz 
im Westen des eigenthchen China. Und China bedeutete fur seine Bewohner 
wie fur seine Beherrscher die Welt. Darum lag drauCen vor dem Westtor von 
Hsi ning — wie jedes Kind in der Stadt wuBte — die „Tien bien yiie ya kiao“, 
d. h. die Briicke, welche von Amts wegen die Erde mit dem Himmel und dem 
Mond verbindet. DaB nun die Inhaber der Hsien-Wiirde von Hsi ning die Geld- 
summe, mit der sie nach kaiserlichem Wunsch diese wichtige Briicke in Stand 
halten soli ten, alle Jahre unterschlagen haben, kann ihnen niemand iibelnehmen. 
Es wurde mir aber wenigstens ein Stein gezeigt, der einst der Anfang der Briicke 
gewesen sein soli. Von hier aus geht es ja auch in den Hsi tien, in den w e st- 
l i c h e n  H im m e l, wie Tibet von vielen Buddhisten genannt wird.

Eine andere Besonderheit der Stadt Hsi ning ist die ungeheure Zahl von 
Ponys, die von seinen Bewohnern gehalten werden. Es sind ihrer sicher mehrere 
tausend Stiick. Fast jedermann bat sein Pony, und wer immer iiber Land reist, 
jeder Schuster und Handwerksbursche reitet. Das Futter ist billig, der Preis 
der Ponys nicht hoch. Und wenn man keine allzu groBen Anspriiche macht, 
so kann man ziemlich rasch eine gróBere Anzahl davon zusammenkaufen. In- 
sofem ist Hsi ning ein giinstiger Ausgangspunkt fiir eine Reise nach Tibet, und 
deshalb hatte ich es auch diesmal wieder aufgesucht. Immerhin war ich 
eine ganze Woche lang damit beschiiftigt, drei gute Ponys zu erhandeln. Zehn 
Chinesenfrauen hatte ich wahrenddem in meinem Gasthaus, um ein groBes 
Dienerzelt zu nahen. Schreiner, Sattler, Schuster, Schmiede wurden angestellt, 
um meine Ausriistung zu vervollstandigen. Nichts war vorratig zu haben, alles 
muBte erst bestellt werden. Wegen eines jeden Gegenstandes muBte eine schier 
endlose Zeit gemarktet werden. Fur jeden Knopf oder Strick, fiir jede Kleinig- 
keit wurde dreist das Zehnfache des Wertes gefordert, miihsam muBte erst auf 
einen Normalpreis herabgehandelt werden, und wenn man beim selben Mannę 
nur einen Tag spater dieselbe Sache noch einmal verlangte, so begann das lastige 
Feilschen aufs neue. Dabei gab es so vieles nicht, was ich haben wollte. GroBe 
Miihe machte es zum Beispiel, in der groBen Stadt d r e i  Hólzer zu finden, die 
sich fiir mein Zeit ais Stangen verwenden lieBen. Die Umgegend ist auBerst 
holzarm. Ais wir uns tagelang vergeblich bemiiht hatten, ein zur Firststange 
geeignetes Stiick zu finden, schenkte mir der Sohn des Generals, was ich brauchte, 
aus dem Arsenał.

Wer in China reisen will, der tue vor allem Geduld in seinen Beutel. Nie 
darf ein Chinese merken, daB man etwas rasch haben móchte. Auch in Hsi ning fu 
wird auf ofienem Markt ebensogut wie im Laden jeder Handel innerhalb dea 
Rockarmels abgemacht. Dazu braucht man die langen chinesischen Armel. 
Ob ich ein Pony, ob ich Butter oder Mehlvorrate einkaufte, auf die Frage, was 
dafiir verlangt werde, streckte mir stets der betrefiende Handler seinen schmie- 
rigen und eingerissenen Rockarmel hin und ich muBte mit meinem diinnen und 
kurzeń Europaerarmel in dem seinen verschwinden. Da drinnen dreht und 
driickt man sich nun die Finger, ohne daB einer von den Umstehenden etwas
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sehen kann. Gesprochen wird zunachst kein Wort. Gilt es ein gróBeres Objekt, 
ein Pony oder dergleichen, so schliipfen nicht bloB die zwei Handelsparteien, 
sondem bald auch alle Begleiter und Bekannte, selbst die Gafler von der StraBe 
einander gegenseitig in die Armel. Es gibt ja nichts Schóneres fiir die Chinesen 
ais so ein kleiner Handel. Jetzt schimpft man aufeinander, lacht einander aus. 
„Zu teuer!“ — „Du bist nicht bei Trost!“ — „Ich verschenke meinen Gaul 
nicht!" — so hórt man die Stimmen durcheinander schreien; aber von einem 
Preis spricht niemand. Derjenige, der einen solchen nennen will, greift immer 
nur in des anderen Armel so und so viel Finger. Der Zeigefinger allein be- 
deutet eins, Zeige- und Mittelfinger zusammen heiBt zwei und so weiter bis 
fiinf. Sechs ist Daumen und kleiner Finger, sieben: Daumen, Zeigefinger und 
Mittelfinger. Um die Acht auszudriicken, spreizt man Daumen und Zeige
finger auseinander. Bei neun streckt man dem anderen den Zeigefinger hin 
und kriimmt ihn dabei hakenfórmig. Von zehn an wiederholt sich das Ver- 
fahren, denn jeder ist so geschaftskundig, daB er weiB, ob ein Gegenstand 1, 
10 oder 100 Tael wert ist. Sechzehn zum Beispiel wird ausgedriickt, indem 
erst der Zeigefinger und hierauf Daumen und kleiner Finger zusammen ge- 
packt werden. Mancher kleine, leicht aufdringlich werdende Dberlaufer sucht 
sich geme wahrend dieser Prozedur bessere Jagdgriinde; denn welcher Chinese 
des Inlandes hatte keine Lause im Rockarmel?

Es soli te nun im Winter, solange es am kaltesten und das Eis am dicksten 
ist, an den „blauen See“, den „Kuku nor"1), gehen, um diesen genau zu erforschen, 
vor allem auszuloten. Der See liegt schon auBerhalb der Gebiete, in denen man 
noch zur Not mit Chinesisch auskommt; er liegt ii b e r dem anbaufahigen 
Land und bereits in den wilden tibetischen Steppen. Ich brauchte also hiezu 
geeignete, womóglich Tibetisch sprechende Begleiter. Da ich zunachst nicht 
sehr weit ins tibetische Hochland hinein wollte, so gingen auch meine bisherigen 
Diener noch mit. Zum Gliick hatte ich rasch die nótigen Leute gefunden, die 
mir noch fehlten.

Schon am Tage nach meiner Ankunft in Hsi ning fu war durch einen schmalen 
Spalt in der Tur, demiitig lachelnd und zweideutig grinsend, mit vielen Kom- 
plimenten der sogenannte „lange Tschang" in mein Zimmer gekommen. „Da 
Tschang" oder der „lange Tschang" ‘ hieB dieser Mann auf unserer Hoang ho- 
Expedition. Er war ein intelligenter Chinese von damals 28 Jahren und trug 
seinen Namen, weil er 1,80 m groB war. Er war der Sohn eines kleinen Offiziers 
an der tibetischen Grenze, der all sein Geld verjubelt und verspielt hatte. Tschang 
konnte ziemlich gut lesen und schreiben und er besaB Mut, dies wuBte ich sicher, 
auch aus eigener Erfahrung. Er war auBerst verschlagen und listig und von 
einer erstaunlichen Redegewandtheit. Er verstand es in hervorragender Weise, 
seine Nebenmenschen am Narrenseil herumzufiihren, und wenn er wollte, wuBte 
er namentlich stets diejenigen Worte zu sagen, die der andere geme hórte. 
Er war ein echtes Kind seiner Rasse und seines wilden, rauhen Heimatlandes. 
Er war ein fauler Lump, doch auch ein interessanter Charakter. Obwohl ich

*) Der „blaue See“ von Nordosttibet ist heute durch die russischen Reisenden 
allgemein unter seinem mongolischen Namen Kuku nor bekannt. Kuku, oder geschrieben 
Kiike, heiBt blau. Die Chinesen nennen den See „Hsi hai“ oder Westmeer oder auch 
Tsch'ing hai =  blaues Meer. Die Tibeter nennen ihn Ts'o sngon bo oder abgeschlifien 
Ts'o ngombo, was gleichfalls „blauer See" bedeutet.
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seine Fehler von friiher her kannte, nahm ich ihn in meine Dienste; denn Besseres 
gab es nicht.

In den ersten Tagen des Januar reiste ich weiter das Hsi ning-Tal aufwarts. 
Mein alter ReisepaB war im Ya men anerkannt worden. Der Amban Tsching 
schu hatte mir sogar eine Eskortę fiir meine Reise an den Kuku nor versprochen. 
Die Geschenke, die ich ihm sandte, waren durch ein gróBeres Essen erwidert 
worden, das mir ins Haus gesandt wurde. Ich war ihm namlich vom Fan tai in 
Lan tschou empfohlen worden. Der Inhaber des Ambanamtes war erst wenige 
Wochen in der Stadt. Sein Vorganger Tschunleang, mit dem Filchner und ich 
zu tun gehabt hatten, hatte noch im darauffolgenden Winter das Amt Hals 
iiber Kopf verlassen miissen und in der Zwischenzeit hatte der Dao tai von 
Hsi ning die ledige Amtsstelle versehen. Der friihere Amban hatte allzu blind 
nur auf das Geld gesehen und sich zu Beginn des schon erwahnten Kue de- 
Krieges zum Schaden des chinesischen Ansehens von den Tibetern und Mo- 
hammedanem so bestechen lassen, daB er hóheren Ortes AnstoB erregt hatte.

Ais mir durch den Hsien von Hsi ning die Erlaubnis des Ambans fiir den 
Besuch des Kuku nor angezeigt worden war, hatte ich mich sogleich auf den 
Weg gemacht, um in Dan kar ting, der letzten Chinesenstadt an der Grenze, 
die Ausriistung zu vollenden. Der Weg dorthin ist schon von gar manchem 
Europaer betreten und beschrieben worden. Es ist der Aus- und Eingang von 
Nordtibet. Hue, Prschewalski, Rockhill, Littledale, Grenard, Hedin, Kozlow, 
Holderer-Futterer sind auch dort durchgewandert.

Man verlaBt die Stadt Hsi ning durch das groBe und schóne Westtor. 
2 km davon, auBerhalb zweier befestigter Soldatenlager, liegen einige 
turmartige Erdaufhaufungen. Von ihnen erzahlen sich die Eingeborenen, sie 
seien, ais einst ein tibetisches Heer Hsi ning belagem wollte, von einem listigen 
General errichtet und mit zahllosen sandgefiillten Getreidesacken bedeckt 
worden. Die Tibeter hatten die List nicht gemerkt, hatten die riesigen Haufen 
fiir Getreidesacke gehalten, hatten geglaubt, die Stadt sei allzu gut verpro- 
viantiert und seien wieder abgezogen. Noch etwas weiter drauBen liegt dicht 
an der StraBe eine etwa 25 m hohe vierseitige Erdpyramide, die wohl ein altes 
Fiirstengrab darstellt; aber alle Erinnerung, was dies Erdwerk einst gewesen, 
ist heute langst entschwunden1).

J) In alter Zeit war die Stadt Hsi ning fu viel gróBer. Eine alte Umwallung aus ge- 
stampftem LoB ist in Resten noch heute im Suden und Osten der heutigen Stadt zu 
erkennen. U n t  e r dieser Umwallung kommen alte, mit grauen Ziegeln tonnenfórmig 
eingewolbte, also hochst wahrscheinlich auch schon chinesische Graber zum Vor- 
schein. Verglichen mit dem heutigen Hsi ning fu muB diese alte Stadt von mehr 
ais doppelt so groBer Ausdehnung gewesen sein; sie soli aus der Tang-Zeit (?) stammen, 
ais die Stadt Schan tschou hieB.

Das Hsi ning-Land gehorte urspriinglich wie das Land um Lan tschou den „Hsi 
Kiang" (westlichen Tschiang), die in viele Stamme gespalten waren. Der groBe Kaiser 
Wu ti (140—86) lieB das Tal des Hsi ning-Flusses erobem, um die wilden Vólker im 
Schach zu halten und seine neu eróffnete StraBe nach Turfan und Baktrien sicher zu 
stellen. Unter Kaiser Suan ti wurden hier ums Jahr 61 v. Chr. durch General Tschao 
die ersten Soldatenkolonien angelegt, Kanale gegraben und eine feste Niederlassung 
namens Po (be) Tschiang hsien gebaut. Die Stadt blieb mit dem Reich yereinigt, bis hier 
397—399 ein General eine eigene Dynastie (Nan leang) griindete. Auch nach dieser 
Zeit war sie stets chinesisch, bis sie 762 von den Tibetern erobert wurde und aus ihrer 
Hand in die des Hsi Hsia-Reiches kam. Im 12. Jahrhundert gehorte Stadt und Amt
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Das obere Hsi ning-Tal ist auch weiterhin breit und steigt flach an. Ea 
bleibt monoton. Nach etwas iiber 20 km kommt man zum Ort Tschen hai pu, 
dem gegeniiber auf der nórdlichen Fluflseite der gleichfalla mit hohen und starken 
Wallen umgebene Ort Tobą (apr.: Do ba) liegt. Nach den alten Chroniken 
hat To ba mehrfach die Stadt Hai ning in kommerzieller Beziehung iiberragt. 
1895 war ea das Hauptquartier der Mohammedanerinaurrektion. Und ala die 
Chinesen damals wieder die Oberhand gewannen, war diea der Ort, der noch 
lange Zeit mit gróflter Zahigkeit und dem Mut der Verzweiflung verteidigt wurde. 
Jetzt liegt To ba in Trummern. Nur einige Bauem und Kleinkramer halten 
an der Scholle fest. Die alte Moachee, die einat Rockhill besuchte und die von 
Kaiser Kang hi errichtet sein aoll, ist dem Boden gleich gemacht.

Oberhalb von dieaen beiden Orten verlaflt man das weichgeformte Bergland 
des Beckens von Hsi ning. Von den baumlosen, lóflbedeckten Ton- und Sand- 
steinbergen kommt man mit einem Małe in ein hohes, ernstes und wildes Fels- 
gebirge aus Granit und stark gefalteten Schiefern.

Ich kam erst um 12 Uhr nachts in Dankar1) an und hatte die gróflten Schwie- 
rigkeiten, aelbst auflerhalb der Torę, in der oflenen Voratadt2), ein Quartier zu 
finden. Alle Gasthauser Waren ii.berfu.llt von Fiachhandlern, die um die Winters- 
zeit von Lan tachou fu hergereist kommen. Nirgends war ein freies Platzchen 
aufzutreiben. Darum achlugen wir, bald des Suchens miide, in einer stillen 
Ecke das Zelt auf und trieben die Ponys in einen leeren, herrenlosen Hof, wie 
seit der letzten Mohammedanerrebellion gar viele zu finden sind. Damit es nicht 
heifle: der Europaer legte sich auf die Strafle, also wie man im Chinesischen 
aagt: damit daa „Gesicht schón aussieht", stellten wir das Zelt auf. Es wurde 
aber alle Augenblicke vom Windę umgeblasen und so war es doch die offene 
Strafle, Wo wir lagen; zu allem hin hatte es 20° Kalte.

In der ersten Morgenfriihe fanden wir dann ein Gasthaus (Tafel XXXVIII). 
Man muflte es sogar gut nennen, denn die Tiiren lieflen sich mit einem Schlofl 
schlieflen, nur dafl dieses natiirlich der jeweilige Gast aelbst mitzubringen hatte. 
Ich gab gleich eine Listę von dem aus, was wir noch brauchten. Sogar der lange 
Tschang eilte Kommissionen nach, wenn man nicht besser sagen will, er geruhte, 
sich nach einigen umzusehen. Er iibernahm stets nurdiejenigen Besorgungen, die 
ihm den gróflten Profit fur seine Kasse versprachen. Ein anderer Diener repa- 
rierte die Fenster meines Zimmers so gut mit Seidenpapier, dafl mir vom Rauch 
-des Holzfeuers, das auf dem Boden in der Mitte meiner Stube angeblich zum 
Erwarmen angeziindet wurde, die hellen Tranen iiber die Wangen liefen. Der 
so seltene Vorzug eines Hotelzimmers mit verschlieflbarer Tur wurde dadurch 
ziemlich illusorisch. Es war zum Schlufl doch besser, sich im oflenen Hof an 
einem flackernden Holzfeuer die Hande zu warmen. In Dankar gibt es weder

Hsi ning bald den Hsi Hsia, bald den Chinesen oder Tibetem, und erst dureh Dschinggis 
Khan und die Mongolen kamen wieder ruhigere Zeiten, da dureh sie das Land mit dem 
groflen Keieh vereinigt wurde und seither vereinigt blieb.

*) Vielfach sieht man auf Karten Tan kar geschrieben. Ausgesprochen wird der 
Name Dankar. Es ist dies die chinesifizierte Form des mongolischen Wortes Dunkur. 
Mit dem letzteren Namen wird der ganze Bezirk bezeichnet und Dunkur heiflt auch ein 
kleines buddhistisches Kloster, eine Tagereise siidlich von der Stadt (s. S. 280 ff.).

a) Die einst bliihende von Mohammedanem bewohnte Vorstadt war wahrend der 
groflen Rebellion von den chinesischen Stadtbewohnem hinterriicks uberfallen und 
verwiistet worden. Viele tausend Mohammedaner fanden dabei den Tod.
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Tafel XXXVII.

Der Hsiningfu, sein Schwiegersohn und seine SOhne.

Die zwei Tai tai des Hsi ning fu und die aiteste verheiratete Toehter.
i
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Gasthaus in der Westvorstadt von Dankarting.
(Im Hintergrund ein kleiner Tiao, ein Yerteidiguugsturm.)

Tafel X
X

X
V

III.



Die letzten chinesisehen Meilensteine im Westen von Dankarting,

Tafel X
X

X
IX
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Meine kleine Yakkarawane am Ufer des gefrorenen Kuku nor.

Tafel X
L.



Stein- noch Holzkohlen, fast móchte ich sagen, ein Beweis, daB man dort nicht 
mehr in China lebt. DaB niemand einen Ofen zu konstruieren weiB, brauche ich 
wohl nicht zu versichem. Die Bevólkerung von Dankar, von Hsi ning und 
anderen Platzen Hochchinas und Tibets hat im Winter die Sonne zum Erwarmen. 
Im Windschatten, neben einer Lehmmauer, in dem taglich strahlenden Sonnen- 
licht sieht man die Frauen und Kinder auch im Dezember und Januar ihrer 
gewohnten Beschaftigung nachgehen. Wenn schon die Luft mehrere Grade 
unter Nuli zeigt, ist die strahlende Warme der Sonne doch so groB, daB die Haut 
keine Kalte empfindet. Die kleinen Kinder spielen vom friihen Morgen an 
im Freien und sind dabei nur mit einem kurzeń Jackchen bekleidet und haben 
hóchstens noch sockenartige Schiihchen an; aber keines hórt man iiber Kalte 
klagen. Betritt man die Ya men, so sieht man in den groBen Hófen die Schreiber 
Tisch und Stuhl aus dem Amtszimmer tragen und in der warmenden Sonne 
an den Akten malen.

Um Mittag hatte ich den Besuch des Ting von Dankar, eines freundlichen, 
mittelalterigen Herrn aus Siidchina. Der Major des Platzes hatte schon friiher 
bei mir vorgesprochen und mir bei der Gelegenheit gleich ein sehr mageres 
Pony zu verkaufen gesucht. Der Ting kam im Auftrag des Ambans von Hsi ning, 
um mit mir nochmals iiber meine Reise zum Kuku nor zu verhandeln. Der 
Amban lieB mir sagen, ich móchte noch die wenigen Wochen bis nach dem 
chinesischen Neujahr warten. Der Ting unterhielt mich dann weiter mit den 
gruseligsten Raubergeschichten. Er war im Sommer 1905 im Auftrag des Ambans 
und des Vizekónigs von Lan tschou fu mit 45 Mann in dem tibetischen Hochland 
gewesen, um von den Denańg-ngGolokh1), die neben dem Stamme Hantsien * 1 2 3

x) Nordosttibet beherbergt viele voneinander ganz unabhangige Stamme von 
Zelttibetem. Eine viel genannte, aber heute mehr historische Einteilung der Stamme 
des Gebietes unterscheidet:

1. E a n a g k a k su m , die sehwarzen Zeltstamme des Kuku nor (RockhillsPanaka, 
es soli naeh Rookhill „8 Na-Stamme“ (?) bedeuten). Baner (Banag) oder Waner nennt 
man alle Tibeter, die um den Kuku nor wohnen, wahrscheinlich wegen ihrer sehwarzen 
Zelte. Sie zerfallen aber in verschiedene Stamme, die sich gegenseitig berauben und be- 
fehden. Der machtigste Hauptling im Banagkaksum ist der Ts'ien hu, d. h. der Vor- 
stand der Tausendschaft aus dem Stamm der Wańschdach'e. Neben ihm sind noch 
eine Reihe anderer Stammeshauptlinge vorhanden, die sich fast gleich groB diinken, 
z. B. Gan ts'a, Rengan, Tschamri, Lhardi, Tschebts'a. Wenn sie vom Hsi ning-Amban 
anerkannt werden, erhalten sie blaue oder rotę Amtsknópfe und — was ihnen das 
wichtigste ist — jahrlich ein Geschenk an Getreide. Das neue republikanische Regime 
suchte sie durch Orden, die den europaischen gleichen, fiir sich zu gewinnen. Es 
ist móglich und wahrscheinlich, daB die Baner diejenigen Tibeter sind, die einst von 
den Mongolen beherrscht wurden. Sie tragen im Gegensatz zu den ngGolokh spitze 
Miitzen mit einem Pelzbesatz, die ganz denen der Kuku nor- und Ts'aidam-Mongolen 
gleichen.

2. n g G o lo k h k a k s u m  (Golokasum). Die dazu gehórigen Stamme, gleichfalls 
Nomaden, wohnen im Siiden von den Baner und um den Oberlauf des Hoang ho herum. 
Es ist eine Reihe groBer Stamme, die voUkommen unabhangig von den Chinesen sind 
und sich gegenseitig aufs heftigste bekriegen. Der gróBte Stamm der ngGolokh-Tibeter 
ist der von Ardschun, dessen Hauptling sich sogar dyalbo (rgyalbo) d. h. „Kónig" 
nennt (1904—1909 war es eine sehr kriegerische in den Zwanzigem stehende Frau, 
welche die Geschicke dieses Stammes lenkte).

3. M ah' ah1 kam i, (Mah'ari). Diejenigen Nomadenstamme, die siidlich von Kue de 
ting und dem Hoang ho wohnen, werden in Hsi ning fu und am Kuku nor ais Mah'ah‘ 
kami, d. h. „die jenseits des Matschii wohnenden" zusammengefaBt. Dereń Oberhaupt
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Doba am oberen Hoangho wohnen, die Zuriickgabe von geraubtem Gute zu 
verlangen. 25 Lhasa-Leute, Handler und Bevollmachtigte der heiligsten Klóster 
Zentraltibets, waren in der Nahe der Hoang ho-Quellen uberfallen und beraubt 
worden. Der Schaden war von der tibetischen Lhasa-Regierung ohne das ver- 
langte Blutgeld auf 26 700 Tael (nach dem damaligen Silberkurs 70 000 Mark) 
angegeben und von den Lhasa-Tibetern bei der chinesischen Regierung einge- 
klagt worden1). Und deshalb hatte der Ting von Dankar nach Denańg zu den 
ngGolokh reisen miissen; dieser Stamm hatte den Uberfall gemacht.

Der Ting berichtete mir von seinen Abenteuem im Grasland. Immer wieder- 
holte er, wie froh er gewesen sei, ais er lebendig herausgekommen war. Ein 
schauerliches Land sei dieses Grasland. Monatelang habe er durch kalte Steppen 
zu reiten gehabt. Mitten im Hochsommer sei es wie im Winter gewesen. Und 
diese schlechten Wege, diese stiirmischen Passe! Von Wólfen, Baren, ja von 
Tigern wuBte er zu erzahlen, und daB die Hunde der Nomaden so groB seien 
wie Kalber und noch viel wilder und bissiger ais tollwiitige Lówen. Und die 
Flusse erst! Er habe sie durchreiten oder selbst durchschwimmen miissen. Ais 
er nach Denańg gekommen, hatten Tausende von schwerbewaffneten ngGolokh 
ihn umlagert und ihn bedroht. „Wie die Steme am Himmel oben, so zahlreich 
sind wir ngGolokhs," hatten sie unter Drohen gerufen, „was wollt ihr 45 Mann 
denn machen?" Wie aufgestorte Hornisse hatten sie sich benommen! Die Ober- 
hoheit des chinesischen Kaisers sei in keiner Weise anerkannt worden. Mit 
Reitstiefeln hatten sie auf das kaiserliche Siegel treten wollen, was doch die 
tiefste MiBachtung bedeute. Gar nichts habe er ausrichten kónnen, und des
halb habe ihn die Expedition selber noch viel Geld gekostet. Sein eigenes Reit- 
pferd und viele Dutzend Yak seien den Anstrengungen erlegen. Um die Lhasa- 
Tibeter, vor allem die Klóster zu befriedigen, habe die chinesische Regierung 
zuletzt einen Teil des Schadens bezahlt. „Friiher Geborener, warte, bis dir der 
Amban Soldaten mitgibt. Du gehst besser im Sommer an den 8ee,“ so meinte 
der freundliche Ting-Mandarin.

„Dein erlauchter Amtsbruder, der Unterprafekt von Hsi ning, hat mir ge- 
sagt, man konne nie ein Schiff auf den See bringen, es schwimme nicht, ein

ist der Ts'ienhu von Lu tsang. Aber auoh dieser Oberhauptling kann lange nicht alle 
Stamme um sich her zusammenhalten und beherrachen.

Uberall ist in Tibet ein Absplittem, ein Trennen von Stammen und Unterstammen, 
ein ewiges Sichbefehden zu bemerken, nooh viel schlimmer ais im Mittelalter in Deutsch- 
land. Aber gerade dies ist der Grand, daB die Chinesen noch etwas Macht dort haben; die 
Handel werden von den Chinesen geme gesehen. Sie fiillen die Taschen der Beamten 
und machen es leicht, zu herrschen. Die Politik, die Tibeter zu spalten, wird schon in 
einem Thronbericht des Generals Tsehao vom Jahre 62 v. Chr. entwickelt und empfohlen.

x) Es lassen sieh daraus gewisse Folgerungen in bezug auf die GroBe des Handels 
zwischen Zentraltibet und Dankar ziehen. Jedes Jahr gehen zwei solcher Karawanen 
von Lhasa nach Dankar und umgekehrt. Der Wert derselben diirfte also zusammen 
hochstens 100 000 Tael betragen. Der Wert der Tiere ist teilweise miteinzurechnen, da 
sie selbst Handelsobjekt sind. In Dankar werden von den Lhasa- und auch von den 
K'am-Leuten die Lastyak gróBtenteils verkauft und dafur Maultiere eingehandelt, 
die sie wiederam zu Hause mit Gewinn losschlagen. Der Handel Dankars mit dem um- 
liegenden Nomadenland ist ungefahr dreimal so groB, so daB wir fur In- und Export 
von Dankar einen Gesamtwert von wenig uber 1 300 000 Mark erhalten. (Rockhill 
in „The Land of the lamas“, S. 111 sehatzte 1889 den Wert des Gesamthandels auf
150 000 Tael.)
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Schiff sinke soforfc unter. Das Wasser des Kuku nor habe gar nicht die Kraft, 
ein Schiff zu tragen," erwiderte ich.

„Wenn du allerdings auf den See hinaus mufit und die Insel hesuchen willst, 
so kannst du nur jetzt gehen. Auch ich weiB, daB das Wasser des Westmeeres 
keine Tragkraft hat"1).

„Ich will sehen, daB ich wahrend der Neujahrszeit Soldaten fur dich be- 
komme," schloB der chinesische Herr Landrat, ergriff die ihm vorgesetzte Tee- 
tasse, schliirfte gerauschvoll ein paar Ziige und empfahl sich.

Dankar ting ist eine Stadt von etwa 8000—10 000 Einwohnern und ein weit 
vorgeschobenes Bollwerk des Chinesentums, das wie die Stadt Hsi ning und 
To ba aus den Militarkolonisationen der Han-Zeit stammt* 2). Die Stadt liegt 
2680 m hoch. Man baut fast nur noch Gerste, Hafer, Lein und Wicken, aber wenig 
Weizen mehr in der Umgebung. Bis hier herauf gibt es noch echte chinesische 
Bauern, wenn auch nicht mehr gar viele. Soweit der Boden Ertrag verspricht, 
vor allem in der Achse der gróBeren Taler, haben diese sich mit ihrem FleiB und 
mit ihrer steten Kultur ausgebreitet. Heute noch sind aber im Hsi ning fu, d. h. 
in der Inspektion Hsi ning, zu der Dankar gehórt, alle kleineren Seitentaler von 
Resten nicht chinesischer Vólker bewohnt. Die Mohammedaner, seit 1895 
allerdings mehr ais dezimiert, sind nur an bestimmten Platzen zahlreich an- 
zutrefien. Es macht den Eindruck, ais ob diese einst kiinstlich zwischen die 
Chinesen und Tibeter eingeschoben worden waren, und ais ob die Chinesen erst 
jetzt weiter nachriickten. Die Chinesen in Hsi ning fu behaupten heute noch alle, 
sie kamen vom Unterland her, die meisten wollen aus der Nan king-Gegend3) 
stammen. Es gilt fiir zu barbarisch, zu sagen, man stamme aus dem Lande selber, 
ganz wie in der Provinz Se tschuan, wo die Chinesen noch immer versichern, 
sie stammten aus der und der Provinz, aber ja nicht aus Se tschuan selbst, das 
doch heute 45, viele sagen sogar 68 Millionen Chinesen beherbergt4).

Verglichen mit dem ewigen Einerlei der sonstigen chinesischen Stadte und 
Stadtebevólkerungen ist Dankar ein hóchst interessanter Platz. Kein Wunder 
auch. Ist es doch die wichtigste Pforte von Nordosttibet! Bis hinunter nach 
Tatsienlu im Siiden hat keine andere Stadt solch giinstige Verbindungswege 
nach dem Inneren Tibets sowohl wie nach den reichen Handelsquellen des der 
Kiiste zu gelegenen Tieflandes. Nach Dankar kommen nicht nur die Nomaden, 
die um den Kuku nor wohnen, sondem auch die Ts'aidam-Mongolen, selbst die 
von Tatschinar, Lhasa-Handler und Bewohner aus der tibetischen Provinz 
K'am. Alle diese holen sich hier vor allem eBbare Dinge. Fiir viele Stamme 
ist der Marktplatz Dankar, oder Dunkur gasching, wie sie sagen, der fast einzige

J) Ein Aberglauben, an dem die Chinesen felsenfest hingen. Es gibt- namlich auf 
dem ganzen See kein Schiff.

2) Wenige Lii unterhalb der heutigen Stadt Dankar, am oberen Ausgang der Talenge, 
sind gewaltige Lehmmauem, die auB der Tang-Zeit herruhren kónnen.

3) Provinz Kiangsu; entweder ais Militarkolonisten oder ais Verbannte.
4) Die im Jahre 1902 vorgenommene amtliche Zahlung (besser Schatzung) gibt 

fiir Se tschuan 68 724 890 Einwohner. Hosie, wohl der beste Kenner jener Provinz, 
schatzte die Bevólkerung auf 45 Millionen. Nach dem Zensus von 1911 hat sie vielleicht 
55 Millionen. Nach amtlichen friiheren Schatzungen sollte Kan su 10 Millionen Einwohner 
haben. Nach dem Zensus von 1910/11 hat Kan su zwischen 3 800 000 nnd 4 500 000 E., 
namlich 711 000 selbstandige und 195 639 unselbstandige Familien oder Haushaltungen. 
Es hat deshalb meiner Berechnung nach 12 Einwohner pro Quadratkilometer.
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Ort, an dem sie ihren Jahreshedarf an Mehl, an Tee und an ihren Luxusgegen- 
standen gegen Wolle, Haute und Salz eintauscben kónnen. Die Nordosttibeter 
sind von den Chinesen wirtschaftlich vollstandig abhangig geworden.

Der praktische Sinn der chinesiscben Beamten, der stets auf móglichste 
Billigkeit des Betriebs ausgebt, hat seinen Vorteil daraus gezogen und die Ver- 
waltungsmaBregeln darnacb eingerichtet. Seit alter Zeit besteht in Dankar 
die Einrichtung der Hsie dia (hsie kia)1), das heiBt amtbch anerkannter Absteig- 
ąuartiere fur die Nomaden. Friiher war es sogar so, daB jeder Stamm seinen 
bestimmten Hsie dia hatte, bei dem allein die Gbeder eines Stammes wohnen 
durften, solange sie sich in der Stadt aufhielten. Heute ist das System insofem 
durchbrochen, ais die Nomaden sich ihren Hsie dia frei wahlen diirfen, aber noch 
immer wird streng daran festgehalten, daB Tibeter oder Mongolen die gewóhn- 
lichen Gasthauser nicht beniitzen, diese vielmehr nur fur Chinesen ofien steben. 
Es gibt etwa 30 Hsie dia in Dankar. Ihre Wirte, Chinesen oder Mohammedaner, 
haben die Berechtigung, Tibeter oder Mongolen beherbergen zu diirfen, von der 
chinesischen Behórde zu erkaufen. Es sind wohlhabende Leute, die neben einem 
geraumigen Haus noch groBe Stallungen und Viehhófe besitzen, mit Platz 
genug, um heute einen Tibeter beherbergen zu kónnen, der mit 300 Yak an- 
kommt, morgen einen Mongolen mit fast ebenso vielen Kamelen.

Die Einrichtung der Hsie dia ist schon uralt. Wir erfahren davon auch von 
Hue und Gabet, den beiden franzósischen Lazaristen, die ais mongolische Lamas 
gekleidet im Jahre 1845 durch Dankar kamen. Hue erzahlt genau, daB er ais 
Mongole nur in einem solchen Haus Wohnung finden konnte. In den Hsie dia 
wird den Gasten fiir Logis und Futter nichts berechnet. Nach allgemeiner 
Landessitte macht der Quartierherr nur bei den Verkaufen seinen Profit. Er 
vermittelt die Wollverkaufe seiner Gaste, den Verkauf oder Tausch von Pferden; 
er ist Agent, Dolmetscher, er ist auch Advokat im Ya men und Mittelsmann 
zwischen Stamm und Mandarin in Kriminalfallen Diese vielseitige Kolie eines 
Gastwirtes ist aber keine chinesische Einrichtung. Weit in Tibet drinnen und 
noch fern im Siiden, sogar in Ta tsien lu und an vielen anderen tibetischen 
Grenzorten fand ich die Sitte, daB die Hotelrechnung nur durch bestimmte 
Prozente von den umgesetzten Werten beglichen wird. Die chinesischen Beamten 
haben in Dankar dem Hsie dia* 2) noch eine gewisse Verantwortlichkeit und 
Anzeigepflicht auferlegt und ihn dadurch zugleich zu einer Art Vertreter des 
chinesischen Ya men gemacht. Deshalb muB man in Dankar stets eine Lizenz 
haben, um iiberhaupt Tibeter und Mongolen aus dem Innem beherbergen zu 
diirfen; diese kostet 60—100 Tael. Vermittels der Hsie dia erfahren die Be
amten, wer aus und ein geht. Stamme, die sich nicht der Jurisdiktion der 
Chinesen unterworfen haben, diirfen den Markt von Dankar nicht besuchen. 
Dies wird ais eine groBe Benachteiligung empfunden, denn weit und breit ist 
die Stadt wegen ihrer Billigkeit vor allem in den Lebensmitteln bekannt. Nie 
diirfen z. B. ngGolokh-Handler die Stadt betreten. Ais einzelne Reiter kónnen 
sie kommen; diese lassen sich nicht kontrollieren. Sie nachtigen in irgend 
einem Winkel in der Nahe. Aber mit gróBeren Karawanen, mit Waren kónnen

*) hsie =  rasten; kia =  Haus oder Familie (im Hsi ning-Dialekt ausgespr. „dia").
2) Im Chinesischen wird Hsie dia sowohl ałs Bezeichnung fiir die Einrichtung wie

fiir die Inhaber und Angestellten gebraueht.
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sie es nicht wagen, in der Stadt zu erscheinen. Sie diirien nicht Handel treiben. 
Man wiirde ihnen sogleich ihre Sachen wegnehmen und sie fiir einen Diebstabl 
oder Raub verantwortlicb machen, den irgend ein anderer ngGolokh vor Jahren 
einmal an einem Chinesen oder reichen Tibeter begangen hat und den die 
chinesischen Mandarine wie in dem Fali der Denańg bisher nicht hatten 
ahnden kónnen. Die chinesische Kan su - Regierung hat keinen einzigen Militar- 
posten in ganz Nordosttibet liegen und doch beherrschen ihre Beamten — vom 
ngGolokhkaksum abgesehen, das nominell zu Se tschuan zahlt — ein sehr groBes 
Stiick des Landes.

Ais der bekannte franzósische Reisende Dutreuil de Rhins im Jahre 1894 
in K'am beraubt und ermordet worden war und die franzósische Regierung 
auf Bestrafung der Missetater drang, lieBen die chinesischen Beamten zuerst 
durch die Hsie dia in Dankar alle Leute jenes Stammes festnehmen, die zum 
Handel treiben nach der Stadt gekommen waren. Mittels dieser Geiseln gelang 
es dann rasch, die geraubten Sachen wieder zuriickzubekommen und sogar die 
Schuldigsten ausgeliefert zu erhalten. Nur weil die franzósische Regierung 
auch auf die Auslieferung der Leiche drang, die aber in den Yang tse kiang 
geworfen worden war, muBten spater doch noch Soldaten nach Tomhumda 
gesandt werden, die freilich unverrichteter Dinge wieder kamen.

Wahrend meines Aufenthaltes in Dankar war ich zu einem gemiitlichen 
Essen beim Ting eingeladen, wobei noch die Offiziere des Ortes, der Oberst, 
Major, Oberleutnant und einige Unterleutnants, sowie einige chinesische Com- 
pradors von europaischen Firmen in Tien tsin anwesend waren. Unter den 
zahllosen Gerichten war diesmal das interessanteste der wohlschmeckende, 
schuppenlose, aber unglaublich gratenreiche Kuku nor-Fisch. Obwohl wir in 
dem kleinen Arbeitszimmer des Mandarinen saBen, staken wir natiirlich alle in 
den dicksten Pelzmanteln, die je nach der GróBe des Geldbeutels aus tibeti- 
schem Luchs, aus Schneeleoparden vom Himalaya, aus mandschurischem 
Fuchs oder feinem Lammfell genaht waren. Es gab dies eine auBerst bunte 
Zusammenstellung, denn jeder trug semen kostbaren Pelz nach auBen, so daB 
man genau sehen konnte, was er anhatte. Ohgleich ich unter meinem Gehrock 
einen dicken Fuchspelz trug, war ich doch entschieden etwas zu armselig ge- 
kleidet und wurde des ófteren von den voluminósen Chinesen — viele von ihnen 
hatten sich nicht bloB mit e inem  Pelze begniigt — mitleidig gefragt, ob ich 
denn nicht friere. Ich glauhe, daB ich damals kaum die Halfte eines Chinesen- 
umfanges besaB, und daB ich mich wie ein Sonnenfadchen zwischen den dicken 
Kolossen ausnahm. Die FiiBe mit den mehrere Zentimeter dicken Filzstiefel- 
sohlen hatten wir auf den Rand eines groBen Kohlenbeckens aufgestellt, das 
die Heizung des ganzen Raumes darstellte. Es wurden Steinkohlenbriketts 
verwendet und diese rochen ganz entsetzli^h. Lange bemerkte darum niemand, 
daB die Filzschuhe von zweien der Teilnehmer, die dem Feuer allzu nahe 
gekommen waren, langsam verkohlten. Sehr hóflich fragte endlich der Ting, 
ob er etwas sehr Unangenehmes sagen diirfte, ob es ihm auch sicher nicht 
iibel genommen wiirde. Es waren zwei Leutnants, an die er die Frage rich- 
tete. Diese saBen wie auf Kohlen, was nur der Vorgesetzte Unangenehmes 
wissen konnte. Der Ting, der Schalk, lieB sie aber so lange zappeln, bis 
sie es selbst herausfiihlten, ais schlieBlich sogar ihre dicken Striimpfe zu 
glimmen anfingen. Wer den Schaden hat, braucht zuletzt im Land der Mitte
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fiir den Spott sorgen. Die steifen Wachsgesichter der chinesischen Gentlemen 
erhielten nun Leben. Vorher hatte nur immer einer geredet und die anderen 
hatten inzwischen je nach dem verfiigbaren Platz, bald von linka nach rechts, 
bald von vom nach hinten, bald sclirag in der Diagonale mit ihrem Oberkórper 
langsam hin und her gewackelt, wie Porzellanfiguren, immer mit verbindlichem 
Lacheln — mir war zuletzt ganz schwindelig geworden. Jetzt lebten sie alle auf. 
Der Bann war gebrochen. Trinkspiele wurden begonnen. Jeder wollte eine 
lustige Anekdote zum Besten geben. Scherzratsel und witzige Spriiche tauchten 
auf, auch bissige Geschichtchen, wie der Mandarin Soundso aeine Vorgeaetzten 
und Untergebenen zum Narren hatte und ein golden Briinnlein auf aeinen Acker 
leitete. Man ging auch nach dem Essen nicht gleich auseinander, wie es bei 
steiferen Diners sonst immer der Fali ist, ja eigentlich zur guten Sitte gehort. 
Im Nebenraum wurden japanische Zigaretten und Tabakpfeifen, auch Reis- 
wein angeboten, und in einer Ecke auf einem Kang, wo der Hausherr seiner 
Nachtruhe pflegte, gab es einen-Platz fiir Opiumliebhaber. Die Pfeifen Waren 
wie gewóhnlich schon von der Dienerschaft vorbereitet. Reihum war erst das 
Opium angeboten worden, mir, dem Elirengast, zuerst. Ich dankte natiirlich 
verbindlichst. Ich hatte schon gar nicht sicher gewuBt, wie man damit umgeht, 
denn Opiumrauchen ist eine Kunst. Aber der zweite, der Oberst, dann der 
Major bis hinab zu den Leutnants mit den verbrannten Stiefelsohlen, sie alle 
legten sich hintereinander auf den mit einem feinen Turkistaner Knupfteppich 
bedeckten und von unten mit getrocknetem Pferdedung geheizten Kang, hoben 
mit beiden Handen die reichgezierte Opiumpfeife empor, die anderen Gaste und 
den Hausherrn mit einem stummen Nicken gewissermaBen einladend, taten dann 
ein paar Ziige, und die Pfeife ging weiter an den nachsten. Witziger und ange- 
regter ais zuvor nahmen darauf die Opiumraucher wieder an der allgemeinen 
Unterhaltung teil.

Abb. 18. Ein Yidam, einer der Schutz- 
gótter mit Gebetaglocke und Dordyi 

in der Hana (Bronze).
Die Figur wird auf den Muad eines Kranken 
gesetat und der Kranke nimmt durch den 
Mund des Gottes hindurcb seine Aruieien ein.
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V.
Zum Kuku nor.

Ich hatte mir in einem kleinen Wiesental ein paar Stunden siidlich von der 
Stadt Dankar acht Yak von Tibetern aus Tombum da erstanden, die zum 
Handeltreiben nach Dankar gekommen waren. Mit diesen acht Yak und funf 
berittenen und von mir bewafineten Dienern sowie einigen Lastponys, auGerdem 
begleitet von einem Sergeanten mit einigen Soldaten, brach ich am 11. Januar 
von Dankar auf, passierte 10 km weiter westlich die letzte chinesische Grenzwache 
(Tafel XXXIX) und traf noch vor Abend im Kloster Gomba soma (chin.: hsin se 
=  neues Kloster) ein. Damit, daG ich iiber Gomba soma reiste, war ich auf der 
HeerstraGe zum Nordufer des Kuku nor und folgte dem Rat der chinesischen 
Mandarine, die mich baten, ja nicht das Siidufer des Sees aufzusuchen, da dort 
im Winter die Raubergefahr besonders groG sei.

Gomba soma hat wie die meisten Kloster Nordtibets keinerlei Umfassungs- 
mauer. Wirr und anscheinend ohne bestimmte Ordnung liegen seine Tempel- 
gebaude, die Versammlungsraume und Priesterwohnungen inmitten eines ganz 
Aachen Wiesentales. Ich war dort schon im Friihjahr 1904 gewesen, ais ich von 
der Klosterverwaltung fiir unsere Hoang ho-Expedition Ponys kaufte. Der Abt 
war damals ein Mongole gewesen, weit vom Nordosten hinter Peking her, die 
Mónche ebenso Mongolen. Jetzt war ein anderer Abt da, aber wieder war es 
einer von der femen mandschurischen Grenze. Chinesisch versteht fast niemand 
mehr in diesem Kloster, doch spricht jeder Mongole nebenbei Tibetisch. Auch 
hier kónnen die Mónche natiirlich die Europaer nicht leiden, die englischen Mis- 
sionare, voran der riihrige Mr. Polhill, der auch in Dankar schon gepredigt hatte, 
hatten bereits allzuviele Bibeln und Traktate unter die Tibeter verteilt. Hinter 
jedem Europaer wurden „Gotteslasterer" oder vielmehr Missionare vermutet. 
Ich hatte aber zum Gliick ein Empfehlungsschreiben vom Dankar ting mit 
mir, und erhielt darum ohne weitere Schwierigkeiten einen Hof in dem hiibschen 
Gebaude der Klosterverwaltung angewiesen. Zumal verglichen mit den schmut- 
zigen und kahlen Raumen der gewóhnlichen chinesischen Gasthauser war 
dieses Klosterzimmer mit seiner bunten Bemalung auf den Wanden, mit den 
bunten und unzerrissenen Papierfenstem auGerst freundlich. Und kaum war 
ich angekommen, da stand auch schon ein groGes kupfemes Kohlenbecken 
vor mir, dessen getrocknete glimmende Kuhdungstucke eine angenehme Warme 
ausstrahlten. Auch heiGer Tee wurde gebracht und eine groGe Speisekiste mit 
drei Abteilungen fiir Tsamba1), Tschiirra2) und Butter.

*) Tsamba ist die National- und Hauptspeise der Tibeter. Sie wird aus Gerste, 
der Hauptfrucht der tibetischen Hochtiiler, hergestellt; bekanntlich ist Gerste die- 
jenige Getreideart, die den kiirzesten Sommer zur Reife verlangt. Zur Tsamba-Bereitung 
werden Gerstenkómer in Aachen Pfannen geróstet und sodann gemahlen. Ein derartig 
zubereitetes Gerstenmehl heiBt auf tibetisch Tsamba, chinesisch ts'ao mień (geróstetes
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Dank der freundlichen Aufnahme waren ich und meine Leute rasch versorgt. 
Alle paar Minuten kam einer von den jiingeren Mónchen in mein Zimmer und 
schoh mir die Tsamba-Kiste naher hin. Im ubrigen war man nicht aufdringlich. 
Die Klosterzucht war so gut, daB keiner von den zweihundert Mónchen in 
Gomba soma es wagte, in meinen Raum zu kommen, nur urn mich anzugafien, 
wie man es in China gewóhnt wird. Meine Tiere aber standen drauBen in einem 
ofienen Hof bei 25° Kalte, und ein eisiger Nordwestwind fegte unausgesetzt 
durch das breite Steppental. Zuerst gab es nicht einmal etwas zu knappern 
und zu beiBen fiir sie.

12. Januar. Ich muBte die Tiere morgens etwas im Freien grasen lassen. 
Was ich spat abends fiir sie hatte kaufen kónnen, war allzu wenig gewesen. 
Die Tiere die Nacht iiber drauBen weiden zu lassen, war ganz undenkbar. Wir 
waren ja bereits in Tibet. Die allemachste Umgebung Dankars ist raubergefahr- 
lich. Unter dem Stadttor haben oft schon Tibeter Chinesenpferde, die zur Tranke 
gesandt wurden, weggenommen.. Ich brach darum erst um 10 Uhr von Gomba 
soma auf und kam nur bis Yang kia t'a  (=  Fort der Familie Yang, mongol.: 
Bar khoto =  Tigerstadt). Dies ist die Stelle einer friiheren Stadt und angeblich 
die eines friiheren Hsi Hsia- und Tu ku hun-Fiirsten. Aber nur eine verwitterte 
tigerahnliche Figur aus Stein ist heute noch zu sehen. Die Chinesen wissen 
sich zu erzahlen, daB in der weitenEbene um den Ort zurZeit der Sung-Dynastie 
(960—1127 n. Chr.) eine groBe Schlacht geschlagen worden sei. Darin soli einer 
der Vorfahren der jetzigen Fiirsten von Dschoni1) die Tibeter besiegt haben.

Noch unterwegs holte mich heute ein iiber 60 Jahre alter Mann aus Dankar 
ein, der sich ais Vertreter der chinesischen Obrigkeit vorstellte. Er fiihrte un- 
seren tibetischen ReisepaB fiir das Kuku nor-Gebiet mit sich und erzahlte, 
der Amban und der Ting hatten die Hsie dia von Dankar fiir mein Wohlergehen 
verantwortlich gemacht. Die Hsie dia hatten nun beschlossen, ihn mit mir zu 
senden, da sieselbst des bevorstehenden Neujahrsfestes wegen nicht mit wollten. 
Der Sergeant und die Soldaten, die mich bis dahin begleitet hatten, erklarten 
darauf sofort, umkehren zu miissen. Sie hatten Befehl, mich nur so lange zu 
geleiten, ais ich ohne offiziellen Dolmetscher reiste. Gegen diese strikten obrig-

Mehl). Beim Essen werfen die Tibeter in eine fast leer getrunkene Teetasse ein 
gróBeres Stiick Butter, fiillen die Tasse mit Tsamba-Mehl auf und kneten das Ganze 
in ihrer Tasse mit der Hand zu einem Teig zusammen. Auch Tsamba-Essen muB 
gelemt sein. Man kann es schon und haBlich machen. Es gilt bei den Tibetern fur 
sehr unanstandig, von dem Mehl etwas zu verschiitten, und wenn der Teig fertig 
geknetet ist, so darf weder an den Eingem noch an der Tasse etwas hangen bleiben. 
Die Tibeter wissen deshalb genau, wieviel sie von der Butter, vom Tee und vom 
Mehl zusammentun miissen.

Diese halbgetrocknete Teigmasse ersetzt in Tibet das Brot. Es ist eine Barbaren- 
speise, die jedenfalls an Urspriinglichkeit nichts zu wiinschen iibrig laBt. Prschewalski 
erklarte das Tsamba-Essen fiir ekelhaft zum Ansehen. Ich kann es nicht so gar schlimm 
finden und der Geschmack ist nicht iibel. Um dem durch das Rósten schon etwas 
kraftig und wiirzig schmeckenden Tsamba-Mehle mehr Geschmack zu verleihen, wird 
oft Tschurra oder Zucker beigemengt. Tsamba ist ziemlich nahrhaft; es enthalt die 
Kleberstoffe der Gerste. Ich fand es leicht verdaulich, wenn man einen guten Magen hat!

2) Getrockneter Quarkkase.
i) Yang Tu se, im Bezirk Tao tschou wohnhaft. Nach anderen Quellen fand hier 

unter den Oloten im 18. Jahrhundert ein entscheidendes Gefecht statt, nach dem die 
Alaschaner, die hierherziehen wollten, wieder in ihre sandige Heimat zuriickkehrten.
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keithchen Befehle war natiirlich nichts zu wollen — ich schien mir auch selber 
in der Hand des Hsie dia-Vertreters am sichersten. Wegen der groBen Kalte 
hatten es die Soldaten vollends sehr eilig. Mitten auf dem Wege muBte ich ihnen 
ihr Geldgeschenk ausbezahlen und mitten auf der hartgefrorenen Steppe machten 
sie mir hierfiir einen tiefen Danksagungs-Ko tou.

Wir schlugen an jenem Tag schon friih wieder Lager. Ich muBte die Tiere 
schonen und ihnen móglichst viel Zeit zum Weiden geben. Die Yakochsen 
hatten mehrere Tage nichts gefressen. Sie waren noch nie zuvor in einem Hofe 
oder Stall eingeschlossen gewesen. In Dankar und Gomba soma, wo es wie in 
allen chinesischen Gasthausem nur leergedroschenes Stroh zu kaufen gab, 
hatten sie nichts beruhrt. Jetzt sah gelbes, diirres Wintergras nur wenige Zenti- 
meter uber die dunne Schneedecke heraus. Die armen Tiere muBten an dem 
halben Tage noch sehr fleiBig sein, um einigermaBen satt zu werden.

Schon bei diesem Lager 1 war der Charakter der Gegend gegen bisher ganz 
verandert. Nahe bei dem Kloster Gomba soma liegt eine enge Felsschlucht, 
in welcher der Hsining-FluB Kaskaden bildet. Von dort an abwarts gegen 
Dankar zu bleibt dasTal immer nur maBig breit, aber anbaufahig. Jetzt dagegen 
standen wir schon mitten in der oSenen und Aachen tibetischen Steppe. Nir- 
gends gab es mehr ein Gerstenfeld, nirgends mehr ein Haus. Wir waren jedoch 
noch im Quellgebiet des Hsi ning-Flusses, der ais winzig kleines, gewundenes 
Bachlein ein mehrere Kilometer breites und ganz Aaches Tal durchAoB. Wasser 
sah man zwar augenblicklich nicht. Alles war steinhart gefroren. Die Tiere 
muBten sich heute wie die folgenden Tage mit Schnee begniigen und wir Menschen 
kochten mit Eis.

Gerade gestreckt und unabsehbar weit zog sich das Hochtal in nordwestlicher 
Richtung hin, eingesaumt von parallel laufenden, griinlich gefarbten Hóhen- 
zugen, die aus den Hochebenen Aach anstiegen. Nirgends gab es hier mehr einen 
Baum oder Strauch, nichts schien den Blick in die endlose Feme zu hemmen. 
Eine wundersame Klarheit herrschte hier oben. Man war erhaben uber den 
weiBlichen Duft, der bis gegen die Stadt Dankar hin, soweit der LóB reichte, 
heraufzog. Das kleinste glaubte man erkennen zu kónnen, so heli war es und so 
deutlich alles. Man wunderte sich uber seine Ungeschicklichkeit, wenn man die 
Ebene genauer absuchte und plótzlich bald hier, bald dort etwas Lebendiges 
wahmahm. Und wie lebten erst diese nur scheinbar toten Einóden auf, wenn ich 
mein ZeiBglas zur Hilfe nahm. Ganz nahe, hinter einer Aachen Bodenwelle 
grasten einige Dserenantilopen1). Trotz ihres bunten Felles sah man sie nur, 
wenn sie sich bewegten. Am Abhang hinten tauchen jetzt plótzlich Reiter auf. 
Warum hatte ich sie nicht langst bemerkt? Sie heben sich ja so scharf und deut
lich vom Hintergrund ab; sie sind bewaffnet. Man sieht ganz klar die langen 
Gabeln an den Enden ihrer Gewehrlaufe. Sie haben auch eine machtige Lanze 
bei sich und reiten in dem lebhaften Schrittempo, das alle Tibeter auf ihren 
weiten Marschen einhalten, und mit dem sie in dem wegelosen und lócherigen 
Gelande Tag um Tag an die 60 km zuriicklegen. Bei AeiBigem Absuchen ist diese 
tibetische Hochsteppe nie tot, nur auf Bildern und Photographien wirkt sie 
monoton. Noch weit hinten im Tal, es mochten gut 20 km bis dahin sein, erschienen 
mir jetzt lichte weiBe Fleckchen, Schafe, die man auf einen Haufen zusammen-

*) Antilope picticaudata Hodgson und Antilope gutturosa.
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getrieben hatte. Bald zerstreuten sie sich wieder und lósten sich auf wie ein Nebel- 
fieck. Und wunderbar heli, in klarem, rotlichblauem Lichte begrenzte meinen 
Blick ein Zug von schneeigen Hóhen, der schon viele Tagereisen weit entfemt 
lag. Viele breite Steppentaler und Steppenberge, alle NW—SO ziebend mit 
zahllosen Felsecken, mit Kuppen und Gipfelreihen, trennten uns davon. Von dem 
groBartigen Panorama vor mir versuchte ich vergeblich, ein Bild ala Erinnerung 
mitzunehmen. Umaonat atellte ich die Kamera auf. Die Photographie vermag 
daa UnermeBliche nicht wiederzugeben. Sie liefert hóchstena einen haBlichen 
Abklatsch, eine Karikatur. Die photographische Platte vermag una nicht aua 
eigener Kraft von Tibet zu erzahlen; man mufi wissen, waa jedes Piinktchen 
auf ihr in Wirklichkeit bedeutet, man muB es leben sehen.

Am Nachmittag war es windatill und die Sonne strahlte in diesen Hóhen 
von 3000 m mit voller Kraft. Meine Leute hockten um den Teekessel und lieBen 
bald nach dem Schafpelz Nr. 1 auch ihren Schafpelz Nr. 2 von den Schultern 
gleiten. Halbnackt saBen die tiefgebraunten Gestalten da und fingen mit Brust 
und Riicken die Sonnenstrahlen auf. Kaum war aber am Abend, so gegen 5 Uhr, 
die Sonne verschwunden, so ward es bitter kalt, der Schnee knirschte und pfifi 
unter jedem Tritt. Allea Hauchen wollte nicht helfen; die Tinte in der Feder 
gefror schon auf dem Wege von dem Tintenzeug, daa ich iiber meiner Kerze 
erwarmte, bis zu dem Schreibpapier. Und doch weifi jeder, der in unwirtlichen 
Gegenden gereist ist, daB, was man nicht gleich am Abend ins reine geschrieben 
hat, spater nur schwer mehr nachzuholen ist, denn neue und immer neue Ein- 
driicke stiirmen auf den Reisenden ein. Unter dem Alltaglichen, unter den 
Sorgen der Verwaltung, unter Kleinigkeiten, die aber am Tage selber doch 
wichtig sind, wird das Wesentliche, um dessentwillen man reist, nur zu leicht 
verdeckt und vergessen.

In meinem Zelte sitzend, erlauschte ich in dieser ersten Nacht durch die 
diinne Kanevaswand eine lange Beratung meiner Diener, welche mir die Stim- 
mung solcher tibetischer Reisenachte vollenden half.

So freundlich mich die Mónche von Gomba soma bewirtet, sie hatten es 
nicht unterlassen kónnen, meine chinesischen Begleiter in groBe Unruhe und 
Sorge zu versetzen. Sie hatten ihnen erklart und, wie es scheint, um ihren Worten 
mehr Nachdruck zu verleihen, auch durch ein rasch befragtes Orakel noch 
fester bewiesen, daB meine Expedition unglucklich enden wurde. Das Orakel 
lautete: „Sieben Menschen werden Ungliick haben!" Wir waren nun sieben 
Menschen mit dem Hsie dia zusammen, und die Lamas hatten behauptet, wenn 
ich ais Unglaubiger ein Loch in das Eis des Kuku nor schliige, um die Tiefe 
des Sees zu ergriinden, so wiirden die Gotter darob erziimen, das Eis mit einem 
Małe zerrinnen lassen und nicht bloB ich, sondem auch alle meine Begleiter 
wiirden elendiglich umkommen. Es sei dann aber auch keine Móglichkeit mehr, 
zu den Mónchen auf die heilige Insel, die in der Mitte des Sees liegt, zu gelangen, 
die Pilger kónnten nicht mehr ihr Ziel erreichen und die Mónche auf der heiligen 
Insel miiBten wahrend des kommenden Sommers langsam verhungem, weil 
ihnen niemand mehr Essen bringen konne. Schon das Jahr vorher sei der See um 
die Insel herum nicht zugegangen und niemand auf die Insel gekommen. Um also 
den Mónchen auf der Insel zu helfen, hatten die von Gomba soma meine Leute 
aufgefordert, auszureiBen oder zu streiken. Dies wurde nun des langen und 
breiten bis in die tiefe Nacht hinein im Fliisterton am Lagerfeuer verhandelt.
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Die Leute waren noch zu kemem SchluB gekommen, ais ich endlich einschlief. 
Vorsichtig hatte ich mir alle Schlussel zu den Schlóssern der handschellenartigen 
Fesseln, mit denen der Diebe wegen die Pferde paarweise zusammengekettet 
waren, abgeben lassen. Und daB ich ein paarmal in der Nacht erwachte und 
Umschau hielt, dafiir sorgten einige hungrige Wólfe, die mit halb winselndem 
Geheul die Zelte umkreisten.

13. Januar. Wahrend der Nacht sank die Temperatur wieder auf — 30 °, 
doch in unserem Pelzsack hatten weder ich noch „Mr. Jack", mein Terrier, 
die Kalte empfunden, obwohl wir nur auf dem schneebedeckten Boden des 
Zeltes lagen. Der Hsie dia-Mann, der am Tage zuvor mit allerlei GroBtatfcn 
geprahlt und behauptet hatte, beim Schlafen nur ein kleines Antilopenfellchen 
zu brauchen, hatte dagegen so unter der Kalte gelitten, daB er mich mitten in 
der Nacht um meinen Pelzmantel bat. Mit welcher Einquartierung ich den am 
Morgen wieder bekam, laBt sich ja denken. Tschang und Fen, die beiden Hsi ning- 
Chinesen, die von Jugend auf an tibetisches Leben gewóhnt waren, hatten nicht 
einmal im Zelte geschlafen. Sie wuBten sich wie Tibeter in den Kleidern, die sie 
auch am Tage trugen, zusammenzulegen und -zukriimmen. Meine beiden Schen 
si-Chinesen dagegen, darunter mein Koch Liu, waren in dieser ersten Nacht 
todungliicklich. Ais wir morgens am Teekessel hockten, weinten sie bitterlich. 
Noch nie zuvor hatten sie auBerhalb eines Hauses und in einem Zelte genachtigt. 
Sie baten mich instandig und unter vielen Tranen, wieder umdrehen zu diirfen, 
vor Kalte hatten sie die ganze Nacht kein Auge zutun kónnen. Da sie sich 
nachts nie geriihrt hatten, wenn die Tiere unruhig geworden waren, so hielt 
ihnen nun Tschang noch eine Strafpredigt dazu. Die beiden taten mir leid, 
aber ich konnte jetzt keinen einzigen Mann entbehren.

Auch an diesem Tage kamen wir nicht gar weit, denn ich reiste ganz nach der 
Landessitte und lieB Tschang und den Hsie dia die Lange der Tagesmarsche 
bestimmen. Im Winter eine Yakkarawane zu fuhren, will auch gelernt sein, 
und ich hatte nicht die Absicht, wegen unserer europaischen Eile das Leben 
meiner Tiere aufs Spiel zu setzen.

Wir trafen auf tibetische Nomadenzelte. Es waren die ersten, die wir zu 
Gesicht bekamen. In der Umgebung des Klosters Gomba soma und eine kleine 
Strecke dahinter hatten wir noch einige Mongolenfamilien in ihren runden, 
schmutzigweiBen Filzyurten getrofien. Sie waren Untertanen des Tsch'ing hai 
Wang, des mongolischen Kónigs vom Kuku nor und anderer mongolischen 
Herzóge. Jetzt aber war ich bereits im Gebiet der Be fu (schu) fan tse1) (tib.: 
Dawu). Ihr Hauptling hatte zu jener Zeit einen Reisetag nórdlich von meiner 
Route im Tal des Tsungkuk gol sein Lager. Dieser Tibeter gilt fur ziemlich 
machtig, ihm unterstehen ungefahr siebenhundert Familien, die in sieben Zelt- 
vereinigungen geteilt sind, welche je unter Unterfubrem stehen und„Wa“ (chin.: 
tsu) genannt werden. Die Be schu fan tse sind bereits ein Stamm des S. 177 er- 
wahnten Banagkaksum. Wir trafen zunachst auf vier Zelte, dereń Bewohner arm 
waren. Es waren Leute, die das Vieh und die Pferde ihres Hauptlings hiiteten.

Bis vor noch nicht einmal hundert Jahren gehórte das jetzt von den Banem

T) Mit „fan tse“ oder „hsi fan“ bezeichnet der Chinese die tibetischen Nomaden im 
allgemeinen. Fan heiBt zugleich Barbar oderFremder, also „hsi fan“ Westbarbar. Be schu 
ist chinesisch und bedeutet Tuja oder Zeder. Es ist ein heiliger Zedemhain in dem 
Gebiet dieses Hauptlings; be schu wird im Hsi ning-Dialekt ais be fu ausgesprochen.
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besetzte Land ausschlieBlich den Mongolen, die die unumstrittenen Herren des 
Kuku nor geworden waren. Die heutigen tibetischen Bewohner sind aus dem 
Siidosten eingewandert. In alten tibetischen Liedern, selbst weit im Siiden 
in K'am und an den groBen Goldfliissen, ist jedoch immer viel vom Ts'o ngombo 
(Kuku nor) und seinen herrlichen Wiesengriinden die Rede. Man besingt Kónige, 
die einst hier Heldentaten verrichteten, und Kónigreiche, die da oben einst 
in Bliite standen, Hor ge na und Hor ge ga, die schwarzen und weiBen Hor- 
Kónige. Der Blaue See liegt auf uraltem tibetiscbem Grund. Die Mongolen sind 
nur die voriibergehenden Herrscher und Besitzer des schónsten Steppenlandes 
von Hochasien gewesen, wo iippigstes Gras wachst fiirs Nomadenvieh und Salz 
in Hiille und Fiille sich findet und in jedem Winter nur ganz wenig Schnee fallt.

Wie ich in der Anmerkung iiber die Geschiehte von Hsi ning anfiihrte, tritt diese 
ganze Gegond in den ersten Jahrhunderten vor Beginn unserer Zeitrechnung ais Land 
der „westlichen Tschiang" (Hsi Kiang), worunter man wohl die Vorfahren der heutigen 
Tibeter zu verstehen hat, in die Geschiehte ein. Die fetten Grasweiden um den Kuku 
nor und der fruchtbare Gebirgsrand in seinem Osten waren aher stets ein begehrens- 
wertes Ziel fur alle Vólker, die im nórdlichen Asien wohnten und durch die Eigenart 
jener wenig fruchtbaren Landerstrecken zum Nomadisieren gezwungen waren. Es wurde 
von allen das Kuku nor-Land ais Paradies gepriesen. Mehrfach wurde es darum von 
anderen Vólkem uberschwemmt und die Tibeter muBten daraus weichen. Ums Jahr 
318 n. Chr. haben sich die Tu ku hun des Seegebiets bemachtigt und hahen dort ein 
Reich gegriindet, das weit nach Siiden reichte und zeitweise ganz Osttibet umfaBte. 
Bei den Tibetern war dieses Reich unter dem Namen „Hor" und „Hor ser" (gelbe Hor) 
bekannt und die Erinnerung daran ist bis heute noch lebhaft geblieben. Es wurde im 
Jahr 670, nachdem es die Chinesen gesehwacht hatten, von den aus Siiden wieder vor- 
dringenden Tibetern zerstort.

Ais die Altai-Mongolen des Nordens unter ihrem Dschinggis Khan nach der Zer- 
stórung des Hsi Hsia-Reiches die Herren Innerasiens und kurz darauf die Herren des 
chinesischen Reichs geworden waren, wurden sie auch die nominellen Beherrscher 
und Beschiitzer des Kuku nor-Gebiets. Keine ihrer Eamilien hat sich aber damals hier 
niedergelassen. Sie waren dazu viel zu wenig volkreich. Erst lange nach der Vertrei- 
bung der Mongolen- oder Yiian-Dynastie aus dem eigentlichen China (1368) drang im 
Jahre 1509 ein Altai-Mongolenstamm in das Kuku nor-Land ein, wari unter seinem An- 
fiihrer Ibula die Tibeter, die hier Kónigreiche hatten, die chinesisch An ting, Tsehii hsien 
usw. hieBen, vertrieb sie aus der Seegegend und machte, was nicht nach Siiden entfloh, 
zuHórigen. In derChronik derMing-Dynastie wirdgesagt.daB diese Mongolen nach einer 
ungliicklichen Schlacht, die sie mit anderen Mongolen gehabt hatten, aus dem Ordos- 
Land vertrieben worden seien und sich zum Kuku nor gewendet hatten. (Nach Sanan 
Setsen hat eine Schlacht bei Dalan Terigun ums Jahr 1509—1510 stattgefunden.) 
In der Ortschronik von Hsi ning werden diese Mongolen bis zum Anfang des 17. Jahr- 
hunderts kurzweg ais die Seerauber hezeichnet. 1514 wurden sie zwar angeblich von 
den Chinesen besiegt, aher die Stadte Hsi ning, Niem be u. a. hatten bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts immer wieder unter ihrem Ubermut und ihren Einfallen zu leiden. 
Man raehte sich von chinesischer Seite, indem man ihnen keinen Markt fiir ihr Vieh 
und ihre Pferde zugestand. Aber nicht bloB unter den Einfallen der Ostmongolen 
unter Ibula hatte die Kuku nor-Gegend bis hinab nach Sung pan ting zu leiden. Im 
Jahre 1566 fielen auch Ostmongolen unter Setsen Gung und 1573 unter Yen ta (Altan 
Gegen Khan, s. S. 87, Anm. 4) in Osttibet ein. Yen ta unterwarf auch die Fursten 
der ScharaUigur, der gelben, sogenannten Siidmongolen (s. S. 248, Anm.). Im Jahre 
1575 fiel Pin tu, Yen ta’s Sohn, iiber die chinesische Grenze von Kan su (dem damaligen 
Schen si) her, und 1590 drangen die Mongolen sogar bis Ho tschou und Wei yiian, bis 
an die Quelle des Wei-Flusses vor. Zu dieser Zeit kamen auch noch von Norden, aus 
der Gegend von Hami, die Westmongolen, die Kalmiiken. Diese erfolgreichen Kriegs- 
ziige der Mongolenstamme offenbarten nur zu deutlich den Verfall des Ming-Kaiser- 
reichs und die groBe Macht der Mongolen und erweckten bei den Leitem der tibetischen
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Gelugba-Mónchsekte den Wunsch, Yen ta (Altan Gegen Khan) fur ihre besonderen 
Gelugba-Dogmen zu gewinnen. 1575 reiste der damalige GroBabt der Gelugba-Sekte, 
bSodnams rgyamts'o, der erste, der den Titel Dalai Lama erhielt, an das Hoflager des 
Yen ta nach Kuku khoto und bekehrte ibn mit allen seinen Untertanen. Ja , ab 
bSodnams 1586 starb, hielten es die Gelugba fiir das beste, die Wiedergeburt ihres 
GroBabtes 1588 in dem neugeborenen Enkel des Yen ta zu sehen, der mit seinem 
kircblichen Namen ab Yontan rgyamts'o oder Yontan Dalai Lama bekannt geworden 
ist. (Yontan ist der einzige nichttibetisehe, sondern mongolische Dąbi Lama.) Er 
wurde 1602 von Kuei hoa tseh'eng (Kuku khoto) in das Debung - Kloster bei Lhasa 
gefuhrt und dort ab oberste Inkarnation der Gelugba eingesetzt. (Ab sein Stellvertreter 
in der Mongolei [s. Kóppen und Griinwedel] wurde um 1604 die Inkarnation des 
rDsehebtsun damba Taranatha [s. S. 101, Anm. 1] geschalfen.) Yontan Dalai Lama 
starb bereits 1616 in seinem Kloster. Nach seinem Tode scheint in Tibet eine nationale 
und antimongolische Strómung obenauf gekommen zu sein. Jedenfalb wurde die 
neue Wiedergeburt des Dalai Lama in dem Sobne eines hohen tibetischen Adligen 
in Tsang (Hintertibet) gefunden und es erschien zur Unterstiitzung der Gelugba 1619 
ein Westmongolenheer unter dem Vater (?) des Guschri Khan, dem Thińger tho (s. Ch. 
Das, Contributions) oder BaghaToin und Ugetai Batur (s. Sanan Setsen), die bereits mit
ihren Untertanen auch Anhanger der Gelugba geworden waren, in Zentraltibet. Die 
Mongolen waren im Begriff, das tibetische Heer in Lhasa zu vernichten, ab es noch 
gelang, vermitteb des Pan tschen Erdeni (der jetzigen Inkarnation von Traschilhumpo), 
der, obgleich er selbst ein Gelugba war, doeh die Saohe der tibotisohen Adligen fórderte, 
sie zu besanftigen und mit Geld einen Frieden zu erkaufen.

Wahrend dieser Zeit herrschten in Zentraltibet die tibetischen Konige der (welt- 
liehen) Pagmodu-Dynastie (1340—1635 in Lhasa). Ihre Macht war aber schon langere 
Zeit im Schwinden, und deshalb wohl hatten die Abte der gelben Gelugba-Mónche, die 
unter ihnen groB geworden waren, bereits 1575 bei den Mongolen AnschluB gesucht. 
Im Hauptort von Tsang (Hintertibet), in Sehigatse, residierte ein tibetischer Adliger, 
der gTsangba Punts'og rnamgyal (ab Vizekónig). Er unterstiitzte die weiBe Sekte 
der Karma(ba) und war ein geschworener Feind der gelben Gelugba. Er fiihrte er- 
bitterte Rehgionskampfe gegen die Gelugba nnd gegen den Konig der Pagmodu von 
Lhasa, und vertrieb endlich den letzteren, mit Namen bSodnams, ums Jahr 1635 aus 
seiner Burg in Lhasa. Da aber Punts'og rnamgyal naeh seinem Siege die Gelugba 
noch heftiger unterdriickte, griffen die westmongolischen Parteiganger der Gelugba 
ums Jahr 1642 abermab ein. Diese hatten jetzt am Kuku nor ein groBes Reich errichtet. 
Torol Batur Guschri Khan1), ein Khoschot (eine Unterabteilung des westmongolischen 
Volks der Oirod [Olót], die seit alter Zeit am Altai beheimatet sind und direkte Nach- 
kommen eines Bruders des Dschinggis Khan sein wollen), hatte in jungen Jahren 
schon die Hui hui geschlagen und hatte sich friih zur Gelugba-Sekte bekehrt. 1633 
hatte er einen Urenkel des Dayan GroBkhan (s. S. 103, Anm.), einen Khalhkha-Prinzen 
mit, Namen Tschotor Tschogtu (s. Huth, Jigsm ed.. .), der mit seinem Volk aus dem 
Norden an den Blauen See gekommen war und die Gelugba mit Hilfe des Fursten von 
Sehigatse (Punts'og) zu vernichten und die WeiBmutzensekte zu stiitzen dachte, be- 
siegt. Hierauf war Guschri Khan 1636 in Siidosttibet (K'am) eingefallen und hatte 
den Konig Beri in K'am unterworfen, angeblich weil dieser sich noch zum alten Bónbo- 
Glauben und nicht zur rechtglaubigen Kirche bekannt hatte. Ehe er dann ums Jahr 
1642 in die Religionskampfe zwischen Lhasa und Sehigatse selbst eingriff, hatte er sich 
die Unterstiitzung des dsungarischen Kalmiiken Batur Gung, des Vaters von Galdan 
und eines seiner Briider gesiehert. Mit 5000 Mann drang er in Zentraltibet ein, be- 
lagerte Sehigatse und totete den Punts'og rnamgyal. Er richtete in Lhasa ein mon- 
golbch-tibetisches Reich ein, das den ganzen Kuku nor, Amdo, K'am miteinbegrig. 
Mit ihm hob sich das Ansehen und die Maeht der Gelugba. Aber er scheint es doeh 
nicht fur zweckmaBig gehalten zu haben, selbst die Herrseherrolle zu iibemehmen,

J) Siehe Huth, Jigsmed nam-mka: Guschri Khan war der dritte Sohn des Noyan 
Khongor und der Akhai Khatun. Noyan Khongor stammte von Khabutu Khasar, 
einem jiingeren Bruder des Dschinggis Khan. (Siehe weiter die Genealogie der Khoschot 
bei Pallas.)
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denn 1645 machte er den GroBabt der Gelugba, den fiinften Dalai Lama Nagdban 
Lobzang (1616 bis etwa 1680), zum Gott und zugleich zum Beherrseher von Zentral- 
tibet und behielt fur sich nur den Platz eines militarischen Oberbefehlshabers und 
Majordomus. Er, der Kuku nor-Mongole (Kalmiike), sehuf damit den Grund fiir das 
bis heute wahrende gelbe Priesterreich Lhasa. Guschri Khan hielt es bei seinem Ende 
wie so viele Mongolenherrscher vor ihm; er yerstand nioht, sein Reich, das er mit so 
groBer Miihe gesehaffen hatte, zusammenzuhalten. Es wurde unter seinen Sohnen ge- 
teilt. Sein altester Sohn wurde ais Dayan Khan sein Nachfolger in der Herrschaft 
von Lhasa (er regierte von 1656 bis 1670). Seinem Sohn bKrasehis Batur gab er den 
Kuku nor. Die ubrigen Sóhne — es waren im ganzen zehn — sollen in Kam  und Amdo 
geherrscht haben.

Die Priesterherrschaft in Lhasa hat sich erst nach jahrhundertelangen Kampfen 
mit dem tibetischen Adel durchgesetzt, und die Mongolen haben dabei mehrfach die 
Rolle der hohenstaufischen Kaiser gespielt, die nach Rom zogen, um den Heiligen 
Stuhl gegen italienische Adlige zu sehutzen. Das mongoliseh-tibetische Reich hatte 
in der Folgę Kampfe mit Butan, seinem sudlichen Nachbar, der die alten Sekten weiter 
begiinstigte, und kam dadurch auch mit dessen Vasallen, dem Kónig von Ladak, Delegs 
namgyal (1640—1680), in Streit. Ein mongolisch-tibetisehes Heer iiberfiel 1685 sogar 
Ladak und nahm 1686 unter einem Dsungaren, obwohl es vor den Truppen des GroB- 
moguls von Delhi, die dem Kónig von Ladak zu Hilfe kamen, zuruckweichen muBte, 
Rudog und drei andere Provinzon Westtibets weg, und die Mongolen schufen (nach 
Franoke, History of western Tibet, 1907) die Handelsgesetze, die gróBtenteils heute 
nooh fiir den Handel zwisehen Ladak und Tibet maBgebend sind. Die Mongolen des 
Kuku nor waren Mehrer und gute Verwalter des tibetischen Reichs.

Guschri Khan kniipfte sehon um die Zeit, ais er Lhasa besetzte, Beziehungen 
mit der eben auf den Draehenthron gestiegenen Mandsehu-Dynastie an und erhielt 1653 
von Peking einen hohen Ehrentitel und ein Siegel; mit Guschri Khan waren auch 
endlieh wieder ruhigere Zeiten am Kuku nor gekommen.

Auch Guschri’s niichste Nachkommen stellten sich sowohl in Lhasa ais am Kuku 
nor mit den Mandsehuren freundschaftlich. Sie unterwarfen sich seit 1697 dem 
Kaiser Kang hi vollkommen und erhielten dafiir hohe Titel. Ais Kaiser Kang hi 1719 
die Kalmiiken (dsungarischen Olót) aus Lhasa warf (s. Bd. II, S. 146), wurde er dabei 
von den Kuku nor-Mongolenfiirsten tatkraftig unterstiitzt. Nur im Jahre 1723 suehte 
ein Enkel Guschri Khans, Lobzang Dandsin, eigene Wege zu gehen, mit den Dsun- 
garei-Olóten sich zu verbinden und das Kuku nor-Mongolenland wieder zu vereinigen. 
Zugleich beunruhigte er das chinesische Grenzland von Da tung hsien aus wie in 
alter Zeit durch Raubeinfalle seiner Mongolen und Tibeter. Seine Versuche wurden 
jedoeh rasch von dem Mandschu-General Ta ai niedergesehlagen. Die Mongolen 
erzahlen von einem graBliehen Blutbad. Lobzang Dandsin muBte von allen ver- 
lassen, zu Tsewang Rabdan nach Ili fliichten, wo er 1755 bei der Eroberung jenes 
Landes von den Chinesen gefangen und zu Tode gefoltert wurde.

Nach der Erhebung des Lobzang Dandsin lieB der Kaiser durch den Tataren- 
general und ersten Amban des Kuku nor, Ta ai, alle Ólót-Mongolen in ein Tschogolgan 
(Division) mit 2 Fliigeln (Brigaden) und 30 Bannem (Bataillonen) umwandeln und 
z war:

21 Banner Khoschot (chin.: Ho schi te), die sowohl in Ts'aidam ais auch rund 
um den Kuku nor und im Norden bis zum Da tung ho, im Siiden, im Hoang ho-Tal 
aufwarts, bis zur Quelle des Tao ho das Weideland besaBen.

4 Banner Torghut (chin.: Tu ór hu tu), von denen 3 links und 1 rechts des Hoang ho 
bis iiber den Tsohumong tschii und Ba tschii und an den Grenzen gegen die damaligen 
Arik-Tibeter (ngGolokh?) saBen. Die Torghut sind wie die Khoschoten Olóten- 
Mongolen aus dem Norden. Sie kamen nach den Khoschot am Kuku nor an.

2 Banner Tsehoros (chin.: Tseh'o lo se), eines im Siidosten des Sees bei Tsaghan 
tseh'eng und eines im Nordwesten, nórdlieh des Bukhain gol. Auch sie sind Olót und 
von gleicher Abstammung wie die Dsungar und Turbot. Sie flohen vor Galdan um 
die Mitte des 17. Jahrhunderts vom Altai hierher.

1 Banner Khalkha (chin.: Ko ór ko) am Siidufer des Sees. Sie sind echte Nordost- 
mongolen, die sich im 17. Jahrhundert an die Khoschot anschlossen (s. oben).
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1 Banner Khoit (chin.: Hui te) siidlich des Bayan nor. Sie gehóren gleichfalls zu 
den Olót.

Diese 29 Banner wurden an Adlige, Naohkommen der zehn Sohne und zweier 
Briider des Gusehri Khan, soweit sie sioh nicht ais Parteiganger Lobzang Dandsin’s 
hoheren Orts miBliebig gemacht hatten, verteilt und ihnen erblich unterstellt. Ais 
dreiBigstes Banner kam dazu noch der Stamm des Tsaghan Nomon Khan Lama west- 
lich von Kue de ting (heute ais Be schu fan tse nordóstlich von Dankar ting), so daB 
es insgesamt 1041/, Sehwadronen (mongol.: sumun, chin.: tso ling) zu je 150 Familien 
waren. Die Fiihrer oder Dsassak der einzelnen Banner erhielten hohe Titel, die von 
1782 an erblich wurden, und dazu jahrlich ein Geschenk an Seide und Geld. Die ein- 
schncidendste Bestimmung des Ta ai war, daB die Mongolen nie mehr eine Volks- 
versammlung einberufen durften.

Die Mandschu-Dynastie erreichte damit vollkommen ihren Zweck, daB sie die Herrin 
blieb und ihre Untertanen mit den Mongolen in Frieden leben konnten. Die Mongolen 
aber verweichlichten so sehr, daB die Nordost - Tibeter, die bis dahin beSćheiden 
nur auf dem rechten Hoang ho-Ufer ihre Herden weiden lassen durften, sich erholen 
konnten. Om die Mitte des 18. Jahrhunderts hórten sie langsam mit der Pferdesteuer 
auf, die sie den Mongolen bezahlen muBten, und bald begannen einzelne Einfalle, denen 
die weiter nordlich sitzenden Mongolen seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts vóllig 
ohnmachtig gegeniiberstanden. Die Tibeter warfen die Mongolen um 1840 vollkommen 
iiber den Haufen, toteten ungezahlte Massen, zerstreuten den Rest und nahmen seit- 
her Jahr um Jahr mehr vom Kuku nor-Land in ihren Besitz. Gleichzeitig ist der einst 
groBe EinfluB der Khoschoten auf die Regierung in Lhasa im Schwinden. Infolge- 
dessen sind heute von dem stolzen Khoschoten-Reich des Kuku nor nur noch Spuren 
vorhanden. Statt 15 775 waffenfahiger Manner, die Mitte des 18. Jahrhunderts gezahlt 
wurden, und insgesamt etwa 80000 Seelen, leben heute kaum 2032 mehr am See, so 
daB man, wenn der von Prschewalski in die Geographie eingefiihrte mongolische Name 
des Sees fiir uns Fremde nicbt so viel bequemer ware, heute richtiger statt Kuku nor 
nur die tibetische Bezeichnung Ts'o ngombo gebrauchen sollte.

Ich habe auf meiner Reise die folgenden Stamme in Erfahrung gebracht:
1. Wang ka oder die Hordę des (chin.) Tsch*ing hai Wang (Fiihrer: ein seit 1782 

erblicher tschiin wang =  Konig U. Klasse). Einst mehrere tausend Familien stark und 
8 Sehwadronen groB, zahlt sie heute nach den eigenen Angaben des Fiirsten 350 Familien 
oder nach anderen Quellen 150 Familien. Die eine Halfte derselben wohnt am Dulangol 
im Westen des Sees, die andere beim Kloster Gomba soma und in der Nahe des Klosters 
Minia ta bei Kue de ting, da die Inkarnationen der Minia Buddha von Kue de schon 
24mal in der Familie des Fiirsten, des Kónigs vom Kuku nor, wiedergeboren wurden. 
Die Hordę ist vermutlich das alte sogenannte westliche vordere Banner der Khoschot 
gewesen, das im „Meng gu yu mu dyi“, der chinesischen Chronik der mongolischen 
Nomaden, ais erstes angefiihrt wird. (Weiteres s. Bd. II, S. 70 Anm. 1.)

2. Die Hordę des Muri Wang (Fiihrer: zum erstenmal von den Mandschu gefiirstet 
1704, seit 1782 erblicher tschiin wang), friiher 1400 Familien und 9 Sehwadronen stark, 
jetzt etwa 50 Familien, weidet ihre Herden am oberen Da tung ho und ist das erste 
Banner des vorderen linken Fliigels der Khoschot im „Meng gu yu mu dyi“.

3. Die Hordę des Kukut Bei le (Khoschot), friiher gleichfalls volkreich und zwei 
Sehwadronen stark, jetzt etwa 200 Familien, die um den Serkhe nor im Nordosten 
von Ts’aidam nomadisieren. (Weiteres s. Bd. II, S. 63.)

4. Die Hordę des Kurluk Bei tse, einst 3 Sehwadronen, jetzt etwa 800 Familien 
Khoschot im Nordwesten, in Bagha Ts'aidam nomadisierend.

6. Die Hordę des Merkhe Bei tse westlich der letzteren.
6. Die Hordę des sogenannten Schui chia Bei tse im Tal oberhalb Bamba.
7. Die Hordę des Gobi Gung, hat ihr Land óstlich des Dabassu nor, ist aber heute 

in die nachste Nahe von Dankar verzogen.
8. Die Hordę des Tsinkuk (Tsungkuk) Gung mit ganz wenigen Anhangem bei 

Kloster Gomba soma und im Tsungkuk-Tal.
9. Die Hordę des Dunkur Gung, ganz wenige Familien bei Kloster Dunkur siidlich 

Dankar, friiher am Ara gol ais das erste Tschoros-Banner mit 4 Sehwadronen.
10. Die Hordę des Tschabtscha Gung, óstlich des Gungga nor, jetzt 30 Familien.
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11. Die Hordę des Taidschinar Dsassak (Fiihrer: Taidschi I. Klasse), zurzeit die 
volkreichste mit gegen 1000 Familien. Sie wandert und weidet am Siidrand, im auBersten 
Westen von Ts'aidam. Sie war das mittlere Banner des westhchen rechten Khoschoten- 
fliigels, das zehnte im Meng gu yu mu dyi.

12. Die Hordę des Dsun Dsassak (Taidschi I. Klasse), hatte 1 Schwadron, zurzeit 
etwa 150 Familien. Sie wohnt am Siidrand von Ts'aidam, war das hintere Banner des 
westliehen rechten Khosohotenfliigels.

13. Die Hordę des Barun Dsassak (erblicher Taidsohi I. Klasse seit 1782), friiher 
1 Schwadron, zurzeit 250 Familien, am Siidrand von Ts aidam nomadisierend, war 
das hintere Banner des westliehen linken Fliigels der Khoschot.

14. Die Hordę des Hartschiu (Khara tschut) Dsassak, friiher 5 Schwadronen und 
750 Familien, jetzt nur 40 Familien, die am Nordufer des Dabassu nor nomadisieren.

15. Die Hordę des Mortschi Dsassak im Tal von Lala, siidwestlich von Dankar 
ting, heute einige Familien.

16. Die Hordę des Torgho Dsassak um Schara khoto, heute etwa 120 Familien.
17. Die Hordę des Gomi Dsassak um Balegun Gomi am Nordufer des Hoang ho, 

heute 30 Familien.
18. Die Hordę des Da tung Dsassak bei Da tung tsch'eng.
19. Die Hordę des Dia schir Dsassak westlich der Kurlik.
VerhaltnismaBig besser haben sich die Kuku nor-Mongolen auf dem rechten Ufer 

des Hoang ho gehalten. Von den 5 Bannem, die nach 1723 siidlich von Kue de ting 
eingerichtet wurden (1 Banner mit 1 Schwadron Torghut, 4 Banner mit nahezu 
20 Schwadronen Khoschot), sind noch etwa 4000 iibrig geblieben. Sie sind aber in 
Kleidung und Lebensweise fasr ganz den Tibetem angepaBt. Ihr hóchststehender 
Adliger ist ais Fiihrer (Dsassak) des vorderen ersten Banners fur seine Verdienste bei 
der Eroberung von Zentraltibet Anno 1718/19 wenige Jahre spater Kónig I. Klasse 
(ts'in wang) geworden. Er hat im Kloster Labrang gomba seine Residenz und be- 
zeichnete sich auf seiner chinesischen Visitenkarte ais „Hoang ho nan tschiin wang 
(=  Kónig siidlich des Hoang ho) „Ba la tschii la bu da“ (mongol. Name =  Baltschiir 
Rabdan). Es ist der angesehenste mongolische Machthaber des Hsi ning-er Amban- 
generals, durch den er jahrlich eine Pension von 36 Yiian bau a 50 Tael und 34 Ballen 
Seide bezog. Die iibrigen Dsassak siidlich des Hoang ho sind Taidschi I. Gr. geblieben.

Es waren einst insgesamt 3 Tschiinwang (Wang der II. Klasse), 2 Beile (Prinzen
III. Klasse), 2 Bei tse (Prinzen IV. Klasse), 4 Gung (Herzóge), 18 Taidschi, von denen 
jeder ein Bannerbataillon fiihrte.

Wenn in dem Zensus vom Jahre 1910, dessen Resultate am 27. Februar 1911 ais 
letzte groBe Tat der Mandschuren in der Pekinger Staatszeitung veroffentlicht wurden, 
die Hsi ning-Banner mit 2032 Familien angegeben werden, so bezieht sich dies auf 
eben diese Mongolenbanner, und die Gesamtzahl der Kuku nor-Mongolen ist danach 
knapp 10 000 Kópfe. Durch die Bannereinteilung und die gleichzeitige Schaflung so 
vieler groBen „Herren" und Hofhaltungen ist die einstige Macht und Kraft der 
Khoschoten zerronnen. Die Mongolen des Kuku nor sind so unkriegerische Hirten 
geworden, daB sie keine Waffen mehr hatten, ais die Tibeter sie um 1840 iiberrannten.

Die Bannerfiihrer muBten alle fiinf Jahre persónlich an den mandschurischen Hof 
nach Peking reisen, um ihre Unterwiirfigkeit zu zeigen und etwas Tribut zu brmgen, 
wobei sie die Reise von der Grenze bei Hsi ning iiber Hsi ngan fu, Tai yiian fu durch 
die chinesischen Beamten bezahlt bekamen; sie erhielten Wagen und Pferde und jeden 
Tag ein fiirstliches Essen. Meist schlossen sich ihnen einige mohammedanische und 
chinesische Kaufleute an, an denen die Mongolen-Dsassak verdienten. Die Tribut- 
fahrt wurde trotzdem von den Mongolen ais driickende Pflicht angesehen. Wenn die 
Fiirsten alter wurden, war die halbjahrige Reise (zweimal 4500—5000 Li) freilich audi 
kein Kinderspiel. Die volkreichen Stadte, die engen Wohnungen in den chinesischen 
Gasthausern sind den Mongolen stets ein Greuel. Viele von ihnen lebten auf dem 
ganzen Wege hin und zuriick von dem Tsamba und der Butter, die sie sich von Hause 
mitgenommen hatten, und mieden angstlich die groBen Schiisseln mit den fetten 
Leckerbissen, die ihnen die chinesischen Ya men-Laufer vorsetzten.

In Peking wurden die Mongolenfiirsten ermahnt, treue Untertanen zu blciben, 
und mit Geschenken bedacht, die den Wert ihres Tributs vielfach iiberstiegen. AuBer-
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dem bezogen alle Kuku nor-Hauptlinge nooh ein jahrhches Gehalt, das sie sich im 
zehnten Monat beim Dao tai in Hai ning zu holen hatten. Die Wang bekamen 1200 bis 
1800 Tael Silber und 24 (36) Ballen Seide; die Bei le 1100 Tael, 22 Stiick Seide; die 
Bei tse 800 Tael, 16 Stiick Seide; die Gung 300 Tael, 6 Stiick Seide; die einfachen 
Dsassak 300 Tael, 6 Stiick Seide, was fur die einfachen Nomaden, die sie heute meist 
sind, ganz ansehnliche Revenuen bedeutet; nur wurden ihnen in letzter Zeit die Ge- 
halter nicht voll ausbezahlt, sondem allerlei widerrechtliche Abziige gemacht. Die 
Unkosten, die sich der mandschurische Hof wegen der Kuku nor-Mongolen machte, 
erregten oft die Unlust der Chinesen. Doch blieb es bei der Einrichtung und bei 
den kostbaren Tributreisen, bis die chinesische Revolution dazwischen kam und der 
ganze Nordwesten mit der Provinz Kan su einige Zeit vollig von Peking losgetrennt war.

P. K. Kozlow, in seinem „Mongolia i Kam“ (St. Petersburg 1906), hatte bisher 
die besten Nachrichten iiber die Kuku nor-Mongolen gebracht und zahlte folgende 
Banner fur den Kuku nor auf, die in zwei „edeget** (Brigaden) verteilt sind.

A. Dsun (linkes) edeget:
1. Tsing hai Wang, einst 3000 Familien, jetzt 130 Familien (ist mein Wang Ka).
2. Kókód Beili, einst 3000 Familien, jetzt 200 Familien (mein Kukut Bei le).
3. Kurlik Beisi, einst 2000 Familien, jetzt 800 Familien (mein Kurluk Beisi).
4. Buohain Gun, einst 800 Familien, jetzt 4 Familien, bei Dankar wohnend.
5. Aroholin Gun, einst 1000 Familien, jetzt 25 Familien (mein Dunkur Gung).
6. Scham Gun, einst 600 Familien, jetzt 15 Familien, bei Dankar (vermutlich 

mein Gobi Gung).
7. Torgut Tsassak, einst 400 Familien, jetzt 30 Familien, bei Dankar (ver- 

mutlieh mein Torgho Dsassak).
8. Tsulgen Tsassak, einst 500 Familien, jetzt 30 Familien, bei Dankar.
9. Tschonon Tsassak, einst 200 Familien, jetzt 30 Familien, am Da tung ho.

10. Haraktschut Tsassak, einst 400 Familien, jetzt 30 Familien (meinKharatschut 
Dsassak).

11. Kurlik Tsassak, einst 600 Familien, jetzt 24 Familien, bei Kurlik Beisi.
12. Taidschiner Tsassak, einst 1000 Familien, jetzt 600 Familien (mein Tai- 

dschinar).
B. Baran (rechtes) edeget:

1. Muru Wang, einst 2500 Familien, jetzt 80 Familien, am Da tung ho (wie oben).
2. Erkhe Beili, einst 2500 Familien am Siidufer des Kuku nor, jetzt 60 Familien 

am Da tung ho.
3. Tschun Beisi, einst 2000 Familien, jetzt 10 Familien, bei Dankar (vermutlioh 

mein Schui chia Bei tse).
4. Hargi Beisi, einst 1000 Familien, jetzt 150 Familien, am Olun nor.
5. Dondogo Gun, einst 500 Familien, jetzt 10 Familien, bei Dankar (vermut- 

lich mein Tschabtscha Gung).
6. Muru Tsassak, einst 300 Familien, jetzt 40 Familien, am Da tung ho (mein 

Da tung Dsassak).
7. Scharagoltschin Tsassak, einst 500 Familien, jetzt 4 Familien (vielleicht mein 

Damba Dsassak).
8. Baga nor Tsassak, einst 200 Familien, jetzt 1 Familie, am Da tung ho.
9. Khalkha Tsassak, einst 300 Familien, jetzt 3 Familien, bei Dankar.

10. Tsunkuk Tsassak, einst 700 Familien, jetzt 60 Familien, bei Dankar (mein 
Tsinkuk Gung?).

11. Baran Tsassak, einst 900 Familien, jetzt 280 Familien (mein Baran).
12. Tsun Tsassak, einst 900 Familien, jetzt 300 Familien (mein Dsun).

Die Hsi ning-Chinesen nennen die Kuku nor- Mongolen heute ganz allgemein 
„Da tse“ oder „Da da“ (Ta ta, d. h. Tataren). Die Tibeter sprechen von ihnen ais 
Soch'o oder Soch'bu. Ihre Sprache ist dem ostmongolischen Dialekt sehr ahnlich. 
Sie kleiden sich jetzt ihren sonstigen Stammesbriidem ziemlich unahnlich und mehr 
in tibetischer Weise. Die Kuku nor-Mongolen wie auch die Banag-Tibeter, und zwar 
Manner wie Frauen, tragen kleine spitze, mit weiBem Lammfell rings verbramte Filz- 
miitzen ais Hauptcharakteristikum. Es ist die kalmiikische Kalpa.
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14. Januar. Friih am Morgen iiberschritten wir den Ke tou ya hu (mongol.: 
Keten khutul), einen niederen und nach beiden Seiten flach abfallenden Berg- 
sattel, der das Quellgebiet des Hsiningho von dem abflufllosen Becken des 
Ts'o ngombo (Kuku nor) trennt. Zum erstenmal hatte ich von dort den Anblick 
der riesigen Seeflache. Der See war jedoch gefroren, sein Eis trug sogar — was 
eine Seltenheit in jenen Hóhen ist — eine dichte Schneedecke. Ich sah darum 
nur eine groBe, weiBe Ebene, die breit und nach Westen schier unabsehbar 
vor mir lag. Die Luft war so klar und so durchsichtig, daB man noch rings um 
den ovalen, etwa 100 km langen See Berge erkennen konnte. Es waren WNW 
nach OSO ziehende Ketten, die ganz fern im Westen konvergierend erschienen. 
BloB die von allen Seiten ganz flach gegen die Mitte einfallenden Uf er ver- 
schwanden in der Ferne.

Wir hatten leider am Passe wenig Zeit, die Aussicht genauer zu studieren. 
Zwei Reiter begegneten uns oben, die uns gleich nach Einódensitte ins Gesprach 
zogen. „Wohin? Wolier ?“ hieB es, wahrend sie die kleine Karawanę mit prii- 
fendem Auge an sich vorbeiziehen lieBen. Sie hatten dabei so ausgesprochene 
Spitzbubengesichter, wie ich noch nie zuvor gesehen. Sie waren tief dunkel 
gebraunt und ganz ruhig in ihren Bewegungen, und doch schien nichts dem 
lauernden Blick ihrer rehbraunen Augen entgehen zu kónnen. Kokett saB 
die spitze Lammfellmiitze auf dem Ohr und das linkę Ohrlappchen zog ein 
schwerer silberner Ohrring in die Lange. Die beiden hatten ein Schwert im Giirteł, 
eine Flintę auf dem Riicken und trugen je eine 4 m lange Lanze in der Hand, 
dereń Schaft vorn zum Schutz gegen Schwerthiehe mit einem Eisenband 
umwickelt war. Instinktiv fiihlten wir alle, daB diesen beiden nicht zu trauen 
sei. Sie zeigten besonderes Interesse, zu erfahren, was denn mein Diener Liu 
auf dem Riicken habe. Der trug in einem dicken Futteral mein groBes Queck- 
silberbarometer. Tschang war keinen Augenblick um eine Antwort verlegen: 
„Es ist ein westlandisch.es Instrument, mit dem man durch die Berge sehen 
und jederzeit feststellen kann, ob Rauber in der Nahe sind.“ Die beiden nickten 
nur und man sah es ihren Gesichtem an, daB sie nicht zu den dummen Leuten 
gehóren wollten, die alles glauben. In der Steppe wie in China glaubt so leicht 
niemand etwas aufs Wort, denn wer die Wahrheit offen ausspricht, gilt fur dumm 
und einfaltig.

Um Mittag schlugen wir ganz nahe am Seeufer unser neues Lager. Die 
Tiere fanden dort eine gute Weide. Es ist aber nur ein kleiner Streifen Grasland, 
der bis an den See reicht. Der ganze Osten und Nordosten des Seeufers ist 
iiberall sonst von hohen Diinen bedeckt, die teilweise weit in den See hinein- 
ziehen. Nur die auBerste Nordostecke des Sees ist davon frei. Eine flachę Bucht 
kann darum dort weit ins Land hineingreifen, wenn der Wasserstand hoch ist. 
Der ganze Osten des Sees ist seicht. Ais abfluBloser See ist der Kuku nor in 
seiner Fiillung von den Regenmengen im Sommer abhangig. Sein Niveau 
schwankt jedes Jahr, wechselt auch zwischen den einzelnen Jahreszeiten. Und 
darum finden wir auch die Ausdehnung des Sees gegen Osten, sowie eine Reihe 
kleiner und flacher Diineninseln in j enem Teil des Sees von den wenigen Reisenden, 
die hierherkamen, verschieden groB angegeben.

Eine Wegstunde von unserem Lager, in einer windgeschiitzten Muldę am 
Berghang, lagen vier tibetische schwarze Zelte. Dorthin ritt ich am Nachmittag 
mit dem Hsie dia zusammen zu Besuch. Ais wir von ihnen noch iiber 100 m
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entfemt waren, umringte uns schon eine wiitende Meute. Wir stiegen darum 
zeitig ab und fiihrten die Pferde. Mit ihrer erleichterten Hinterhand wissen 
sie sich gut der immer von hinten ansturmenden Hun.de zu erwehren. Bald 
kamen einige Frauen aus den Zelten herbeigelaufen und hielten mit Steinwiirfen 
die Hunde zuriick. Sie nabmen uns freundbch griiBend die Pferde ab und fiihrten 
uns in eines der Zelte. Ihre Manner waren iiber Land geritten, nur ein Greis, 
ein Lamapriester und einige halbwiichsige Biirschchen waren zu Hause. Die 
Tibeterinnen luden uns aber doch zum Sitzen ein.

Wenn man in Tibet eines der viereckigen, wie schwarze Wiirfel aussehenden 
Zelte betritt, so findet man das Innere stets durch einen groBen Herd in zwei 
Teile geteilt. Der Herd ist bei den Zelt- wie bei den Haustibetern weitaus das 
wichtigste Einrichtungsstuck. Er gilt dort, wie fast iiberall auf der Welt, fur 
heilig. In ihm und um ihn wohnen Gotter und Geister. Seinetwegen diirfen 
Frauen, die nicht zur Familie gehóren oder nicht eng mit ihr befreundet sind, 
keine fremden Zelte betreten. Eine Frau gilt auch in Tibet fur ein unreines 
Geschópf. Eine Frau soli wahrend der Menstruation nicht kochen und sich nicht 
mit dem Feuer beschaftigen. Mit ihrer Unreinheit kann sie die Gotter und Geister 
des Herdes in Zorn versetzen und so den Ruin einer Familie heraufbeschwóren. 
Die Frau gilt in Tibet wie in China und bei so vielen anderen Vólkem fur un- 
gliickbringend. Da man ja nicht wissen kann, in welchem Zustand eine fremde 
Frau sich befindet, und ob sie nicht der Familie iibel gesinnt ist, so haben fremde 
Frauen nie Zutritt zum Kiichenraum oder zum Zelt.

Die tibetischen Zelte sind aus vielen schmalen, aus schwarzer schwerer 
Yakwolle gewobenen Tuchstreifen zusammengenaht. Das Tuch ist so grob- 
maschig, daB man hindurchsehen kann, und daB der Steppenwind bis ins Innerste 
der Behausung hineinpfeift. Vom Zelteingang linker Hand fand ich stets die- 
jenige Halfte, die den eigentłichen Wohnraum der Familie bildet, dort halten 
sich auch die Frauen auf. Vom Eingang rechter Hand ist der Empfangsraum 
tur Gaste. In der Gastabteilung, dem Herde am nachsten und gerade gegeniiber 
der Turę, ist der Ehrenplatz. Dorthin wurde ich auch jetzt bei meinem Besuche 
auf ein kleines Polster zum Sitzen eingeladen, neben mir saB der Hsie dia, gleich- 
falls mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden. Der Lamapriester saB 
zu unterst, so daB er dem Eingang gerade den Riicken zudrehte. Er machte den 
Hausherrn in Abwesenheit der Manner, obwohl er kein Verwandter war. Jenseits 
des Herdes blieben die Frauen. Kaum hatten wir Platz genommen, so schiirten 
sie sogleich das Feuer an, schiitteten Wasser in einen groBen eisemen Topf, 
zerstampften in einem hólzernen Mórser ein Stiickchen hartgepreBten Ziegeltees 
zu einem feinen Pulver, schiitteten dies in das Wasser, gossen noch Milch und 
spater Salz dazu, wahrend wir mit dem Mónch iiber allerlei gleichgiiltige Dinge, 
iiber die Kalte, das Wetter, iiber ein paar pikante Raubergeschichtchen uns 
unterhielten, wobei die Frauen aufmerksam zuhorchten, aber nur dann und 
wann eine neugierige Frage einwarfen. Ais dann der Tee fertig gebraut war, 
baten uns die Frauen um unsere Teeschalen, die wir nach Landessitte im Busen 
geborgen trugen, wischten sie mit einem ihrer Rockzipfel aus, driickten auf den 
Tassenboden einen Lóffel voll Tsambamehl und getrockneten Kaseąuark, gaben 
ein Stiickchen Butter darauf und schenkten endlich den Tee ein. Es machte 
mir schon gar nichts mehr, daB in der Eile von dem Heizmaterial, dem getrock
neten Schafdung, ein yorlautes Kiigelchen in meine Tasse geraten war. Meine
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Gastgeberin hatte es ja auch gleich wieder mit ihrem Finger gewandt heraus- 
gewischt und ais Ersatz fur die dabei vielleicht verloren gegangenen Butter- 
fettaugen ein neues Ballchen Butter, naturlich gleichfalls mit dem Finger, hinein- 
geworfen.

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, da wir unser Anliegen anbringen konnten. 
Wir wollten wissen, wo es SiiBwassereis gebe, denn das Packeis vom See, aus 
dem wir uns zu mittag einen Tee gekocht, hatte uns allzu bitter und schlecht 
geschmeckt. Auch kauften wir ein Schaf. Da ich unter meinen Leuten keine 
Mohammedaner hatte, so machte es nichts, daB nur Tiere zu haben waren, 
die schon im Herbst von den Tibetern geschlachtet worden waren. Wenn namlich 
im Spatherbst die Tiere am fettesten sind und es eben zu frieren anfangt, dann 
schlachten die Tibeter ibren ganzen Winterbedarf auf einmal, hauten die Tiere 
ab, nehmen sie aus und nahen zum SchluB den Kadaver wieder in sein Feli, 
damit er nicht so leicht und unbemerkt von den Hunden angenagt werdenkann. 
Der ganze Fleischvorrat des Winters wird so im Zelte aufgestapelt. Es ist darin 
immer so kalt, daB das Fleisch nicht verdirbt.

Lange Uberredung kostete es uns, einen der Hunde zu bekommen. Selbst 
ein Chinese in Hsi ning wird schwer dazu gebracht, seinen Hund zu verkaufen. 
Vielleicht wird sich ein armer Kuli dazu hergeben, der nichts besitzt und irgendwo 
anders beheimatet ist. Der hat aber auch keinen guten Hund. Er wird einen 
der vielen herrenlosen StraBenkóter zu verkaufen suchen, den er an sich gelockt 
hat. In ganz Nordosttibet und auch an der Grenze unter den Chinesen kann man 
einen Hund nur geschenkt bekommen. Mein Hsie dia-Mann sprach darum auch 
gar nicht von kaufen. Sie sollten uns den Hund schenken. Wir wollten ihnen dafiir 
silberne Ohrringe gehen. So kam der Handel zustande. Nachdem dann die Frauen 
noch einmal dem „verschenkten“ Hund zu fressen gegeben hatten, damit ihnen 
das Tier nichts nachtragen konne, waren wir eben im Begrifi, wieder davon- 
zureiten, ais die Manner ankamen. Die waren nun gar nicht damit einverstanden, 
daB einer ihrer Hunde weggegeben werde. „Wir sind doch nicht hergelaufenes 
Gesindel!“ schalt der Mann seine Frau aus, die ihm gleich die Ohrringe zeigte. 
„Frauen wissen doch nie, was Brauch und gute Sitte ist. Ein Hund ist ein Glied 
der Familie, ihn wegzugeben, ist eine groBe Siinde, und vollends nun eine alte 
Hiindin zu verschenken, dereń Jungę schon um das Zelt Wachę halten.“ Zum 
Gliick war aber der Handel schon abgeschlossen.

15. Januar. Gleich hinter unserem Lagerplatz betraten wir das Eis. Es 
war in zahllose Schollen zerrissen, die wirr iiber- und ineinandergeschoben 
waren, und am Ufer entlang zog sich ein breiter und mehrere Meter hoher Pack- 
eisgiirtel, iiber den meine Tiere nur mit Miihe hiniiberklettem konnten. Uberall 
war das Eis so dick, daB es nicht einmal leise krachte, ais meine acht Yak mit 
ihren zsntnerschweren Lasten auf dem Riicken dariiber marschierten. Wie 
sonst drangten sich die Tiere jetzt auch auf dem See eng zusammen, und 
dicht hinter ihnen folgten noch die berittenen Treiber (Tafel XL). Das Eis 
bog sich nicht, es schien iiberall einen halben Meter Dicke zu haben. Da 
einige Zentimeter Schnee auf ihm lagen und die Yaks wie auch meine Ponys 
nicht beschlagen waren, so kamen wir, ohne daB auch nur einmal eines der Tiere 
ausglitt, rasch vorwarts. Meine Absicht war, auf dem Eis dem nórdlichen Ufer 
entlang zu ziehen bis zu einem Punkt, wo es fiir meine Tiere eine gute Weide gebe, 
so daB ich langere Exkursionen auf den See hinaus wiirde ausfiihren kónnen.
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Wieder kamen an diesem Morgen Reiter zu una hergeritten, die sich eine Weile 
mit una unterhielten, ehe sie weiterzogen. Die Tibeter sind alle aehr achmierig 
und phantaatiseh gekleidet, jeder geht auch ateta bewaflnet, und daB man in 
dieaen menachenleeren Steppen jeden Menachen, dem man begegnet, genau 
betrachtet und anredet, ist eigentbch selbstverstandlich; wir nahmen also keine 
besondere Notiz von dieaen zweifelbaften Beauchern. Erat am anderen Tag 
wuBten wir, was sie gewollt hatten.

Nach etwa 10 km kamen wir durch ein Zeltlager, das neben einer kleinen 
SiiBwasserquelle zwischen hohen Diinen lag. Zweiundzwanzig unsaglich armliche 
Zelte drangten sich dort dicht zusammen. Die einzelnen Zelte waren nicbt manns- 
hoch und bestanden aus ein paar halbzerfetzten Laken, die nur wenig Scbutz 
bieten und vielleicht zwei oder drei Manner aufnehmen konnten. Wahrend 
mehrerer Mona te und immer nur in der kaltesten Zeit wobnen hier alle Jahre 
die Fischer, die den Fischreichtum des Sees ausniitzen. Es sind dies Mobamme- 
daner und auch Mongolen, die von weit hergereist kommen. Taglich machen 
aie von hier aus weite Ziige auf den See hinaus, schlagen kleine Lócher in das Eis 
und angeln mit krummgebogenen eisernen Nahnadeln. Trotz der primitiven 
Hilfsmittel hatten sie taglich ein Ertragnis von dreiBig Yaklasten Fische, also 
etwa 30 Zentnern, die von hier aus auf den Markt von Dankar versandt werden. 
Die Tibeter selbst betrieben keinen Fischfang auf dem See, es gilt ihnen ais 
Siinde, Fische zu fangen. Sie essen auch am Kuku nor nie Fische. Die Kuku nor- 
Fischer teilen sich in Unternehmer und Arbeiter; die letzteren werden von ihren 
Meistern im Akkord bezahlt. Beide erfreuen sich aber eines sehr wenig guten 
Rufes, so daB es weder der Hsie dia noch Tschang fiir geraten hielt, neben ihnen 
Lager zu schlagen. Wir zogen darum weiter nach Westen, aber nirgends fanden 
wir etwas Weide. Ein breiter Diinengiirtel zog sich iiberall bis an das Eis hin 
und zu hohen Barchanhiigeln war unabsehbar weit der Sand aufgehauft.

Am Nachmittag begegneten wir zwei jungen Lamapriestem, die zu FuB 
aus Westen kamen und uns in groBer Kiimmernis ihr Leid klagten. Um die 
heilige Insel im See zu besuchen, waren sie mit einem Biindel auf dem Riicken 
von Labrang gomba (dem groBen Kloster siidlich von Hsiin hoa ting) hergereist. 
Sie hatten fast ejnen Monat gebraucht. Da aber ein breiter Streifen Wasser 
vor der Insel noeh ofien geblieben war, so hatten sie ganz nahe vor ihrem Ziel 
wieder unverrichteter Dinge umdrehen miissen. Sie hatten nur den Trost, daB 
in diesem Jahr iiberhaupt noch niemand auf die Insel hatte gelangen kónnen. 
Sie waren aber so nahe an die Insel herangekommen, daB sie die Lamas, die 
dort wohnten, deutlich sehen, ja mit ihnen sprechen konnten; es sollten vier 
Mónche und eine „ani“, eine Nonne, sein. Sie hatten auch die Ziegen gesehen, 
die sich die Mónche auf der Insel halten, und ein Pferd, das — wie man allgemein 
behauptet — eine besondere Rasse1) darstellt, und einer Kreuzung mit den See- 
drachen des Kuku nor entstammt, in Wirklichkeit aber nur ais Dungfabrik 
dient, um das nótige Brennmaterial fiir die Bewohner zu schafien. Da nun auch 
diese beiden Pilger nirgends am Seeufer einen Weideplatz gesehen hatten, so 
beschloB ich, zunachst wieder umzudrehen, um die nachsten Tage nórdlich 
von den Diinen nach Westen zu ziehen.

*) Die Chinesen erzahlten, daB die Tu ku hun persische Hengste auf die Insel 
gebracht hatten.
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Am Abend schlugen wir etwa 5 km von den Fischerzelten unser Lager. 
Wir waren zum SchluB etwas landeinwarts gezogen und lagerten am Ufer eines 
kleinen SuBwaaserteiches, in deaaen Umgebung die Diinen von einer mageren 
Graadecke iiberzogen waren. Ea war ein schlechter Lagerplatz, mitten im 
Sand, aber er war der beate, den wir zwiacben den Diinen gefunden hatten. 
Nur der Teicb bot eine Annebmlicbkeit. Auf aeiner apiegelglatten Eisflache 
konnte ich mich noch eine halbe Stunde lang fur die bevorstehenden Dauer- 
fahrten im Schlittschuhlauf iiben, bis ea dann zu dunkeln anfing. Bia dahin 
hatten meine Diener noch immer nichts Warmea fertig gebracht. Ea gab so 
wenig brennbarea Argol an dieaem Teich, daB sie zu fiinf je eine halbe Stunde 
lang suchen muBten, bia sie eine hinreichende Menge beisammen hatten. Ein 
eisiger Wind setzte in der Dammerung ein, der von Minutę zu Minutę starker 
wurde. Die Zelte knarrten und knackten und drohten jeden Augenblick in sich 
zusammenzustiirzen. Selbst im Inneren litten wir noch unter dem Treibsand. 
Er drang durch die feinsten Ritzen; im Bart, in den Augenbrauen bildeten sich 
ganze Sandnester und bei jeder Bewegung des Mundes knirschte es zwischen 
den Zahnen. Der Sturm lieB die Kalte doppelt empfinden. Ich mochte anziehen, 
was ich an Kleidern mit mir hatte, es fróstelte mich dennoch. Zuletzt suchte 
ich das Kiichenzelt auf und lag dort neben dem Feuer, zwischen den Dienem 
in meinem Fellsack, um in mein Tagebuch zu schreiben. Uber meine dicke 
europaische Wintermiitze, die nur das Gesicht freilieB, hatte ich noch eine 
mongolische Pelzmiitze und einen Filzhut gezogen, auf dem Kórper trug ich 
iibereinander zwei langhaarige Pelzmantel.

Unser heutiges Essen war immer noch nicht fertig geworden. Aber es begann 
doch endlich leise in unserem Kessel zu koclien. Der Wind, der im Zeltinneren 
noch so heftig war, dafi er den gesammelten Dunghaufen zu einem groBen Feuer 
anfachen konnte, sorgte damit zugleich fur eine ausgiebige Beleuchtung. Ma- 
gische Lichter und Schatten huschten iiber die weiBen Zeltwande, wenn diese 
bei der wechselnden Windstarke sich hoben und senkten. Wegen des Sturm- 
windes muBte man sehr laut sprechen, um sich zu verstehen. Aber Tschang 
und der Hsie dia, die auf der anderen Seite des Feuers saBen, hinderte das nicht; 
sie iiberboten sich gegenseitig in grausigen Raubergeschichten. Jeder wollte 
die gróBeren Fahrnisse erlebt, jeder mehr ais der andere an Tibetem und 
Mohammedanem erschlagen und erschossen haben.

Spater war der Hsie dia hinausgegangen. Die Pferde und Yak, die drauBen 
zwischen den Zelten angebunden standen, waren etwaa unruhig geworden. 
Ais der Hsie dia langere Zeit nicht wieder kam, sandte ich zu seiner Unterstiitzung 
noch meinen Diener Go. Der kam gleich wieder mit der Meldung, es sei alles 
in bester Ordnung. Kaum saB er aber am Feuer und warmte sich die erstarrten 
Glieder, da girrte und heulte es wild rings um das Zełt. Dies war nicht nur der 
Sturm wind. Ein ohrenzerreiBendes Hi—i—i—u! Tschi—i—u—u! ein wildes 
Juchzen und Fluchen schallte uns in die Ohren. Das Zelt begann zu wanken und 
neigte sich. Schwert- und Sabelhiebe patschten und klatschten auf die diinnen 
Tuchwande. Ein langer SpieB fuhr mitten durch das Zelt; ich sehe noch Tschang 
in dem zuckenden Licht unseres Feuers damach haschen und sich rasch zu Boden 
werfen, daB das Eisen ihm nicht mitten durch die Brust gehe. Zum Gliick lag 
meine Mauserpistole schon geladen und entsichert auf meinem Kopfkissen 
neben mir. Ich war auch der nachste an der Zelttiire. Nur ein Griff, ein Sprung
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und ich stand im Zelteingang. Hageldicht fielen zwar die Hiebe auf mich nieder, 
aber sie schadeten nichts. Ich war ja dick angezogen. Die groBe Kalte war 
mein Gliick. Sehen konnte ich nichts. Rabensch warze Nacht war’s drauBen 
und ich war noch geblendet von dem Feuer im Zeltinneren. Es war aber bitter 
emst; es ging ums Leben, ich fiihlte es. Von drei Seiten sauste es auf mich ein. 
Ein wuchtiger Hieb durchschlug mir meine drei Miitzen. So hat es mich nie auf 
der Mensur gehascht! Das war Armhieb! Warm tropfte es mir jetzt iiber das 
Gesicht. Tat aber nichts, daB das Blut die Augen verklebte. Zum Greifen nahe 
standen ja die Gegner. Es brauchte auch nur wenige SchuB aus der Pistole 
und weg war die ganze grausige Erscheinung. Spurlos waren die Rauber wieder 
in der Finstemis verschwunden.

Meine Diener krochen jetzt eben erst langsam aus dem halbzusammen- 
gestiirzten Zelte und suchten ihre Wafien. Sie hatten des Sandes wegen die 
Gewehre aufrecht an die Zeltstangen gebunden. Es dauerte eine Weile, bis 
sie diese los hatten. Der Kampf jedoch hatte nur Sekunden gedauert.

Wo mochte aber nur der Hsie dia sein? Wo die Pferde und die Yak? Da 
wo diese vorher angebunden gestanden hatten, war der Platz leer. Auch der 
am Tage zuvor gekaufte Hund war samt seiner Leine verschwunden. Dagegen 
stolperten wir schon vor dem Zelte, zwischen den Piketpfahlen, iiber eine Leiche, 
die mit geziicktem Schwert auf dem Boden lag. Is t es am Ende der Hsie dia? 
Doch der Hsie dia hat keinen so schónen Pelzrock wie dieser Tote; auch ist es 
sein Schwert nicht.

Ich rannte weiter auf die nachste Diine zu, um nach dem Hsie dia und nach 
den Pferden zu suchen, da gellt aufs neue das wild lachende Kriegsgeheul. Vom 
See her stiirmt jetzt eine lange Linie auf das Lager zu. Scharf heben sich die 
einzelnen Kórper vom Schnee ab, zwischen 25 und 30 Mann! Wie rasend stiirzten 
sie aufs neue auf die Zelte und hieben dort blindlings drauf los. Zum Gliick 
war jetzt niemand mehr drinnen. Unter den Schlagen stiirzte das Kuchenzelt 
rasch vollends zusammen und der Sturmwind grifi wieder frisch in das Feuer, 
die Silhouetten der Rauber wurden damit ganz deutlich.

Tschang war der einzige, der um mich war, von meinen anderen Dienern 
war nichts zu sehen. Wir beide waren nur wenige Schritte von den Zelten und 
gaben instinktiv Feuer auf die Rauberbande. Doch auch diesmal rasselten die 
beiden Pistolen nicht lange, nach wenigen SchuB schon verschwanden die Schat- 
ten hinter den nachsten Diinen in der Finstemis. Wieder war es ruhig. Nur 
fern vom Teich her war die Stimme meines Koches Liu zu hóren, der angstvoll 
meinen Namen rief und stoBweise herausbriillte, daB ein Tibeter ihm auf dem 
Riicken kniee und ihm sein Gewehr zu entreiBen suche. Ais ich dorthin gekommen 
war und noch diesen Angreifer verscheucht hatte, traf mich aus der Dunkel- 
heit heraus etwas schwer auf den Kopf, daB ich in den Augen Funken zu sehen 
glaubte. Es war aber nur stumpf oder flach gewesen. Jedoch miide war ich 
daraufhin geworden, miide, meine Beine trugen nicht m ehr!---------------------

Ais ich wieder zu mir kam, lag ich quer iiber einem Sattel. Auf der einen 
Seite hingen meine FiiBe, auf der anderen meine Arme und mein Kopf hinunter, 
und mich fror entsetzlich. Es dauerte eine gute Weile, bis ich mich zurechtfand; 
ich konnte mich auch nicht bewegen, denn ich war festgebunden. In  der Nahe 
hórte ich fliistern, ob von Freunden, ob von Feinden, war lange nicht zu ent- 
scheiden. Endlich kam jemand zu mir. Gottlob! Es war Tschang. Und der
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fragte in seinem gewółmlichen barschen Tonę, ob ich denn nicht to t sei. Dann 
befreite er mich und ich erfuhr, daB er, nachdem die Rauber vertrieben gewesen, 
drei Pferde gefunden habe, die sich in ihre Fesseln verwickelt und ruhig vor den 
Zelten amBoden gelegen hatten; das seien die einzigen Tiere, die mir verblieben 
seien. Jetzt miisse man fort. Er habe schon das Nótige gepackt, und da er mich 
in der Eile fiir tot gehalten, so habe er mich verladen, und damit ich ihm nicht 
unterwegs verloren gehe, habe er mich auf das Pferd gebunden. Die Diener 
selber waren alle noch da und alle heil geblieben. Der Hsie dia war gleich nach 
dem Uberfall hinter einer Diine hervorgekommen. Er und Tschang drangen auf 
eiligsten Riickzug. Sie glaubten fest, es miiBten Tibeter aus der Umgebung 
gewesen sein, die den Raubanfall gemacht hatten, vielleicht die Manner aus den 
Zelten, wo wir den Tag zuvor Besuch gemacht hatten, denn der Hund hatte 
ja nicht Laut gegeben.

Ich wollte nun, wenn wir schon fliehen sollten, wenigstens nur in das Fischer- 
lager hiniiber. Aber auch das fand keine Zustimmung. Wir hatten mindestens 
zwei Rauber erschossen, einer lag ja zwischen den Zelten. Wir muBten dieser 
Toten wegen die Rache eines ganzen Stammes fiirchten; also nur weit, weit fort, 
kalkulierten meine Begleiter. Vielleicht sind unter den Raubern gar einzelne 
Fischer gewesen! Wer von uns konnte -dies bestimmt verneinen? Auf keinen 
Fali, meinte der Hsie dia, wiirden uns jene Fischer gegen einen neuen Angrifi, 
den wohl schon der Morgen bringe, schiitzen und helfen. Alle Einwande halfen 
mir nichts. Die Leute lieBen sich nicht halten. Die Denkweise ihrer Landsleute 
vorauszuberechnen, muBten meine Begleiter am besten verstehen, darum vor 
allem gab ich nach, lieB mich auf mein Pferd heben und begann den Riickzug. 
AuBer meinem Reitpferde hatten wir noch zwei Lastpferde, die mit den Instru- 
menten und dem Allernótigsten beladen waren. Alle Zelte, die Decken und 
viele Ausriistungsgegenstande, darunter manches Unersetzliche, blieben liegen.

Wortlos, Iautlos zogen wir ab und zuerst auf den groBen See hinaus. In der 
Finsternis und mit unseren iiberlegenen Feuerwaffen war dies das sicherste. 
Man konnte dort zeitig bemerken, wenn ein Feind in der Nahe war. Nachdem 
wir das Ufer des Kuku nor wieder erreicht hatten, ging es auch weiter noch 
direkt siidlich. Wir hielten Richtung auf einen ganz fernen Berg, den Amne 
Sertschen, dessen Schneegipfel gerade noch in der Dunkelheit zu erkennen 
war. Auch den Weg nach Gomba soma, den wir hergekommen, lieB uns der 
Hsie dia nicht begehen. Er wollte uns zu den Tschamri-Tibetem fiihren, die 
am Siidufer des Sees wohnen. Von dort sollten wir einen Tag spater den Grenz- 
ort Schara khoto erreichen kónnen. Wir hatten ja keine Ochsen mehr, sondern 
nur noch Pferde, mit denen es móglich war, lange Marsche auszufiihren.

Bei Nacht auf dem unebenen Eis des Sees gab es gar manchen Unfall. Die 
vielen hohen Packeisziige, die wir zu queren hatten, hielten auf und brachten 
ófters die Pferde zum Stiirzen, doch kamen wir trotzdem recht rasch vorwarts. 
Um 9 Uhr ging der Mond hinter dem Ke tou ya hu auf. Wie bei friiheren 
Uberfallen hatten die Tibeter auch diesmal die dunkelste Nachtzeit ausgewahlt. 
Das helle Licht, das sich lange vor dem Erscheinen des Mondes hinter dem 
Passe ausgebreitet hatte, hatten meine Begleiter erst fiir ein Feuersignal gehalten, 
mit dem sich die Tibeter verstandigten. Sie waren noch stundenlang in Todes- 
angsten. Der Schock, den der Uberfall verursacht hatte, war auch fiir alle nicht 
gering gewesen.
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16. Januar. Um 1 Uhr naehts betraten wir den Ostrand des Sees nnd zogen 
dann den dortigen Diinen entlang immer weiter nach Siiden. Es sind ungeheure 
Sandanhaufungen, die mehrere hundert Meter hoch aus dem Niveau des Sees 
aufsteigen. Hinter diesen zieht sich in einigen Kilometern vom Ufer steil und 
hoch ein luckenlos geschlossener Bergwall hin. Gras und Weideplatze gibt es 
am Ostufer nur ausnahmsweise. Menschen wohnen keine dort. In dem hellen 
Mondlicht des tibefcischen Hochlandes glaubte man his in die weiteste Ferne 
jedes feinste Detail erkennen zu kónnen; aher nur fahl, farblos, scheinhar 
zitternd und mosaikartig erschien jeder Gegenstand; wir muBten acht geben, 
daB wir uns nicht verloren.

Einmal in der Nacht standen wir ganz plótzlich und unvermutet vor einem 
Zelt. Am Seeufer, in einer Muldę zwisehen zwei Diinen, hatte sich jemand um 
einen langen SpieB, der senkrecht im Boden steckte, ein kleines schirmartiges 
Schutzdach errichtet. „Das sind Rauber!“ schrie der Regierungsvertreter, der 
Hsie dia, der etwas voraus war, und wollte gleich auf wenige Schritte und ohne 
weiter zu fragen in das Zelt hineinschieBen. Bis ich dazukam, waren die In- 
sassen des Zeltes wach geworden. Sie wagten aber nicht herauszukommen. 
„Wir sind Pilger, die zur heiligen Insel im See wallfahrten, laBt uns am Leben!" 
rief es ganz angstlich und jąmmerlich auf Tibetisch aus dem Zeltinnern. „Om 
mani padme hung! Om mani padme hung!“ begann einer zu beten. Daneben 
vernahmen wir aber noch das Anschlagen eines Feuerstahls. „Obacht! schieBt, 
ehe es zu spat ist!“ rief wieder der Hsie dia. „Sie entzunden ihre Gewehrlunten.“ 
Es kostete groBe Miihe, die hitzigen, nervós gewordenen Leute ohne BlutvergieBen 
zum Weitergehen zu bewegen. Ich glaube allerdings selbst, daB die in dem 
Zelte Leute waren, die nicht mit den besten Absichten herumreisten, denn Pilger 
sind gewóhnlich nicht bewafinet, auBerdem fiihrt dort kein Weg am See entlang.

Bis der Morgen graute, war es windstill geworden. Kein fremder Laut war 
weit und breit zu hóren. Nur das biBchen Schnee, das den Boden bedeckte, 
knirschte unter jedem unserer Tritte. In der Friihe hatte es — 35°, es war also 
gegen den Abend zuvor nur noch um wenige Grade kalter geworden. Wir waren 
wahrend der ganzen Nacht in Bewegung gewesen; kurz nach 7 Uhr hatten wir 
am Abend das Ungliickslager verlassen und waren ohne Aufenthalt und so rasch 
wie móglich weiter marschiert. Um 6 Uhr morgens, also nach 11 Stunden, hatten 
wir bereits das siidóstliche Ufer des Sees erreicht. Wir waren nun alle sehr 
ermiidet. Da der Hsie dia, ohne etwas zu sagen, zuriickgeblieben war, so machten 
wir eine langere Rast, um auf ihn zu warten, und da wir seit 24 Stunden nichts 
Warmes gehabt hatten, so beschlossen wir, abzukochen.

Es war ein wunderbarer Platz, wo wir uns befanden. Ganz sanft, in Aachen 
und wenig ausgesprochenen Terrassen Ael vor uns das Ufer gegen den See ab. 
Lagunen, hafiartige Bildungen nahmen die Seeecke ein und weit, weit nach 
Westen zog sich dahinter die EisAache, die auch hier in zahllose Schollen zer- 
rissen und spater wieder zusammengepreBt war, wie wenn die Winterkalte 
den See gerade in seiner wildesten Erregung zum Erstarren gebracht hatte. 
Scheinbar nahe dem Sudufer sah man von unserem Kochplatz aus noch deutlich 
die heilige Felsinsel im See. Es war das erste Mai, daB ich sie erblickte, in einem 
Tagesmarsche schien sie erreichbar zu sein, so klar und heli war die Fernsicht. 
Trotzdem das ganze Sudufer wie auch unsere nachste Umgebung von dichten 
Grasweiden bedeckt war, sah man doch nirgends Menschen, nirgends einen
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Reiter, eine Yak- oder Schafherde. Steil und kiihn ais riesige Pyramide stieg 
gerade uns gegeniiber der Berg Amne sertschen (Amnye gser tschen)1) empor. 
Wahrend sein FuB, von dichten Matten bedeckt, ganz allmahlich in die See- 
ebene auslief, zeigte der obere Teil die steilen Formen der tibetischen Steppen- 
gipfel und kable Schutthalden glanzten von dort oben zu uns herab. Wir 
waren froh, ais nacb der schrecklichen Nacht endlich die ersten Sonnenstrahlen 
diesen Gipfel vergoldeten. Wahrlich, icb verstand an jenem Morgen, warum 
dieser Berg den Tibetern heilig ist und warum sie sagen, er sei von einem ihrer 
Stammvater bewobnt, der ais Berggeist iiber das Wobl und Wehe von allem 
Lebendigen, was auf seinen Hangen herumlauft, entscheiden kann!

Uns todmiiden und vor Kalte zitternden Fliichtlingen war es an diesem 
Morgen nicbt leicht geworden, ein kleines Dungfeuer in Gang zu bringen. Mit 
Hilfe des einen geretteten Blasebalgs verwandelte sich das biBchen Schnee in 
unserem Topfe langsam in Wasser und kam nur mit Miihe zum Sieden. Ais aber 
der ersehnte Trank endlich fertig war, grifE zuerst Fen nach dem groBen Tee- 
schapfe, den er vorsichtigerweise vom Ungliickslager mitgenommen hatte, 
fiillte ihn zwei-, dreimal voll Tee und sprengte seinen Inhalt hoch in die Luft. 
„Arro!“ rief er dazu aus vollem Halse. „A ya—a—a! Amne Sertschen, Amne 
Matscben, Amne Bayan! Heil euch und allen euren Brudem! Dank euch allen 
fur den Schutz, den ihr uns in dieser Nacht gewahrt habt. Wir bitten euch, 
bringt uns auch wirklich wieder heil in die Heimat!“ Darauf warfen sich alle 
meine Begleiter auf die Erde in der Richtung nach Siiden gegen den nachsten 
der groBen Bergriesen zu, dessen Gipfel noch immer ais der einzige von der Sonne 
beleuchtet dastand. Es lag ein wunderbarer Zauber in der spontanen AuBerung 
dieser halbwilden Menschen. Selbst mein bischóflicher Koch konnte nicht mehr 
an sich halten und machte mit Tranen in den Augen drei Ko tou vor den tibe
tischen Bergriesen.

Tibet ist ein Land voll von Sagen. Der Mensch ist dort umgeben von einer 
groBartigen Natur. Jeder Berg und jeder See ist von der wilden Phantasie 
seiner intelligenten Bewohner belebt worden. Beim Hiiten von Schafen und 
Rindem hat man Zeit, iiber die umgebende Natur nachzugriibeln. Man hat auch 
Zeit, die alten Sagen weiterzuspinnen. Darum sind iiber den Kuku nor und 
seine Entstehung gar vielerlei Geschichten in Umlauf. Die einen sagen, die 
Wassermassen des Sees hatten einst unter Lhasa gestanden und seien von dorther 
unterirdisch nach Osten gerollt, um zuletzt wieder an die Oberflache zu kommen 
und den Blauen See zu bilden. Erst seither stiinden die Kathedrale von Lhasa 
und die vielstóckige Burg auf dem Potala auf festen FiiBen. Die anderen wissen 
von einem alten Heiligen zu berichten, der einst zwei Wurzeln an der Stelle, 
wo sich der See heute befindet, ausgegraben habe. Die eine sei rot und die andere 
weiB gewesen. „Er zerschnitt die rotę und aus der zerschnittenen Wurzel floB 
so viel salziges Wasser, daB die ganze groBe Ebene, die der See heute einnimmt, 
von Wasser bedeckt wurde. Hatte der Heilige die weiBe Wurzel zerschnitten, 
so ware Milch herausgeflossen und statt des salzigen Wassers ware heute Milch

*) Amuni oder Amnie, nach Klaproth und Rockhill Amye, Vorfahre oder Ahn. 
Es sind dreizehn solcher Amne-Gipfel in Nordosttibet, von denen der Amne Matschen 
der hóehste und heiligste ist. Amne gser tschen wurde etwa „groBer goldener Vorfahre“ 
heiBen, wenn nicht etwa eine Erinnerung an „Gesar“ darin zu suchen ist.
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in dem weiten Seebecken!"— „Ware dies besser fur uns geweaen?" fragen sich 
dabei die Tibeter.

Zu langsam nur kroch an jenem eisigen Wintermorgen das Licht der auf- 
steigenden Sonne an der hohen Berghalde des Amne Sertscben weiter herab 
ins Tal und bracbte damit mebr und mehr Farben in die kalte und bisher diistere 
Landschaft. Endhch, endlich spiirten aucb wir die belebende Warnie. Da der 
Hsie dia, unser Fiihrer und der einzige von meinen Begleitern, der die Gegend 
kannte, mittlerweile immer nocb nicht nacbgekommen war, so warteten wir 
iiber zwei Stunden. Aber es war umsonst, und wir waren zum SchluB in groBer 
Sorge wegen des alten Mannes. Meine Diener fiirchteten immer noch, wir wiirden 
verfolgt, und nabmen zuletzt an, der Hsie dia sei den Tibetem in die Hande 
gefallen. Spater erfuhr icb jedoch, daB der Mann einen anderen, kurzeren Weg 
iiber die Berge eingeschlagen hatte, der ihn noch vor uns nach Dankar zuriick- 
brachte; dieser Hsie dia spielte iiberhaupt eine sonderbare Rolle. In der langen 
Wartezeit hatte ich Tschang an einem Stiick Leder das Nahen mit chirurgischen 
Nadeln gezeigt und er flickte nun meine beiden Hautlappen noch an den Ufern 
des Sees zu meiner vollen Zufriedenheit zusammen. Zum Gliick war es ja keine 
schwere Verletzung, nur die Rander der Kopfschwarte klafiten etwas weit aus- 
einander, der Knochen und die Beinhaut waren nur ganz leicht angeschlagen 
und geritzt worden.

Den ganzen Tag zogen wir dann weiter in sudóstlicher Richtung, das Tal 
des Ara gol hinauf, das kaum merklich ansteigt. Dieses Tal stellt vermutlich 
den alten Ablauf des Kuku nor vor, ais der See wahrend einer friiheren feuchteren 
Periode mit dem heutigen Hoang ho-Tal in Verbindung stand. Gegen Abend, 
erst kurz vor Einbruch der Dammerung, erreichten wir die Walie von Tsaghan 
tscKeng1), d. i. „die weiBe Stadt", in der friiher Mongolenkhane residierten, 
und spater noch lange Zeit der chinesische Amban von Nordosttibet seinen Amts- 
sitz und Truppen hatte. 90 oder 100 Jahre soli es erst her sein, daB der 
dortige Ya men abgebrochen und nach Hsi ning verlegt wurde. Vor etwa 
35 Jahren wurde auch noch das letzte chinesische Militarlager Nordosttibets, 
das hier stationiert war, zuriickgezogen. Seither verfallt Tsaghan tscłieng 
mehr und mehr. Nur einmal im Jahre, am 15. Tag des 8. chinesischen Monats, 
wenn der Amban von Hsi ning fu im Auftrag der Regierung die Anbetung der 
Seegótter des Kuku nor zu besorgen hat, zieht einen Tag lang neues Leben in den 
Steppenort ein. Alle mongolischen und tibetischen Vasallen der Umgebung 
haben sich zu dieser Feier einzufinden. In Hunderten von Zelten wohnen dann 
die Nomadenfiirsten. Eine groBe Filzjurte ist fiir den Amban in der Mitte der 
Stadtruine bereitgestellt. Am Nachmittag vor dem Festtag stellen sich die 
Fiirsten dem Amban vor. Auf einem kleinen Hiigel vor der Stadt, von dem aus 
man fern am Horizont gerade noch den Seespiegel sehen kann, wird friih am 
anderen Morgen die Zeremonie der Anbetung vollzogen. Der Amban und die 
versammelten Fiirsten werfen sich auf die Knie, Weihrauchstabchen werden 
entziindet, ein Stiick gelber Seide mit den Worten, daB der Kaiser das 
Opfer bringen lasse, wird verbrannt und neunmal neigen sich alle bis zur

') Tsaghan, mongolisch =  weiB ; tseh'eng, chinesisch =  Stadt. Derartige MiB- 
bildungen kommen an der chinesisch-tibetischen Grenze vielfach vor. Der Ort wird 
auch „ying pan ga tang “ genannt und hieB friiher „tsaghan tologha “.
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Erde. Der Amban ermahnt hierauf die Fiirsten, Frieden untereinander zu 
halten und treue Untertanen zu bleiben. Dann geht alles rasch wieder aus- 
einander. Schon am gleichen Abend liegt die Stadt Tsaghan tsch'eng wieder 
so einsam und tot in der Steppe wie je zuvor.

Ode und verlassen lagen die halbverfallenen Lehmmauem und die alten 
dachlosen Ya men- und Tempelgebaude aueh da, ais wir durchkamen. Es ging 
bei uns nur noch langsam, im Schneckentempo vorwarts. Im Inneren der Stadt, 
in einem Winkel hinter einer der alten Ruinen, kochten wir noch einmal ab, 
ehe wir in die Nacht hinein weiterzogen. Trotz unserer Miidigkeit wollte keiner 
hier bleiben und nachtigen. Die Kalte, die gleich nach Sonnenuntergang aufs 
neue einsetzte, war zu empfindlich. Wir tappten lieber weiter iiber die diirre 
Steppe. Trotzdem wir jetzt auf einer viel begangenen KarawanenstraBe mar- 
schierten, fanden wir nur mit Miihe in der Dunkelheit den Weg nach Schara 
khoto. Erst gegen Morgen erreichten wir diesen Ort. Wir hatten auf der Flucht 
140 km zuriickgelegt. Jeder von uns hatte von den hartgefrorenen Reitstiefeln 
wunde FiiBe bekommen, aueh die drei geretteten Ponys waren der Erschópfung 
nahe, da sie zu stark beladen waren.

Schara khoto1) ist der beute am weitesten vorgeschobene chinesische Militar- 
posten von Kan su. Einen Schu be (Oberleutnant), einen Leutnant und einige 
Sergeanten mit 30—40 Mann (vom griinen Banner), die mit Schwertern und 
Luntenflinten und einigen alten deutschen Trommeln und franzósischen Trom- 
peten bewafinet sind, hat die chinesische Regierung hier aufgestellt. Viel EinfluB 
hat darum das Detachement nicht. Mit Miihe nur erwehren sich die Soldaten 
der Obergrifie durchziehender Tibeter. Es ist eine alte Umwallung da, die aber 
so groB ist, daB zur Verteidigung mindestens ein Regiment nótig ware, aueh ist 
ein groBer alter Exerzierplatz vorhanden. Zwischen diesem und der beute leeren 
Stadt wohnen etwa dreiBig Chinesenfamilien, die in der Umgebung einige Ackerchen 
mit Gerste und Wildhafer bebauen. Etwas anderes gedeiht hier nicht mehr. 
Es ist ein unsagbar armlicher Flecken.

Einer der Chinesen nahm uns sofort gastlich in seiner Lehmhiitte auf und 
iiber lieB uns seinen groBen warmen Kang. Ohne weiter ein Wort zu verlieren, 
machte er sogleich fur uns einige Opiumpfeifen zurecht, denn die Chinesen 
sagten, dies sei das beste Starkungsmittel, wenn man iibermudet sei. Ich allein 
rauchte nicht und ich bin erst in der nachsten Nacht wieder wach geworden, 
wahrend meine Begleiter, die alle geraucht hatten, am Tage bald wieder munter 
umherliefen.

Zwei Tage spater reiste ich zuriick nach Dankar. Fiinfzehn Bewafinete von 
Schara khoto begleiteten mich auf dieser Strecke und halbwegs zur Stadt kam 
mir noch ein Sergeant mitSoldaten entgegen (Tafel XLII). Diesmal wurde mir 
von der Stadt Dankar der Amban gung kwan eingeraumt, d. i. das Hotel des 
Gouverneurs von Nordosttibet, und kaum war ich dort angekommen, so besuchten 
mich der Ting und der Sie tai, die sich mir gegeniiber aueh im Namen des Ambans 
vielmals wegen des Uberfalls entschuldigten und sogleich alle Schuld auf die Hsie 
dia schoben, die in leichtsinnigster Weise einen ganz untergeordneten Angestellten 
mitgesandt hatten, der gar nichts vom Yerkehr mit den Tibetem yerstehe.

J) Mongolischer Name, zu deutsch: „gelbe Stadt". Die Chinesen nennen den Ort 
Scha la ku to und erklaren diesen Namen ais „Stadt der griinen Au“.
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Die Hsie dia, wurde mir versichert, wurden aber sicher die Angelegenheit rasch 
ordnen und alles Verlorene zuriickbringen. Auf meine Frage, wer denn die 
Rauber gewesen seien, hórte ich die allerverschiedensten Angaben. Es scheint 
danach wirklich noch nicht aufgeklart gewesen. zu sein.

Am 22. Januar war ich wieder in Hsi ning fu zuriick. Fur den Weg von 
Dankar nach Hsi ning fu waren mir zehn mit Gewehren bewaffnete Reiter ais 
Eskortę mitgegeben worden. Bei meiner groBen Bagage in Hsi ning fu War 
mittlerweile aus Europa der Ersatz fur die Instrumente eingetrofEen, die mir 
seinerzeit in Hu pe gestohłen worden waren. Diese kamen nun doppelt erwiinscht, 
da bei demOberf all am Kuku nor auch einige Reserveinstrumente verloren gegangen 
waren. Nach mancherlei Irrfahrten waren die neuen Sachen durch die giitige 
Vermittlung des Schanghaier Generalkonsulats bis an diesen abgelegenen 
Erdenwinkel dirigiert worden, an dem man damals noch keine Ahnung von 
Post hatte. Weniger Gliick hatte ich in Hsi ning fu mit meinem Koch Liu. 
Einen Tag nach meiner Riickkehr, nachdem er von mir gehórt hatte, ich 
wurde noch einmal nach Tibet reisen, verschwand er bei Nacht, ohne mir 
ein Wort zu sagen, auch ohne um seinen riickstandigen Gehalt und sein 
Ruckreisegeld zu bitten. Noch nach Lan tschou fu — so erzahlte mir spater 
Pater van Dyk — kam er wie gehetzt von den Raubern und erzahlte dort 
noch ganz entsetzt von der schrecklichen Kalte am Kuku nor. Der Arme war 
durch die Schreckensnacht und den Tibeter in seinem Nacken ganz aus dem 
Hauschen geraten.

Am 25. Januar begann das chinesische Neujahr, bekanntlich die einzigen 
chinesischen Festtage, an denen alle Geschafte geschlossen sind. Die Tage zuvor 
hatte sich deshalb jedermann fur eine ganze Woche zu verproviantieren. Dabei 
war es fur mich schwer, einen meiner Hsi ning-Leute zur Unterstutzung zu haben 
oder nur zu Gesicht zu bekommen. Wie die anderen Bewohner der Stadt waren 
auch sie die ganzen Tage unterwegs, ihre alten Schulden einzukassieren und andere 
zu bezahlen. Weitaus der gróBte Teil der Chinesen hat ja keinen Sparpfennig, 
geschweige denn ein kleines Kapitał, fast jeder kommt deshalb de3 ófteren im 
Laufe eines Jahres in die Lagę, daB ihm das Bargeld ausgeht und er pumpen 
muB. Die Frist aber, auf welche Schulden abbezahlt werden miissen, ist seit 
alters der letzte Tag im Jahr. Was nur eine Chinesenfamilie an halbwegs brauch- 
baren Gegenstanden besitzen mag, muB in diesen letzten Tagen des Jahres 
herhalten, die alten Lócher zuzustopfen. Viele Familienvater kamen deshalb 
auch zu mir und boten mir irgendwelche Sachen und Kuriositaten zum Kaufe 
an, ja mancher brachte schon seine Glaubiger und die Glaubiger seiner Glaubiger 
mit, und kaum hatte ich etwas gekauft, so ging unter diesen das Abrechnen los. 
Tagelang waren die Pfandhauser der Stadt bis Mitternacht von Kunden belagert. 
Wohl dem, der am chinesischen Neujahr Bargeld besitzt!

In der Neujahrsnacht war die Stadt auffallend ruhig. Die Stadt ist zu arm 
fur die larmenden Freudenszenen, die in Schanghai und anderen Kiistenstadten 
alljahrlich stattfinden. Ziemłich selten ging ein grófleres Feuerwerk los. Erst 
gegen Morgen hórte man mehr Petarden, weil in der Neujahrsnacht alle Ge- 
spenster losgelassen sind. Nur die Pfandhauser waren immer gleich belebt. 
In ihrer Umgebung sah man noch spat in der Nacht Chinesen sich herum- 
treiben, mancher wehrte sich mit seinen Fausten gegen einen allzu hart- 
nackigen Glaubiger, der ihn zwingen wollte, in der eisigen Winterkalte sein
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„Hemd am Leibe zu verkeilen“. Manche von den Pfandhauskunden wollten 
jetzt auch zu vorgeriickter Stunde, nachdem sie ihre Schulden bezah.lt oder das 
notwendige Bargeld einkassiert hatten, die Staatskleider fiir die bevorstehenden 
Festtage noch einlósen.

In demselben Gasthause wie ich, nur schraguber von meiner Turę, wohnte 
eine vielkópfige Chinesenfamilie, bei der es die ganze Neujahrsnacht wiisten Larm 
gab, so daB ich kaum ein Auge zutun konnte. Ein hałbes Dutzend Glaubiger 
hatte sich dort allmahlich zusammengefunden, die alle bezahlt sein wollten. 
Jedem erklarte erst der Mann in aller Ruhe, er sei leider zahlungsunfahig, er 
werde aber gerne in den nachsten Monaten Abzahlungen leisten. Keiner der 
Bedranger wollte sich damit begniigen. Jeder lieB nach den ersten beredten 
Vorstellungen die Augen nach etwas Brauchbarem in der Familienwohnung 
umherschweifen und verlangte dann plótzlich dies oder jenes ais Pfand oder 
Ersatz. Doch keiner erhielt so leicht etwas. Stundenlang zerrten die Parteien 
an den Gegenstanden hin und her, bis der Familienvater endlich nachgab. Am 
friihen Neujahrsmorgen war die ganze Wohnung ausgeraumt, die Schlafdecken 
fehlten und der Frau hatten die Privatexekutoren ihre Jacke vom Leibe weg- 
gerissen. Es sah bei den Leuten zum Erbarmen aus. Ais aber der Tag graute, 
ais keine Glaubiger mehr zu erwarten waren, ais jedermann sich mit „gung 
schi!“ „gung schi!“ begliickwiinschte, da war auch mein Ehepaar in Samt 
und Seide gekleidet und alle seine Kinder hatten, wie es der Anstand verlangte, 
ihre neuen Schuhe. Wie ich jetzt erst erfuhr, war der Mann so vorsichtig gewesen, 
mit Hilfe meiner Diener einige Kisten mit seinen Habseligkeiten in meinem 
Hófchen unterzubringen, wo er sie nun wieder hervorgeholt hatte. Der Mann 
galt auch mit nichten fiir bankrott. Er hatte nur kein Bargeld mehr, um alle 
Schulden decken zu kónnen.

Beim ersten Hahnenschrei, es war noch lange nicht Tag, kamen schon meine 
Diener von der Neujahrscour aus ihren Familien zuriick und machten mir 
den Neujahrs-Ko tou, fiir den die Angestellten immer ein grófieres Geldgeschenk 
bekommen. Auch die ersten offiziellen Besucher, darunter der Hsien und einige 
mir bekannte Offiziere der Stadt, standen um 6 Uhr friih vor meiner Turę, ais 
eben erst die Sonne aufging. Sie kamen aus den Tempeln, wo sie den offiziellen 
Staatsgóttem und dem Kaiser geopfert und gratuliert hatten. In China lernte 
ich, was es heiBt, den Bekannten Neujahrsbesuche machen und zum Neujahr 
Gliick wiinschen. Wie wir dies im alten Europa treiben, kann sicherlich keinem 
Chinesen imponieren. Vom ersten Tag des Jahres ab sind die Bewohner des 
Reiches der Mitte tagelang von friih bis spat auf den Beinen und eilen 
von einem zum anderen, um jedem Bekannten ihren Gliickwunsch in Form 
einiger Ko tous auszudriicken. Jedermann wascht sich am Neujahrsmorgen 
das Gesicht und erscheint in móglichst neuen Festkleidern und alle Tiiren, 
alle Hauspfosten und Gerate sind mit gliickverheiBenden Worten und Sprii- 
chen neu beklebt, das Papier dazu ist, wenn kein Trauerfall in der Familie 
vorliegt, von feuerroter Farbę1). Darum sieht es auch an Neujahr in ganz 
China hiibsch und geordnet aus, vor allem aber unbeschreiblich bunt. Auch 
bei mir hatten die Diener in der Neujahrsnacht an die AuBenseite aller Tiiren 
neue Bilder der Torgótter und iiber den Herd ein neues Bild des Kiichen-

J) In der Farbę des „ Yang“, siehe S. 21, Anm.

206

bezah.lt


gottes Ts'ao ye geklebt1), und ais ich erwachte, prangte auf allen meinen Kisten 
und auch an den Satteln, an den Kórben, Sacken, Hammem, an meiner Kamera, 
ja selbst an dem Besenstiel, den ich zwei Tage vorher gekauft hatte, und an der 
Kutterschaufel, kurz an allem, was mir gehórte, ein kleiner Sinnspruch oder 
ein chinesisches Zeichen, das Gliick und Reichtum bedeutete. Selbst in dem 
Kehrichthaufen steckte ein besonderes Papier fur den so wichtigen Gott des 
Kehrichts. Meine drei Pferde trugen rotę Bander in ihre Mahnen eingeflochten 
und vorn auf der Stim ein breites, rotes Tuch; dies alles gehórte mit zum 
NeujahrsgruB der Dienerschaft. Und „Pa ts'ai ba! fa ts'ai ba! werde reich! 
werde reich!" wiinschte man sich gegenseitig.

Bei der Neujahrsvisite beim Amban, die ich zusammen mit Mr. Ridley 
machte, gelang es zum erstenmal, diesen alten Herrn zu Gesicht zu bekommen. 
Er begriiBte uns in seiner Vorhalle, wie es in China allgemein ublieh ist, und 
fiihrte uns dann unter vielen Verbeugungen und mit dem verbindlichsten Lacheln 
in seinen Gasteraum. Dort angekommen, sprach er vom ersten Augenblick an 
unausgesetzt und gab sich in unzweideutiger Weise die gróBte Miihe, uns ja nicht 
zu Wort kommen zu lassen. Er traute uns nicht. Er furchtete einen Vorwurf, 
der ihn in den Augen seiner Leute herabgesetzt hatte. Kaum daB es móglich war, 
auch nur unsere Neujahrsgluckwiinsche anzubringen. Er vermied jeglichen 
Dialog und wiederholte nur immer, wie leid es ihm tue, daB ich in seinem Gebiet 
iiberfallen worden sei und daB die Hsie dia nicht besser gesorgt hatten. Sie hatten 
die Schuld. Er werde unseren Begleiter streng bestrafen lassen. Seine Soldaten 
seien unterwegs und wiirden alle meine Sachen zuriickbringen2). Wenn ich 
ein zweites Mai in seiner Provinz reise, so solle ich ihm ja zeitig mitteilen, wann 
ich gehe, er lasse mich das nachste Mai nicht ohne eine Soldateneskorte ziehen. 
„Ich gebe dir Soldaten mit. I  ding wo ba ni sung. Verlasse dich darauf, ich werde 
dich begleiten lassen!“ wiederholte er immer wieder, ohne daB ich noch mit einem 
Wort darum hatte bitten kónnen. Sich dann plótzlich unterbrechend, ersuchte 
er uns hóflich aber bestimmt, den Tee zu trinken, und da wir einen Augenblick 
tun wollten, ais hórten wir nicht, so wiederholte er diese Bitte. Es blieb nichts 
anderes iibrig, ais zur Teetasse zu greifen „Tso—aa!“ Aufbruch! Abfahrt! 
schrien die Tiirsteher im namlichen Augenblick. In ganz China ist die Einladung, 
Tee zu trinken, nur die Aufforderung zum Gehen, und wenn ein Gast nach der 
Teekanne greift, die immer bei jedem Besuch neben ihn gesetzt werden muB, 
so weiB jedermann, daB man nun aufbricht. Nach kaum fiinf Minuten befanden

*) Auch Ts'ao wang ye genannt. Er ist der Hauptgott der Familie. Er untersteht 
dem Stadtgott und endlich dem allmachtigen Gott des Himmels, dem allerersten Gott 
der Chinesen, und natiirlich auch dem Kaiser, dem Himmelssohn. Er behiitet das 
Feuer und den hauslichen Herd. Am 23. oder 24. Tag des letzten Kalendermonats 
steigt er gen Himmel und berichtet dem Himmel, wie es das Jahr iiber in der Familie 
zuging. Darum ist dieser Tag sehr wichtig und heiBt das Kleine Neujahr. SiiBigkeiten, 
Reis und andere Sachen werden ihm an jenem Tage geopfert, und wahrend sein Bild 
im Feuer verbrennt, ruft ihm die gesamte Familie noch nach: „Herr Kiichengott, Herr 
Kiichengott, sagt ja nichts Schlechtes von uns aus!“ In der eigentlichen Neujahrs- 
nacht kommt er vom Himmel zuriick, wenn die Menschen sein Bild wieder frisch an 
die Wand kleben.

2) Tatsachlich brachen sie auch drei Tage spater zum Kuku nor auf und brachten 
mir alle meine Tiere, wenn auch leider keinen der unersetzlichen Ausriistungsgegen- 
stande zuriick.
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wir uns wieder unter der Turę. Trotz der zweifelhaften Aufnahme war ich 
gliickselig, denn was wollte ich mehr ais eine kleine Eskortę fur meiue weiteren 
Eeisen. Ich vertraute damals noch deu Worten der hóher gestellten mandschu- 
rischen Beamten, die mich allesamt freundlich empfangen und behandelt hatten, 
und dachte noch das Beste von dem Amban, zumal, da er meine Neujahrs- 
geschenke mit einem groBen und kostbaren Essen erwidert hatte, das er aller- 
dings in meinem Gasthause hatte servieren lassen. Es ist dies aber in China 
eine nicht ungewóhnliche Sitte. Man verschenkt ja dort in gróBeren 
Stadten auch oft „Bons“ fur ein Diner zu vier oder acht Personen, die auf irgend 
ein Kochgesehaft ausgestellt sind. Solche Bona kann man ungeniert wieder 
weiter verschenken, und es mag vorkommen, daB erst die zehnte Hand, in die 
der Bon kommt, ein Mann, der den ersten, den bezahlenden Stifter, gar nicht 
kennt, sich endlich das Essen wirklich schmecken laBt.

Am 5. Neujahrstage kurz nach Sonnenaufgang holte der General mit allen 
Offizieren der Stadt den Gott der Vergniigungen. In einem Tempel vor dem 
Osttor war eine Staatssanfte aufgestellt, die das Schriftzeichen „8i“ (Vergniigen) 
trug. Vor diesem Buchstaben, der iiber 1 m hoch war, fielen der General und seine 
Begleiter im StraBenstaub auf die Knie und machten dreimal den Ko tou. 
Spater wurde der Buchstabe auf seiner Sanfte in feierlichem Zuge nach der 
Stadt gebracht und dann im Ya men des Generals aufgestellt. Dort verbleibt 
er das Jahr iiber und biirgt dafiir, daB auch im beginnenden Jahre an Vergnii- 
gungen und Theaterauffiihrungen aller Art in der Stadt kein Mangel sein 
werde.

Am 10. Tage des neuen Jahres wurde das sogenannte Friihlingsfest in Hsi 
ning fu gefeiert. Kaum war an jenem Tage die Sonne aufgegangen, so waren 
alle StraBen, die zum Osttor fiihrten, dicht gedrangt voll Menschen. Von weit 
her strómten die chinesischen Bauem mit ihren Frauen und Kindern nach der 
Stadt. Alle Dacher in der HauptstraBe saBen voll von weiBgeschminkten Ver- 
treterinnen des schónen Geschlechts. Und Familienvater, die unten auf der 
StraBe standen, boten diesen von Zeit zu Zeit SiiBigkeiten und Erfrischungen 
hinauf. Da es in Hsi ning fu nur einstockige und dazu niedere Hauser gibt, so 
war dies nicht allzu schwierig. In feierlichem Zuge begaben sich gegen 8 Uhr 
morgens der Prafekt (fu) und der Unterprafekt (hsien) zu einem Tempel vor dem 
Osttor, wo sie dem Drachen1) und dem Eind und der Góttin der Erde ihre Ver- 
ehrung bezeigten. Dann ging es mit ebensoviel Pomp nach Hause. Voran 
marschierten ein Lówe aus buntem Papier und Stoff, und ein Mann, der mit 
einer Sonne ( Yang) hin und her tanzte, dann folgten zwei Drachen, die mit 
dem Maule schnappten (Tafel XLV). Jeder der Drachenleiber war von zwólf 
Mannem dargestellt, die hintereinander herzogen. Hinter dem Drachen ritten 
die Kavalleristen des Amban, ihren halbzerbrochenen und verbeulten Posaunen 
schauerliche Tóne entlockend, die sicherlich auch Jerichos Mauem zu Fali ge
bracht hatten. Zwanzig Reiter trugen ungeheure bunte Fahnen, die EoB 
und Mann fast unter sich verschwinden lieBen (Tafel XLVI). Dann kamen

J) De Groot, Fetes annuelles d’Emoui (Paris 1886, Bd. I, S. 361): „Le dragon est 
le symbol de la pluie, de la fćconditó et meme de la dignitó impćriale." — Bei meiner 
Reise durch Hu pe sah ich zu Ende des I. chinesischen Monats Drachenprozessionen 
durch die Felder ziehen, um ein fruchtbares Jahr zu erwirken.
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Tafel X
LV

.

Die Feier des Frflhlingsfestes in Hsiningfu.
Das tonerne Eind (s. S. 209) wurde von den Soldaten gegen die 

Bauera yerteidigt.
An der Spitze des Zuges tanzten zwei Lówenmasken, dahinter 
wurden zweiDrachen getragen, denen die Soldaten mit den Ehren- 

schirmen des Hsien auf dem Fufie folgten.



Tafel XLVI.

Der Kambo, der Klosterabt, von Gum bum begibt sieh taglieh zum 
Gebet in den Tsogs kang.

Rttekkehr der Truppen vom Frtthlingsfest in Hsi ning fu.

Der Tseham-Tanz in Gum bum.



Tanzhof.

Masten fiir 
die Butter- 

bilder.

Der Tsogs kang, das grofie Yersammlungshaus, im Kloster Gum bum.

s Mamba 
kang.

Teekttche.

Tafel X
LV

II.



Privat-
wohnungen.

Gro Be 
Okonomie

Gold-
dach-
tempel.

Tempel
der
Medizin-
buddhas.

Kloster Gum bum (sildóstliehe Teilansieht).



Infanteristen des Generała zu zwei und zwei, in der Hand das deutsche 
Gewehr Modeli 71—84, Visier und Miindung festlich mit neuen roten Papier- 
bausch.ch.en geschmuckt, in der Miindung den bei chinesischen Gewehren 
nie fehlenden Stopsel. Alle die Ya men-Schreiber folgten in ihren besten 
Festtagskleidern, Hellebardiere, Ya men-Knechte mit Phantasiewafien, mit 
Kettenhemden, mit Dreizack und Morgensternen, nach diesen die hóheren 
Herren Ratschreiber, die letzteren in Pelzmanteln und hoch zu RoB. End- 
lich der Hsien, Vater und Mutter der Stadt, in einer oflenen Sanfte von 
acht Mann getragen, in einem groBen Mantel aus Luchsfell, steif und un- 
beweghch wie eine Puppe oder ein Gótze. Dicht hinter der Hauptperson 
folgten nur noch vier Soldaten, dann drangte sich gleich das Volk wirr 
durcheinander. In ahnlicher Weise, nur mit womóglich noch gróBerem Vor- 
tr it t , zog auch der H siningfu, der Prafekt, durch die StraBen. Dieser 
hatte dabei einen riesigen Zobelpelz an, der in seiner Feinheit fast eine 
Sehenswiirdigkeit fur sich bildete. Nur diese beiden Zivilbeamten haben bei 
dem Fest zu erscheinen. Alle Offiziere, auch der Dao tai und der Amban, 
lassen sich nicht blicken.

Der Gegenstand der Anbetung ist dabei wie iiberall im Reich ein Rind, das 
etwa lebensgroB aus Lehm geformt ist, neben ihm steht eine Frauengestalt 
aus Papier. Nachdem die Mandarine diesem Bild den FuBfall geleistet haben, 
wird es immer so rasch wie móglich wieder nach dem Hsien ya men zuriick- 
gefahren. Das Volk aber sucht das Rind zu zerschlagen und jeder Bauer sucht 
ein Stiick zu erwischen; denn wer ein solches besitzt, kann sicher sein, daB seine 
Ernte in dem betreSenden Jahr gut ausfallt1).

Uber die Bedeutung dieses uralten Brauches weiB heute das Volk von 
Hsi ning fu so gut wie nichts mehr, wie ja die gewóhnlichen Chinesen iiber - 
haupt nur ausnahmsweise und meist nur verworren iiber ihre Mythologie 
Bescheid geben konnen. Das Rind, behaupten sie in Hsi ning, sei vormals 
ein Kaiser von China gewesen und das Madchen an seiner Seite dessen 
jiingere Schwester. Der Kaiser habe sich hinreiBen lassen, seine Schwester 
zu heiraten, und zur Strafe dafiir sei er von den Góttern in ein Rind ver- 
wandelt worden, die Schwester aber habe ihm ihr Leben lang ais Treiberin 
folgen miissen. Wegen des Kaisers schandlichem Betragen wolle auch das 
Volk das Rind zerschlagen. Da es aber einen Kaiser vorstellt, haben es die 
Ya men-Knechte zu schiitzen.

Nach diesem Feste, das indessen nicht alle Jahre am gleichen Tage gefeiert 
wird, óflnen die gróBeren Geschafte wieder ihre Laden. Die Chinesen sehen es 
dabei gerne, wenn ais erste Kunden móglichst reiche Leute zu ihnen kommen. 
Dies bringt Gliick fur das ganze Jahr. Am Nachmittag und Abend dieses Fest- 
tages muBte ich wieder einmal die Chinesen bewundern. Trotz allen Festtrubels 
war nirgends einExzeB, nirgends ein Fali vonlarmender Trunkenheitzubemerken. 
Auch der ungebildete Chinese betragt sich weitaus gesitteter, ais wir gemeinhin 
annehmen, wenn nicht gerade eine Hungersnot oder kriegerische Wirren ihm 
das Dasein erschweren.

J) Siehe hierzu: De Groot, Fetes annuelles d’Emoui (Bd. I, S. 90): „La rócep- 
tion du printemps. L’origine de la coutume de porter le boeuf du printemps auichamps 
se perd dans la nuit des temps. “
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Fiir denjenigen, welcher die Yerkettung der Ursachen 
und Wirkungen kennt, gibt es weder Sein noch Nichts.

Sakyamuni Buddha. 
VI.

Im Kloster der hunderttausend Bilder.
Am 15. Tage des I. chinesischen Monats, also am Schlusse der Neujahrs- 

festlichkeiten, findet im ganzen Reich der Mitte das sogenannte Laternenfest 
statt, bei dem ein jeder abends Haus und Hof mit móglichst vielen bunten 
Laternen behangt. Vom 10. ab arbeiteten alle Ya men-Knechte Hsi nings an 
der Beleuchtung und an den Lampenstandern fiir die ófientlichen Gebaude. 
Zum Laternenfest war ich nach dem tibetischen Kloster Gum bum geritten. 
Die dortige Feier ist seit vielen Jahren schon in ganz Zentralasien beriihmt und 
ist auch unleugbar eines der eigentumlichsten Volksfeste, das die Menschheit 
feiert. Tausende reisen alljahrlich von weit her, nur um diesen Festtag, die 
groBe sMonlam tschenbo-Feier der reformierten Lamaisten1), in dem Kloster 
zu erleben. Im Grunde ist es ein Laternenfest wie in China. Ais Brennmaterial 
fiir die Lampen dient aber Butter. Die vielen Lampen sind etwas Nebensache 
geworden und riesige Reliefs, ganz aus Butter gefertigt und von Butterlampen 
beleuchtet, spielen dabei jetzt die Hauptrolle. Da alles aus Butter ist, so ist 
das Fest von Europaem auch „Butterfest" genannt worden. Im Chinesischen und 
Tibetischen hórte ich dieses Wort jedoch nicht anwenden. Fiir die Chinesen ins- 
besondere bilden die Lampen (die ,,deng“) immer noch die Hauptsache. „Yang 
sień seng, Ta or se kan ,deng‘ lai leao!“ („fremder Lehrer, kommst, in Gum bum * 2) 
die Lampen zu sehen!“) griiBten mich deshalb unterwegs Hunderte von Chinesen, 
ais ich vier Tage vor dem Feste von Hsi ning fu aus in Begleitung eines offiziellen 
Dolmetschers, der mir vom Amban-ya men mitgegeben worden war, das breit-

*) Wahrend dieser Festtage versammeln sich alle Gelug ba-Mónche, um zusammen 
ihre smonlam-Gebetsammlung zu lesen. Diese Keier wurde 1408 von Tsong ka ba 
eingefiihrt.

2) Das Kloster Gum bum heiBen die Chinesen Ta ór se, was etwa mit „Tiirmchen- 
kloster11 iibersetzt werden kann. sGum bum gomba, wobei der s-Laut nur leicht 
anklingt, heiBen es die Tibeter. Geschrieben wird dieser Name sGum bum im Tibe
tischen ais skuhbum; dies heiBt auf deutsch: hunderttausend Heiligenbilder. Es 
ist das „Kloster der hunderttausend Heiligenbilder11.

Gomba oder geschrieben dgon ba ist die tibetische Bezeichnung fiir unser deutsches 
Wort Kloster. Das Wort bedeutet urspriinglich „Waldeinsamkeit11 oder -einsiedelei, 
und deshalb sollen auch heute noch alle Kloster von Dórfem und Stadten entfemt 
liegen und haben móglichst mehr oder minder kiinstliche Waldchen in ihrer Umgebung.

Aus diesen beiden Beispielen ist gleichzeitig zu ersehen, daB man im Tibetischen 
nicht genau so schreibt, wie man spricht. Die heutige nordtibetische Umgangssprache 
hat viele Konsonanten abgeschliffen und oft andere fast regellos eingefiigt. Aus diesern 
Grunde ist es auch so sehr schwer, die tibetischen Ortsnamen richtig zu schreiben.

Im Gegensatz zu den vielen fruhcren Reisenden schreibe ich Gum bum und nicht 
Kum bum. Da „k“, der erste Buchstabe im tibetischen Alphabet, in ganz Osttibet 
nicht wie unser deutsches k, sondem wie g ausgesprochen wird, und das tibetische g, 
der dritte Buchstabe, sich dort einem ng im Laut nahert, scheint mir diese Schreib- 
weise fiir das Deutsche zweckmaBiger oder jedenfalls ahnlicher klingend.
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soblige Seitental nach Siiden ritt. Nur 25 km von der Stadt Hsi ning liegfc das 
beriihmte Kloster, und doch, wie anders ais in Hsi ning und im eigentlichen 
China sieht es dort herum aus! Landschaftlich bietet der Weg und auch die 
nahere Umgebung des Klosters wenig Anziehendes. Es ist die gleiche, wirr in 
zahllose Taler zerrissene Hiigel- und Berglandschaft aus roten, tertiaren Tonen 
und lockeren Sandsteinen mit einem LóBmantel darauf wie um Hsi ning fu. 
Dazu sind die Berge in der Umgebung des Klosters fast baumlos, manchmal 
sogar vollkommen kabl. Aber die Menschen sind dort andere ais in der Chinesen- 
stadt. In Sprache und Sitten weichen sie von den Cbinesen ab.

Je naber ich dem Kloster kam, desto mehr traten die indigoblau gekleideten 
Cbinesen zuriick und machten echten Mongolen Platz, die in pbantastisch 
aussebenden, meist gełben langen Rocken steckten und auf bochstelzenden 
Kamelen daberscbaukelten. 'Tibeter, Tibeterinnen in wecbselvollem, wildem 
Aufzug, zu FuB, zu Pferd, in Gruppen oder allein reisend, bald frohliche Lieder 
singend und lachend und scherzend, bald ernsthaft und betend, fullten die vielen 
Wege und Pfade, die alle zum Kloster fiihrten. Wer von den tibetischen Um- 
wohnem Schmuck und schóne farbige Kleider besitzt, legt diese zur Butterfest- 
wocbe an und ziebt damit nach Gum bum gomba, um fiir die Zukunft den 
Segen der Gotter zu erfleben und auch, um zu seben und sicb sehen zu lassen, 
um Freunde zu gewinnen und zu zeigen, was man besitzt und ist.

Das Kloster Gum bum liegt im Grunde eines kleinen und wenig tiefen Seiten- 
tales versteckt. Man begreift erst nicbt, wie gerade hier, an einem wasserarmen 
Bachrinnsal, eine solch gewaltige Klosteranlage entstehen konnte. Weit bessere 
und geeignetere Platze waren doch nicbt weit davon zu finden gewesen. Keines- 
wegs ist der Platz von der Natur bevorzugt. Das Kloster steht abseits vom 
GroBverkehr. Fiir Wagen ist es schlecht erreicbbar. Das Talchen, in dem es 
liegt, bat einen scbmalen, steilen ErdriB ais Sobie, der den Verkehr auch noch 
innerhalb des Klosters erscbwert. Aber weitaus die meisten tibetischen Kloster 
liegen fern von den groBen Handelswegen in stillen Weltabgeschiedenen Berg- 
scbluchten. Das blubende mónchische Leben in Tibet sucht noch immer Ruhe 
und Abgescblossenbeit gegen auBen, es will sicb vom Weltgetriebe fern balten, 
das siindhaft ist und Versucbungen aller Art mit sich bringt. AuBerdem sind 
in der Regel die tibetischen Kloster aus Einsiedlerklausen entstanden, in die 
sicb fromme Glaubige einst zuriickgezogen baben. Langsam und allmahlich 
wurden daraus die heutigen ausgedebnten, stadtahnlicben Anlagen.

Gar mancbes an dem lamaistischen Buddhismus Tibets erinnert, wie schon 
die beiden Lazaristen Hue und Gabet gefunden baben, an das Christentum des 
friihesten Mittelalters. Viele Tibeter fiihren ein asketisebes Leben, das dem der 
alten Styliten ahnelt. Das Volk ist tief religiós veranlagt. Die europaiseben 
Reisenden, die sebon so viel Bóses von tibetischen Móncben mitzuteilen wuBten, 
taten diesen sieberbeb meist bitter unreebt. Die Tibeter sind stark in ihrem 
Glauben, wie der beste Christ bei uns. Freilich, es ist sebwer, ais Europaer in 
ein tibetisches Kloster im Alltagsgewand bineinzuseben. Wenn wir es zu kurzem 
Besuch betreten, dann geht es dort meist zu wie in einem aufgestorten Bienen- 
sebwarm. Zumal in den Klóstem, die an der nordchinesischen Grenze liegen, 
glaubt jeder Lama bei unserer Annaberung, sein ganzer Glaube und seine Heilig- 
tiimer seien in Gefahr, etwa wie wenn in alter Zeit eine Turkenscbar gegen 
eines unserer abendlandischen Kloster anruckte. Gerade in tibetischen Klóstem
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habe ich aber schon die schónsten Stunden verlebt. Es herrscht dort eine wunder- 
bare Ruhe und ein Friede, der scharf kontrastiert zu dem wilden Leben im 
ofienen Lande drauBen.

In Tibet nimmt das Kloster heute eine Stellung ein wie die entsprechende 
Einricbtung bei uns im fruhesten Mittelalter. In Tibet sind es heute nocb in 
erster Linie die Móncbe, welche mit mehr oder minder Verstandnis des In- 
haltes — wie auch einst bei uns im Mittelalter — lesen und scbreiben kónnen. 
Sie stellen die Kulturtrager des Landes vor. In den Klóstern werden die vielen 
tibetischen heihgen Scbriften, der Kandyur und Tandyur1) und andere Biicber 
teils gedruckt, teils abgeschrieben und mit kunstvollen Bucbstaben verziert; 
es werden Miniaturmalereien in Biichern angefertigt und die verschiedenartigsten 
Tempelfahnen gemalt.

Unter den Klosterbriidern findet man Maler, Bildhauer, Buchdrucker, 
Spezialisten fur Theatermasken und die vielen Gótterbilder, und fur alle die 
zabllosen Tempelgerate auch Schmiede, Schreiner, Vergolder, Grundbesitzer, 
Kaufleute und anderes mehr, denn das Kloster gibt dem einzelnen gerade nur 
so viel, daB er nicht verbungert. Will er sich etwas besser kleiden und besser 
leben, so ist er auf privaten Nebenyerdienst angewiesen1 2). Alle arbeiten ruhig 
fur sich und im Innem ihrer Hausclien. Es ist darum bei einem fluchtigen 
Besuche nicht leicht, ein richtiges Bild von der Tatigkeit und dem Leben in 
einem tibetischen Kloster zu erhalten. Wenn wir allerdings das, was wir in 
den Klóstern zu sehen bekommen, mit unseren neuzeitlichen Einrichtungen 
vergleichen wollen, dann erscheint Tibet roh und barbariach. Ich hatte aber 
dort immer das Gefiihl, ais ware ich in die graue Vorzeit der Heimat zuriick- 
versetzt, ais lebte ich mit einem Małe etwa in der Zeit kurz nach der Vólker- 
wanderung oder in Attilas Tagen. Auf den, der in solche vergangene Zeiten zu 
sehen liebt, iibt die Urspriinglichkeit einen bezaubemden Reiz aus. Ich lebte 
in der alten Zeit und sah zugleich ais Traumbild in der Feme all das Hasten 
und Erfinden in unserem modernen Europa, ais ware es erst eine Zukunft.

Das Kloster Gum bum hat, wie noch viele andere Kloster, keinerlei Um- 
fassungsmauer. Ohne bestimmte Ordnung, dem Gelande angepafit, stehen seine 
Gebaude und sind so zahlreich, daB sie das Talchen ausfiillen. Wie bei den 
meisten tibetischen Klóstern ist auch in Gum bum gomba die Regel befolgt 
worden, daB der gegen Osten gerichtete Talhang von den Tempelgebauden und 
Heiligtumern bedeckt wird. An den gegen Westen und Nordwesten abdachenden 
Talseiten befinden sich dagegen nur Einzelhófe, Wohnungen, die Lamapriestern 
und reichen Buddhainkarnationen gehóren. Krumme Wege und StraBen fiihren 
zwischen diesen vielen Gebauden. Gum bum ist wie eine kleine Stadt. Es ist 
in Quartiere geteilt, damit man sich zurechtfinden kann. Und doch ist es 
schwer, einen bestimmten Mónch im Kloster ausfindig zu machen, denn dereń 
Zahl ist an die 4000 oder, wenn man den tibetischen Angaben Glauben bei-

1) Kandyur (geschr.: bKahhgyur, in Osttibet ausgespr.: bGandyir) ist die 
hundertachtbandige heibge Schrift der Tibeter, welche die Vorschnften und Lehren 
Buddhas enthalt. Sie stellt zum gróBten Teil Ubersetzungen aus dem Sanskrit vor. 
Tandyur (bsTan hgyur) ist die zweite groBe Sammlung buddhistischer Werke und 
Lehren, die teilweise einen Kommentar zum Kandyur bildet und im ganzen 360 Bandę 
hat. Beide Buchsammlungen gelten bei den Lamas fur nicht ganz vollendet.

2) Die Mónche diirien aber nicht Schlachter und Gerber sein.
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messen will, sogar 6000—7000, worunter 3400 in den Listen von Lhasa und 
Peking ais voll ordiniert eingetragen sein sollen. Gum bum ist damit das zweit- 
gróCte Kloster der tibetischen Provinz Amdo (d. h. des an der Grenze gegen 
Kan su liegenden und noch von Tibetern bewohnten Agrikulturlandes). Diese 
groBe Bliite verdankt es ganz allein der Heiligkeit des Tsong ka ba, des grofien 
Reformatora und Begriinders der sogenannten Gelug ba-Lamasekte, der heute 
wichtigsten in Tibet1). Gum bum soli am Geburtsplatz Tsong ka ba’s angelegt

x) Tsong ka ba heiBt auf deutseh: „der aus dem Zwiebelland“. Er wurde angeblich 
um 1340 (1355?) n. Chr. in der heutigen Gegend des Klosters Gum bum geboren und 
erhielt seinen Namen „Zwiebellander" nach der in Tibet haufig vorkommenden Sitte, 
daB jemand nach dem Orte genannt wird, an dem er geboren ist. Der spatere groBe 
Reformator kam im Tsong kak, d. h. im Zwiebeldistrikt, in Amdo im Geschlecht der 
Mai auf die Welt. Ais Knabe von 6 Jahren trat er in das zwei Tagereisen sudlieh 
von Gum bum am Nordufer des Hoang ho gelegene Kloster Dya tsehiin (Chia tsehiin) 
ein und erhielt ais Novize den Namen Luwzang dsehak ba (bLobzang grags ba). Spater, 
mit 17 Jahren, reiste er nach Lhasa und lebte dort lange Jahre bis zu seinem Tode 
im Jahre 1417. Er war dort Abt des von ihm gegriindeten Klosters Geldan (dgah 
ldan). Dabei wurde er der Reformator der Mónchsorden. Er verbot den Mónchen 
die Ehe und den Wein und fiihrte uberhaupt eine strengere Klosterzucht ein. Die 
Mónche haben seither die Disputationen, die gemeinsamen Gebete und Gesange und 
anderes mehr. Die von ihm neu gegriindete Mónehssekte wurde zuerst nach Tsong 
ka ba’s-Kloster die „dGeldan ba“ (dgah ldan lugs ba) genannt, woraus spater der Name 
„Gelugba11 (dge lugs ba), d. h. „die Tugendsamen11, entstanden ist. Da Tsong ka ba fur 
Hutę und Mantel die gelbe Farbę einfuhrte, so heiBt man die Sekte auch die „gelbe“. 
Heute ist diese weitaus die gróBte und maehtigste. Einige Jahre nach Tsong ka ba’s 
Tode schufen spatere Kirchenfursten dieser Sekte den heute in Tibet allgemein ver- 
breiteten Glauben der R e in k a r n a t io n  von  G o t th e i te n  in  n e u g e b o re n e n  
K i n d e r n, die man friiher nur ausnahmsweise fur moglich hielt. Zunachst wurde 
gelehrt, daB die zwei Sehiiler Tsong ka ba’s nach jedesmaligem Ableben in neu
geborenen Kindem wieder ersoheinen. Zwei Generationen spater wurde noch weiter 
gegangen und behauptet, es handle sich dabei uberhaupt um die Inkamation von be- 
stimmten Gottheiten, die zuerst in Tsong ka ba und seinen Schiilem und seither immer 
wieder in neuen Kinderkórpem erschienen seien. Es soli in Tsong ka ba Vajrapani 
verkórpert gewesen sein. Geden (geschr.: dge hdun), der Sehiiler und Neffe Tsong 
ka ba’s, soli eine Eleischwerdung von Bodhisatva Avalokitesvara (sanskr.) oder tibet. 
sbyang tschip (Tschenresi) gewesen sein und sich seither in den Dalai Lama, von den 
Tibetern Dyawarćmbodyi genannt (geschr.: rgyalba rimpo tsche), fortsetzen. Der 
zweite Lieblingsschiiler Tsong ka ba’s mit Namen Ke dyu rdyi oder Ke dsche brdyi 
(geschr.: mkas grub byams tschen tschos rdye), der gleichfalls ein Gott und zwar der 
Amitabha Buddha (sanskr.) gewesen sein soli, lebt jetzt weiter ais der Hei huo fo der 
Chinesen oder mit seinem tibetischen Namen Pan tschen lama vom Kloster Kraschi 
lhumpo oder Traschi lhumpo (geschr.: bkraschis lhumpo), im hinteren Tsang, westlich 
von Lhasa.

Da diese Reinkamationslehre groBe Vorziige den Laien gegeniiber zeigte, wurde 
sie auch von den iibrigen Monchssekten angenommen und schlieBlich wollte jedes 
Kloster seine Inkamation haben. Dadurch sind heute viele, wohl iiber tausend 
Heiligeninkamationen entstanden, die alle vom Volke schlechthin fiir góttliche Wesen 
angesehen werden. Von den Chinesen werden sie „huofo“ genannt, wórth: „lebende 
fo“ (fo =  chin. Entstellung von Buddho, Nom. von Buddha), mongolisch: Hutukhtu 
oder Khubitsen, tibetisch: Dschebigu (Dschćgu) oder „sprulsku11. Sie genieBen jedoch 
eine sehr verschiedene Verehrung. Weitaus an erster Stelle steht unter ihnen der 
Dalai Lama, an zweiter Stelle der Pan tschen oder Taschi lama, der aber in Osttibet 
weniger Ansehen hat, an dritter die Taranathainkamation (s. oben S. 101 Anm.), die 
in Urga in der Mongolei ihren Sitz hat. Wieweit die Tibeter der Jetztzeit in dieser 
Reinkamationslehre gekommen sind, zeigt unter anderem der Fali, daB heute gelehrt 
und auch geglaubt wird, der Vater Tsong ka ba’s sei schon eine góttliche Inkamation
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sein. Es ist heute beriihmt fiir sein Allerheiligstes, das segensreiche Buddha- 
bild, fiir die Zahl seiner Heiligen, fiir seine Tschorten, auch fiir seine heiligen 
Tsandan-Baume und nicht am wenigsten fiir die groCe Gelehrsamkeit und das 
Geschick der im Kloster erzogenen Mónche.

Inmitten einer Gruppe sich neckender Tibeter reitend, kam ich endlich nach 
fiinf Stunden von Osten her aus einem kleinen Talchen mit magerem Kulturland 
zu einem maCig hohen Bergsattel. Ein „Lab rtse“, ein Steinhaufen mit vielen 
hundert Stócken und Gebetwimpeln, mit Wollschniiren und Wollflocken daran, 
stand dort mitten im Wege und bezeichnete die Grenze des Klostergebietes. 
Meine Begleiter stiegen alle rasch von ihren Pferden und warfen sich, Mannlein 
wie Weiblein, der ganzen Lange nach platt mit dem Gcsicht nach unten in den 
Staub der StraBe und umkreisten Ko tou machend das Lab rtse. In maBiger 
Entfernung lagen jetzt vor uns die Hauser und Tempel Gum bum’s und das in 
der Sonne heli blitzende Golddach des Allerheiligsten. „Om mani badme hung-! 
Om mani badme hung! Om mani badme hung! Om . .  . Om . . murmelte es 
unausgesetzt um mich her. Lachen und Scherzen war mit einem Małe 
selbst aus den lebenslustigsten Madchengesichtern gewichen und jeder Mund 
wiederholte nur immer die mystiscłle Formel: „Om mani badme hung!" („O 
Kleinod im Lotus, Amen!“) Trommeln und dumpfer Hórnerton schlug an unser 
Ohr und siiBlich brenzliger Duft von Hunderten von brennenden Weihrauch- 
kesseln, die mit Zedernholzzweigchen und mit feinstem zentraltibetischem 
Weihrauch gefiillt waren, drang von schwachem Westwind getragen zu uns 
herauf. Von dem Bergsattel stiegen wir zu FuB, die Pferde am Ziigel fiihrend, 
den steilen Hang hinab zum Kloster. Die bunteste Menschenschar der Welt 
wimmelte und schwirrte dort ruhelos durcheinander. Von allen Seiten, von 
Urga, von weit hinter Peking, von Lhasa, von den Tien schan-Gegenden, 
von den Landem an der Wołga waren schon zahllose Gaste zum Feste eingetrofien. 
Fiirsten und Kónige, Bettler und Viehhirten. Es war ein Hasten und Jagen, 
und alles erschien womóglich schon im Festgewand. Das stille Kloster, das 
ich von 1904, von dem zweistiindigen Besuch zusammen mit Fiłchner, in Er- 
innerung hatte, war kaum mehr wieder zu erkennen, so lebhaft und geschaftig 
ging es zu. Auf vielkopflgen, langen Kamelkarawanen brachten Mongolen 
Opfertee ais Peterspfennig aus Kuei hoa tsch'eng in Hunderten von Ballen. 
Auf struppigen Yakochsen schleppten tibetische Nomaden Butter und Salz

gewesen und diese Seele miisse immer wieder in einem Kinde erscheinen. Nach jedes- 
maligem Ableben suchen die Mónche von Gum bum gomba nach einer neuen Ver- 
kórperung der Seele dieses Heiligen. Ein Knabe, der gewisse Zeichen an sich hat, wird 
von ihnen ais Tsong ka ba’s Vater erklart, in die Wiirden und den Besitz des Ver- 
storbenen eingefiihrt und heiBt dann Adya (oder Adschia) Hutukhtu; der heutige 
ist der fiinfte. Auch die Mutter Tsong ka ba’s wandelt auf diese Weise heute noch 
auf Erden. Ihre Seele „wechselt" aber jetzt immer im m a n n l i  c h e n  Geschlecht. 
Sie scheint dureh die Geburt des groBen Heiligen wiirdig geworden zu sein, in einem 
Manneskórper zu łeben. Ihre Reinkarnation bildet seit einigen Jahrhunderten die 
Hauptattraktion des Klosters Rardscha gomba am oberen Hoang ho an der Grenze 
des ngGolokh-Landes. Die Reinkarnation heiBt Chian dsa Hutukhtu. Die Lebens- 
geschichte Tsong ka ba’s und die Entstehung der heutigen Reinkamationslehre ist 
dureh sehr viele Wunder und Sagen entstellt. Die Mónche haben sich alle Muhe 
gegeben, ihre Lehren und Einrichtungen móglichst alt erscheinen zu lassen.
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herbei. Mit einem Ranzel auf dem Riicken, von Staub bedeckt, kamen arme 
Amdowa-er1), Bauern und Bauerinnen, an.

Es schien wenig Aussicht vorbanden, nocb ein halbwegs standesgemaBes 
Platzchen fur mich zu finden. Man verstand so schon kaum, wie alle die Besucher 
ein Obdacb im Kloster bekommen sollten. Wir brauchten aber nur im Gebaude 
der Klosterverwaltung* 2) das Empfehlungsschreiben des Amban vorzuzeigen, 
ais sogleich ein Mónch angewiesen wurde, uns nach dem Wirtschaftsgebaude 
der medizinischen Fakultat zu fiihren. Der Gung kwan, das eigentliche Gast- 
und Kavaliergebaude, entschuldigte sich ein Lama, sei leider schon dicht besetzt 
mit fremden hohen Gasten. „Im mongolischen Gung kwan," erklarte er, „ist 
der Kónig von Hanggin aus der Ordos, ein Fiirst von Barin von der mandschuri- 
schen Grenze und der Bannerfiihrer von Tadschinar im Ts'aidam abgestiegen, 
und diese Herren haben alle ein groBes Gefolge und viele Kamele mitgebracht. 
Du kannst dort nicht mehr unterkommen. Im tibetischen Gung kwan sind 
Hochwiirden und Goba, d. h. geistliche und weltliche Herren aus Lhasa, da ist 
es ganz unmóglich, dich unterzubringen. Die Lama von dort lieben euch Un- 
glaubige nicht gar sehr. Auch sind dort noch Fiirstlichkeiten aus K'am und 
Tschiamdo, die viel larmendes Gefolge haben. Im chinesischen Kavalierbau 
ist auch schon alles belegt. Der Oberst und der Ting von Dankar, der Prafekt 
und Unterprafekt von Hsi ning fu und viele kleinere Offiziere, auch Ihre Exzellenz 
die Gemahlin des Ambans von Hsi ning fu sind dort angesagt. Wir werden 
kaum alle unterbringen kónnen. Nimm also, bitte, mit den armseligen Raumen 
im Gebaude der Medizinbuddhas vorlieb.“

Ganz nahe und zwar nórdlich von dem Golddachtempel, dem Sanktuarium des 
Klosters Gum bum, liegt der Tempel der Medizinbuddhas (Tafel XLVIII). In 
einem getrennten Gebaude, aber dicht neben diesem Tempel, befindet sich das 
Wirtschaftsgebaude dieser Klosterabteilung. Jedes Heiligtum hat namlich in den 
gróBeren tibetischen Klóstern sein eigenes Kuratorium und auch seine eigene 
Giiterverwaltung. In diesem „sMambla dyiwa" 3), d. h. also bei den Kuratoren oder 
Rechnern der Arzneilamas, wurde ich untergebracht. Durch ein doppelfliigeliges 
Tor betrat ich einen maBig grofien, unbedeckten Hof inmitten von zweistóckigen 
Gebauden mit Holzgalerien und mit Mauem aus getrocknetem Lehm, die durch 
die leichte und stiitzenartige chinesische Balkenkonstruktion zusammengehalten 
wurden. In diesem Hofe wurden an einem groBen kreisrunden Steintrog meine 
Maultiere und Ponys angebunden, wahrend ich selbst mit meinen Leuten eine 
enge Holzstiege mit hohen Stufen hinaufgefuhrt wurde und im zweiten Stock- 
werk des nórdlichen Seitenbaus zwei gróBere Raume angewiesen erhielt. Diese 
lagen hinter einer schmalen, gegen den Hof zu ofienen Holzveranda, die gleichzeitig 
den Verbindungsgang zwischen den Zimmem darstellte. Die Zimmer waren ganz 
mit Holzbrettern verschalt, hatten einen Bretterboden und eine Bretterdecke. 
Im Hintergrund des einen Raumes stand eine niedrige, mit dicken matratzen- 
artigen Kissen belegte, leider sehr unebene Holzpritsche, die ais Bett gedacht 
war, und daneben ein tónernes Kohlenbecken in BlumentopfgróBe ais Ofen.

ł ) Amdowa oder Amdo ba heiBt „der aus Amdo“. Amdo, eigentlieh nur „mdo“, 
bezeichnet einen „unteren Teil“, d. h. das tiefer liegende Land im Gegensatz zum hoch 
gelegenen eigentlichen Tibet.

2) mdsod kang.
3) Geschr.: rtis ba — Rechner, aber auch Kanzlei.
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Im anderen Raum war nur in der Mitte eine sehr groBe eiseme Kohlenpfanne 
mit drei Steinen darauf. Diese hatten ais Kochherd zu dienen. Auf dem wenig 
sauberen Boden, der Wand entlang, schlugen dort meine Begleiter, die zwei 
Diener und der Dolmetscber und vom nachsten Tage an noch vier Soldaten aus 
Tscheng hai pu, die vom Hsi ning fu beordert waren, ihr Lager auf, d. h. sie 
legten den Kopf auf ihren Sattel und deckten sich bei Nacht mit ihren Kleidern 
zu, und wer keinen Sattel hatte, so die Soldaten, der holte sich einen groBen 
Stein von der StraBe berauf und benutzte diesen ais Kopfkissen, wie es in vielen 
nordchinesischen Familien jahraus jahrein auf dem Familienkang gehalten wird.

Ich war erst kurze Zeit in meinen Appartements1) installiert, hatte auskehren 
und eben meine Ning hsia-Teppiche auf dem Boden ausbreiten lassen, ais der 
bTschang dsod* 2 3 *), d. h. der Verwalter des Klosters, mit einigen Mónchen zu mir 
ins Zimmer trat, beide Hande mit den Handflachen nach oben zum GruBe 
ausstreckte und mich in chinesischer Sprache ais Gast des Klosters willkommen 
hieB: „Der Weg ist weit und beschwerlich gewesen. Unsere Herberge ist armlich 
und schlecht. Wie geht es deiner erlauchten Gesundheit? Was hast du fiir 
Befehle?" Mit solchen Worten uberreichte er mir ein weiBliches, spinnenweb- 
feines, gewobenes Seidentuch von 1/2 m Lange und etwa 10 cm Breite, das landes- 
iibliche Zeremonientuch, tibetisch: „khhdar"8) (geschr.: kha btags), das inTibet 
jede feierlichere Anrede begleiten muB und bei Besuchen eine Visitenkarte, 
bei einem Geschenk die Widmung zu ersetzen hat. Auf einen Wink des bTschang 
dsod stellten sodann die ihn begleitenden Mónche neun aus Holz gedrehte und 
rot bemalte Holzteller ais Gastgeschenk vor mir auf den Teppich nieder. Brot 
mit einigen hiibschen, griinlichfleckigen Butterschnittchen, wie Gorgonzola 
aussehend, im besten Stadium des Ranzigseins, ein Stiickchen Ziegeltee, etwas 
braunlichgraues Salz, Tsambamehl, Zuckerkandis, getrocknete Jujuben vom 
chinesischen Unterland, Rosinen aus Hami in Turkistan, geschalte NuBkeme 
aus Lan tschou und einige Datteln, die iiber Lhasa aus Indien kommen. So 
wurden Gaste der Buddhas und zugleich des Kaisers von China — denn Gum bum 
war natiirlich ein kaiserliches Kloster — begriiBt.

Vom bTschang dsod wurden mir auch zwei Mónche zu meiner persónlichen 
Bedienung zugeteilt. Der eine wollte Tibeter sein, gab aber immer chinesische 
Antworten, der andere war zugestandenerweise ein Halbblut von einer tibetischen 
Mutter und einem chinesischen Vater. Von den Mónchen in Gum bum sprechen 
uberhaupt viele Chinesisch. Das Kloster rekrutiert sich in der Hauptsache aus 
der Umgegend; sehr viele Mónche sind aus Santschuan, einigen von Mongolen 
bewohnten Talem óstlich von Hsiin hoa ting und am nórdlichen Ufer des 
Hoang ho. Es sind aber auch viele Kuku nor-Tibeter sowie etliche Mongolen 
aus den entlegensten Gegenden darunter, diese verstehen allerdings kein Wort 
Chinesisch.

ł) Meine meteorologischen Beobachtungen in diesem Haus lieBen die Meereshóhe 
mit 2725 m berechnen. Potanin berechnete 2708 m.

2) Tibetisch geschr.: ptsch'ag mdsod; chin.: san lao ye genannt, was wórtlich 
iibersetzt „der Herr Nr. 3“ heiBt. Er ist in den Klóstem der Schatzmeister und Inten- 
dant. Er hat auch die Aufgabe, vomehmere Gaste zu begriiBen und herumzufuhren. 
Es war derselbe Mann, der Filchner und mir 1904 die Tempel gezeigt hatte.

3) Von anderen Reisenden haufig „Hata“ geschrieben. Ein groBer Teil derselben
wird in Se tschuan hergestellt. Das Gewebe ist mittels Reismehl gesteift.
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Die Regeln der Gelug ba-Sekte werden im Kloster Gum bum noch immer 
sehr streng gehandhabt. Viele von den Mónchen, zumal altere dGeslong, balten 
sich auch sicherlich aus eigenem inneren Antrieb genau an ihre Geliibde der 
Armut, Weinabstinenz, Keuschbeit und Wahrhaftigkeit und die anderen 
250 dGeslong-Gebote. Diejenigen aber, die sich ofienkundig gegen die Gesetze 
yerstoBen, straft der Klosterprofos mit unerbittlicher Strenge1).

Innerhalb des Klosters darf kein Mónch sich unterstehen, in unvorschrifts- 
maBiger Kleidung zu erscheinen. Keiner darf Striimpfe, Hut, Hemd, Hose 
oder eine Jacke mit Armel oder sonst ein Laiengewand tragen. Nur in der 
Giite des Materials, das zum Anzug verwendet wird, unterscheiden sich die 
Mónche voneinander, sonst ist der jiingste Novize wie der hóchststehende Lama 
gleich gekleidet. Aus einem urspriinglich dunkelkrapproten, bei vielen aber 
schmutzig schwarzen Stoff ist das Mónchsgewand hergestellt. Nur ein Falten- 
rock, der beinahe bis an die Knóchel reicht, ein oder zwei kurze armellose Westen 
und der „Zan“ (gzan), die tibetische Toga, die aus einem rechteckigen Stiick 
Tuch von l x/2 m Breite bei 5—7 m Lange besteht, diirfen den Kórper einhiillen. 
Die FiiBe stecken in plumpen Yaklederstiefeln, die aber vor den Gebetsiibungen 
immer abgelegt werden.

Die jiingeren Mónche zumal sind in der Regel sehr arm. Sie miissen allerlei 
Dienerdienste bei ihren Professoren verrichten. Sie sind auch meist sehr armlich 
gekleidet. Ungewaschen und die nackten Arme mit einer dicken schwarzen 
Schmutzkruste bedeckt, Toga und Rock zerrissen, erinnern sie oft mehr an 
Vogelscheuchen ais an Geistliche.

Wahrend der Butterfestwoche traten die Mónche in ihren gleichartigen, 
triibdunkelroten Gewandem vollkommen hinter den Laien zuriick.

ł ) Der Ausdruck „Lama" heiBt wórtlich „Oberer“ und wird streng genommen 
nur fur die hóchsten Wiirdentrager der buddhistiseh-lamaistischen Hierarchie an- 
gewandt. Die meisten Mónche werden in friihester Jugend von ihren Eltem zum 
geistlichen Beruf bestimmt und etwa im Alter von 6—8 Jahren einem alteren Mónche 
zur Erziehung ubergeben. Diesem haben sie im Haushalte zu helfen, sie bezahlen 
ihm noch auBerdem etwas Kostgeld und er lehrt sie dafiir lesen. Auf dieser Stufe 
werden die jungen Geistlichen Ben dschung (dge sbyong), d. h. Novizen, chinesisch 
und mongolisch Scha bi genannt. Wenn sie nach einigen Jahren lesen und einige 
Gebete von etwa 100—200 Druckseiten auswendig hersagen kónnen, dann werden 
sie von einem Klosteryorsteher gepriift und ihr Name wird in die Klosterliste ein- 
getragen. Hierbei haben sie eine kleine Taxe an das Kloster zu zahlen und allen 
Klosterbriidem einen Festschmaus zu geben. Im Alter von etwa 17—20 Jahren werden 
sie wieder gepriift. Sie miissen dann 36 Geliibde ablegen und der Abt gibt ihnen ihren 
Klostemamen. Damit sind sie „Getsul** geworden (chinesisch und mongolisch: Ban ti 
oder Wan de). Sie zahlen zwar immer noch weiter zu der Klasse der Klosterschiiler 
(Dschraba oder Wanda), aber sie nehmen jetzt regelmaBig an den Gebetsiibungen teil. 
Nach einigen Jahren und vor allem, wenn sie das nótige Reisegeld zusammengespart 
haben, reisen die Getsul nach Lhasa, d. h. sie gehen jetzt gewissermaBen auf ihre 
Universitat. Sie studieren in irgend einem der groBen Kloster in der Umgebung von 
Lhasa, legen dort neue Priifungen ab und erhalten nach Absolvierung derselben einen 
neuen Namen, ihren Lamanamen. Damit sind sie dGeslong (ausgespr.: Gelung, gelong, 
geschr.: dgeslong) geworden =  tugendhafte Bettler (chinesisch und mongolisch: Ke 
lung), d. h. voll ordinierte Mónche. Diese miissen 253 Gebote einhalten. Die meisten 
kehren, nachdem sie den Grad eines dGeslong erhalten haben, in ihr Heimatkloster 
zuriick. Andere studieren weiter und absolvieren noch weitere Examina, erlangen 
noch hóhere Titel. Ais die hóchsten Grade gelten die „Gechi“ (dgehsis) und Rab“ 
gamba (rabh hgamsba), die etwa unserem „Doktor1* entsprechen.
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Besonders die Frauen der yerschiedenen Vólkerschaften stellten ewig wech- 
seln.de Bilder. Die mongolischen Fiirstinnen aus dem Osten erschienen mit 
schweren, den ganzen Kopf einhiillenden Hauben aus Gold, Silber und Korallen, 
mit reichgestickten Zopfbandtaschen, die breit und lang auf der Brust herab- 
hingen, und trugen die verschiedenfarbigsten seidenen Gewander. Die Mon- 
golinnen der Umgebung und vom Kuku nor waren meist einfacher gekleidet. 
Sie trugen, wie iiberhaupt die Mebrzabl der ostmongoliseben Frauen, ibr Haar 
in zwei dicken Zopfen, die vom vor den Ohren herabliefen, und je nacb der 
GróBe des Geldbeutels, nacb dem Gescbmack und der Gescbicklichkeit ibrer 
Tragerinnen waren die scbmalen und langen Taschen, in welcbe der untere 
Teil der Zopfe gesteckt wurde, mit breiten Nabereien verziert.

Die Tibeterinnen tragen das Haar in vielen kleinen Zópfchen geflocbten. 
Dereń Enden werden bald ohne allen Scbmuck zu dicbten gewebartigen Polstem 
verarbeitet, die uber den Obren zu sitzen kommen — so bei den einfachen 
Bauerinnen aus dem Siiden von Gum bum — bald hangen an den Zópfcben 
auf dem Rucken lange, gepolsterte, bandartige Tucbstreifen herab, die gegen 
unten immer breiter werden und bis zu den Waden reichen. Die Frauen aus 
den Talem siidlieh von Dankar tragen zwei solcber Streifen, auf die Korallen, 
Kaurimuscbeln und silbergetriebene Platten aufgenabt sind. Die Banerfrauen 
vom Kuku nor haben drei breite Tuchstreifen, die unten durcb ein breites, 
versteiftes Querstuck auseinandergehalten werden. Sie baben rund gedrehte 
Muschelstucke, Korallen, Bernsteinknollen und vor allem halbkugelige Silber- 
scbalen von 10—12 cm Durcbmesser mit getriebenen Arabesken aufgenabt, je 
nach Reicbtum zwei oder drei, ja bis zu zehn Stuck. Wieder in einem anderen 
Tale werden massive, scbwere Bronzestiicke, in die Korallen eingelassen sind, 
oder Bernsteinstucke an die Zopfenden geknotet. In einem Tale óstbch von 
Gum bum werden 20 cm breite und dickgepolsterte rotę Tucbstreifen getragen, 
auf die ein bis zwei Dutzend glattgeschlifiene Austernschalen genabt werden.

Jede Gemeinde, jedes Tal hat seine eigene Modę. Es ist scbwer, ja vielleicbt 
unmógbcb, einen Eingeborenen zu finden, der alle die Stammesnamen kennt, 
die da bei dem Tempelfest in ibrer Nationaltracht zusammenstrómen. Fur 
gewohnlicb werden diese Tracbten nicht angelegt. Reist man zu Alltagszeiten 
durch Tibet, so bekommt man nicht viel davon zu sehen. Nur bei den zelt- 
bewohnenden Nomaden, die keinen sicberen Aufbewahrungsplatz haben, wird 
der Scbmuck taglich getragen. Besonders bunt und voneinander verscbieden sind 
die Trachten in den Talern Amdo’s. In einigen Talem werden zu dem Riicken- 
schmuck nocb reichgestickte Giirtel getragen, und bier wieder mit einem anderen 
Muster ais driiben uber dem Berg.

In der einen Gegend haben die Frauen Filzhute, in der anderen hat diese — 
wie mir scbeint — „Neuheit" noch nicht Eingang gefunden. Man erscbeint noch 
barbauptig, zeigt sein volles blauscbwarzes Haar mit dem gewichtigen Bebang 
daran, so z. B. halten es alle Nomadenweiber. Zu der Kleidung, zu den weit- 
armligen Jacken und zu den langen kaftanartigen Rócken wird immer móglichst 
buntes Zeug, Rot, Gelb, Blau, in allen Nuancen verwendet. Kunstvoll wird 
jeder Saum bestickt und mit irgend einem Pelz, womóglicb mit Otterfell ver- 
bramt. Riesige Ohrringe mussen die Scbónheit heben, Turkisen, echte Perlen, 
aber dazwiscben auch viele bunte Glasperlen yollenden den gewunscbten 
Farbenefiekt.
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Auch die Manner zeigen manche Verschiedenheiten. An der Kleidung, und 
wie sie angelegt ist, ist fur jeden mit leichter Miihe der Ort der Herkunft 
abzulesen. Auf den ersten Blick ist der Lhasa-Tibeter Łeraus zu erkennen, der 
Goba, der Herr, wie man ihn in Hsi ning kurzweg nennt, weil meist nur gróBere 
Kaufleute aus Lbasa dort durchkommen. Er tragt lange, dicke Zópfe, die vom 
ganzen Kopf ausgeben. Er ist meist etwas dunkler gekleidet, hat gewóbnlich 
einige halblange, chinesische Jacken an und zeigt oftmals auffallend dunklen 
Teint, starkere Bebaarung des Kórpers und — ganz besonders hervorstecbende 
Schmutzigkeit. Die Bewohner vom oberen K'am, vom Yang tse-Tal und vom 
Quellgebiet des Mekong zeichnen sich durch ihre kunstvoll genahten bunten 
Scbube aus. Sie tragen das Haar wild zerzaust und lang wacbsend. Sie fallen 
jedem durch ihr ungepflegtes wildes Aussehen auf. Die Banag-Tibeter tragen sich 
besonders stolz und kriegerisch. Der Schafpelzmantel, den sie auf der Haut 
tragen, ist ihr vornehmlichstes Kleidungsstiick. Nie gehen sie unbewafinet, 
immer steckt ihnen das Schwert horizontal im Giirtel. Sie gefallen sich darin, 
den durch den Giirtel hoch gehaltenen Pelzmantel hinten unter dem Kreuz 
in móglichst vielen Falten und móglichst kurz zu tragen. Wunderbare Typen 
finden sich gerade unter den Banem, wetterharte markige Gesichter mit breiten, 
dicken Adlemasen. Sie sind immer bartlos und der Kopf ist bis auf eine kleine 
Stelle am Scheitel glatt rasiert. Oft ist die mongoloide Doppelfalte an den 
Augenlidem kaum mehr zu erkennen.

Manner in grellgelben, roten, griinen, blauen Baumwolle-, Wolle- und Seide- 
manteln, die bis an die Knie reichen und durch den Giirtel emporgehalten werden, 
so daB an den Hiiften und am Riicken breite, weite Falten sich bauschen, auf 
dem Kopf riesige Fuchsfellmiitzen oder kleine, kokett auf der Seite sitzende 
Zipfelkappen aus weiBem, feinem Zickchenfell, drangen sich durcheinander, 
dunkelbraun gegerbt die Gesichter, immer blauschwarz das Haar, oftmals die 
muskulósen Arme und Schultem vom Pelz entblóBt. Da steht ein Kerl von 1,80 m 
vor mir und grinst mich an, daB aus dem kaffeebraun gebrannten Gesicht die 
breiten, schóngestellten Zahne wie Elfenbein hervorschimmern. Auf der Brust 
tragt er eine kupferne Amulettbiichse in der GróBe einer kleinen Zigarrenkiste. 
Sie enthalt seinen Schutzgott, seinen Fetisch. Dort rutscht unbekiimmert um 
die tausendkópfige Menge ein besonders frommer Pilger vom Klostertor her, 
das Angesicht weiB vom Staub und Schmutz der StraBe, und driickt eben aufs 
neue die Stirne in den Kot. Alle drei Schritt fallt er platt auf die Erde. Plump 
gekleidete Tibeterinnen in langem, dickem, hubsch mit Leopardenfell ver- 
bramtem Schafpelz, in machtigen Kanonenstiefeln, ziehen kichemd an mir 
vorbei. Es sind oft blitzsaubere — doch nein, alles nur nicht saubere — aber 
fesche Madeln, die auf ihren Ponys reiten kónnen wie der Teufel, Schelmen- 
gesichter, wenn man sie nicht photographieren will, vor diesem Ding aber 
verflucht angstlich, knusprig braun gebrannt und rotbackig, und eine Wange 
in solch einem breiten Mongolengesicht hat Platz.

Ich blieb beinahe zehn Tage im Kloster wohnen. An der Eigenart des lamaisti- 
schen Kultes und an dem bunten farbenfreudigen Vólkergewimmel konnte ich 
mich nicht satt sehen. Am 14., 15. und 16. des I. chinesischen Monates war 
um die Klosterstadt noch eine Zeltstadt entstanden. Trotz aller Anspruchslosig- 
keit der Festbesucber hatte das Kloster doch nicht mehr Platz genug fur alle. 
Vom Klostertor an, das Tal hinab bis zu dem etwa zwei Kilometer entfernten
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Chinesenort Lusar, in dem Herr und Frau Filchner und ich gewohnt hatten, 
war eine Messe entstanden. Es war dort oft kaum mehr mógłich, sich durch 
das Gedrange durchzuwinden. Mohammedaner und Chinesen waren die Handler, 
meist Tibeter die Kaufer. Kultgerate, Messeglocken, Handtrommeln und Donner- 
keile (Dordyi genannt), Tiirkisen und Tiirkisenmuttererde, echt und falach, 
aher auch engliache und amerikanische Baumwollstofie, Seide, deutsche Anilin- 
farben, vor allem viele Eisenwaren und billige europaische und japanische 
Schundartikel gab es dort zu kaufen. Sarten und turkistanische Mohammedaner 
mit langen Barten, mit Turban und ledernen Stulpenstiefeln, die in europaischer 
Weise mit Absatz versehen sind, standen hinter hohen Tischen und maBen ihre 
russischen Stofle nach Arschinen vor. Die bunten Farben derselben waren von 
den farbenliebenden Tibetern sehr begehrt. Stolze Gobas bildeten eine Ecke 
fur sich. Sie hatten zentraltibetischen Weihrauch zu verkaufen und Traschi- 
lhumpo-er Snambu oder P'ulo, wie die Chinesen sagen, ein dichtes, meist weinrot 
gefarbtes Wollgewebe, das wegen seiner Starkę und Feinheit hoch geschatzt 
wird, warm und wasserdicht ist und im Tribut nach Peking eiDe wichtige Bolle 
spielte. Auch Schwerter und Luntenflinten, Pfauenfedern, deutsche Solinger 
Taschenmesser und Emailschusseln, die iiber Indien nach Lhasa gekommen 
waren, boten diese Gobas feil. Einige von ihnen behaupteten, schon in Kalkutta 
gewesen zu sein und wuBten einige englische Worte.

Der dem Wert nach bedeutendste Handel wurde aber in den Wohnungen 
der Mónche abgeschlossen. Manches japanische und russische Gewehr hatte 
von den Schlachtfeldern der Mandschurei einen Weg zu Mongolen gefunden 
und diese brachten die modernen Feuerwafien schon auf ihren nachsten Pilger- 
reisen nach Gum bum. Manches gute Repetiergewehr gelangt so zu den Tibetern, 
die fur ein modernes weittragendes Gewehr mit dreihundert Patronen bereit 
sind, 300—500 Mark zu zahlen.

Das Hauptgeschaft ist bei den groBen Tempelfesten der Teehandel. Der 
Ziegeltee, Tschuan tsch'a, der von den groBen russischen Teemanufakturen in 
Hanków aus Teeabfall gepreBt wird, kommt durch die mongolischen Pilger in 
ziemlichen Quantitaten ais Opfertee und damit unbeanstandet von den chinesi- 
schen Inlandzollamtern nach Gum bum. Dort wird dieser Tee mit Hilfe von 
Mohammedanern ais Agenten, die beide Sprachen sprechen, und mit Unter- 
Btiitzung von Mónchen, die ihr Haus ais Depot hergeben, an die tibetischen 
Nomaden weiterverkauft. Die Mongolen und Tibeter haben beide die Ver- 
giinstigung, daB ihre Giiter keinem chinesischen Zoll unterworfen sind. Wehe 
aber dem Chinesen oder Mohammedaner, der sich dabei ertappen laBt, wie er mit 
diesem russischen Tee handelt! Nur auf dem gewissermaBen fiir exterritorial 
geltenden Klosterboden vermag ihnen der chinesische Beamte nichts anzuhaben. 
Trifft man auBerhalb des Klosters Tschuan tsch'a in den Handen von direkten 
chinesischen Untertanen, so werden diese behandelt wie Salzschmuggler. Die 
Chinesen sollen nur Tee besitzen, der auf seiner Eeise durch China keinem 
Zollamt entgangen is t1).

x) Es gibt noch eine andere Teeziegelart in der Hsi ning- und Kuku nor-Gegend, 
den Fu tsch'a, Buehtee, wie die Kan su-Chinesen sagen. Dieser wird von Chinesen 
in San yiian hsien (Schen si) gepreBt und kommt in Lan tschou in groBen Quantitaten 
in den Handel. Es sind viel weniger hart gepreBte Stiieke von 35 X 25 x 6 cm, aber 
es ist ein besserer Tee ais der sogenannte Tschuan tsch'a (Ziegeltee), der aus den
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Wenn man von dem oben genannten Messeplatz bei Lusar1) daa Kloster 
betritt, so ist man auf dem Hauptweg, der dem Talgrund aufwarts folgt. Um 
das Kloster gegen bose Einfliisse zu behiiten, ist darum dort auch ein besonders 
wirksamer Schutz aufgebaut. Es bat den Mónchen nicbt mebr geniigt, ein 
„0bo“ oder „Lab rtse“ zu errichten, wie ich eines auf dem Wege fand, den ich 
gekommen war. Sie haben iiber ein freistehendes Tor noch ein groBes „Tschorten" 
gebaut, d. h. einen sogenannten „Reliquienschrein“ im Stile der indiscben 
„Topen"* 2). Folgt man binter diesem Torę der StraBe weiter talaufwarts, so 
steht noch ein gróBeres Tschorten rechts und etwas hóher ais die StraBe. Dieses 
wird vom Volk ganz besonders verehrt und zahlt zu den groBen Heiligtumern 
des Klosters. Nachdem man an einem alten Befestigungsturm vorbeigekommen 
ist, findet man auf einem groBen freien Platz unten im Talgrund acht solcher 
Tschorten in einer scharf ausgerichteten Linie dastehen, eines so groB wie das 
andere und eines dicht neben dem anderen. Alle sind weiB getiincht und aus 
Backstein und Lehm gebaut3).

An diesen Platz mit den acht Tschorten grenzen im Westen die Gung kwan- 
Gebaude der chinesischen Beamten. Ihnen gegeniiber liegt ein Gebaude, in dem 
fur arme Pilger auf Klosterkosten Tee und Suppe gekocht wird, und dahinter 
folgt ein kleiner, hubsch mit gninglasierten Ziegeln ummauerter Garten mit groBen 
Strauchern. Das Tor zu diesem Garten steht den ganzen Tag ofien. Betritt 
man ihn, so erblickt man hinter dem Eingang einen groBen Stein, der mit Butter 
iiber und iiber beschmiert und von frommen Pilgerhanden mit Kupfergeld- 
stiicken beklebt ist. Auf diesem Stein soli die Mutter Tsong ka ba’s ihren Sohn 
geboren haben. Hinter dem Stein, vor einem kleinen Tempel voll maBig groBer 
Buddhabilder, steht ein iippiger groBer Busch, der sich nach allen Seiten aus- 
breiten konnte. Er war natiirlich um diese Jahreszeit blatterlos. Die Rinde des 
Stammes hing in Fetzen herab. Das ist der heilige Tsandan-Baum, der sogenannte

russischen Manufakturen stammt und den die Mongolen von Kalgan und Kuei hoa 
tsch'eng herbeischleppen. Jener hat den Zoll in Hsi ning und Lan tschou zu passieren 
und ist deshalb viel teurer ais der Tschuan tsch'a. Die Stiicke sind alle 5 Cattie schwer 
und in acht verschiedenen Sorten vorhanden, die im Preise zwischen 1,4 und 1,8 Tael 
schwankten.

x) In diesem Ort wobnen neben einigen kleinen chinesischen Beamten und Offizieren 
chinesische Kaufleute und die Schlachter fur das Kloster.

2) Sanskr.: stupa, tibetisch geschr.: mtsch'od rten. Sie sind oft Reliąuienschreine, 
oft aber auch nur zur Erinnerung an irgend einen Heiligen errichtet und dann mit 
Tausenden von aus Ton gestempelten Buddhabildem oder auch mit „Ts'a ts'a gefiillt, 
d. h. mit Tonfigurchen, die selber wieder die Form von Stupas zeigen und je ein oder 
drei Gerstenkómer enthalten. Die Tschorten sind in ganz Tibet und in der Mongolei 
fast gleich. Ein wiirfelartiger Sockel von ąuadratischer Grundflache yerjiingt sich 
nach oben zu in Stufen und wird von einer blasenartigen, oben abgeflachten Kuppel 
iiberragt. Aus dieser steigt ein langer und diinner Hals mit 13 Segmenten empor. 
Ein manchmal vergoldetes kronenartiges Gebilde gibt den AbschluB. Diese Krónung 
zeigt noch allerlei Symbole, darunter solche, die an Sonne oder Mond erinnern. Die 
Tschorten entsprechen auch vielfach den Pagodentiirmen der Chinesen in ihrem 
Zweck, bose Einfliisse und Gespenster von einem Ort femzuhalten.

Urspriinglich sind wohl alle Tschorten Grabmonumente gewesen. In manchen 
Gegenden Tibets, so in Kin tsch'uan, aber auch bei Dankar ting werden auch ganz 
gewóhnliche Laiengraber in einer Form gebaut, die an die Tschorten erinnert.

3) Ostlich von diesem Platz liegt ein kleiner kiinstlicher Teich, denn jedes Kloster 
soli einen Hain und einen See in seiner Nahe haben.
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Sandelholzbaum, der aber in Wirklichkeit einer Syringenart angehort. Auf semen 
Blattern sollen, wie ja an Baumen vieler anderer Wallfahrtsorte der ganzen 
Welt, bald Heiligenbilder, bald heilige Schriftzeichen entstehen. „Wer glaubig 
ist, der sieht das Wunder," sagten mir einige Mónche. „Da du nicht unserer 
Religion angebórst, wirst du es wohl nie sehen.“ Ich habe viele Blatter zu 
Gesicht bekommen, alte getrocknete, die mir die Mónche um teures Geld ais 
Arznei verkauften, und ein anderes Mai auch jungę frische Blatter am Baume 
selbst, aber das Wunder habe ich nie gesehen. Andere Mónche sagten mir, es 
sei auf den Blattern seit Jahren nichts mehr zu sehen, die Welt werde eben 
immer schlechter. Nur Abbe Hue will im Jahre 1845 ein Gebet darauf gelesen 
haben.

Neben dem kleinen „Tsandan-Baumtempel“, mit dem Riicken gegen den 
Platz mit den acht Tschorten, mit einem geraumigen Vorhof und gleichfalls 
in einem Garten, steht der Gung kang Tschiis dyong1), in den die Mónche nur 
widerwillig einen, der nicht ihresgleichen ist, und den sie nicht genau kennen, 
hineinlassen2), denn es ist der Tempel des Tschiis dyong, des Hiiters der Morał 
und des Glaubens3), des schrecklichen Gottes, „der nur zu leicht in Zorn gerat 
und dann in blinder Wut Krankheiten und furchterliche Leiden auf die Menschen 
hetzt, der vor allem die Frauen nicht leiden und nicht riechen mag“. Nie und 
nimmer darf deshalb eine Frau einen Tempel dieses Gottes betreten. Laien, 
Mannern, die mit einer Frau zusammen waren, riecht es der schreckliche Gott 
sogleich an, was sie taten. Er wird diese sicher mit den schlimmsten Krankheiten 
plagen, wenn sie versuchen, sein Heiligtum zu besuchen, und es dadurch ent- 
heiligen. Fur die Laien ist deshalb ein Vorhof da, in dem sie ihren Ko tou 
machen und auch Geschenke darbringen kónnen, ohne dem Gotte zu nahe 
zu kommen.

Ein eigenes Heiligtum der Klasse der Tschiis dyong-Gótter hat jedes gróBere 
Kloster in Tibet. Der Kult derselben ist einer der wichtigsten im lamaistischen 
Buddhismus geworden. Das Gung kang-Gebaude ist in Gum bum nach Westen 
gerichtet — in vielen Klóstern hat es eine andere Orientierung ais die der eigent- 
lichen Buddhatempel — es enthalt einen groBen, durch zwei Stockwerke gehenden 
Raum, der nur wenig Sonnenlicht durch die Turę und durch einige kleine ofiene 
Luken erhalt. Bei Tag und Nacht miissen deshalb Butterlampen, Dochte, die 
auf riesigen, mit Butter gefiillten Becken schwimmen, im Inneren des Tempels 
brennen, die diistere, magische Stimmung erhóhend. An die schwere kupfer- 
getriebene Turę, an die Mauem und an alle Dachsparren sind auBen grausige 
Bilder gemalt, Tausende von menschlichen Totenkópfen darstellend, blutriinstige 
Menschenhaute, Gehirnmassen und was nur die wildeste und barbarischste 
Phantasie an Torturen und Hóllenqualen erfinden kann. Im Inneren sind 
iiberall mit Stroh ausgestopfte Tierhaute, Tiger, Baren, Wildyak, Hirsche, 
Wólfe und viele Hunde, aufgestellt. Aus allen Ecken glotzen die unfórmlichsten

*) Go kang tschos skyong; wórtlieh: „Arsenał des Huters der Religion*1.
2) Filchner, Das Kloster Kum bum, sog. Bd. 1 der wissenschaftliehen Ergebnisse,

Berlin 1906, nennt dieses Gebaude unverstandlicherweise den „Blumentempel**.
’) Hu hoa (=  Beschiitzer der Lehre) nennen die Hsi ning-Chinesen diese Gótter-

klasse und danach heiBt auch der Gung kang chinesisch Hu hoa miao oder Tempel 
der Beschiitzer der Lehre. Schon in Sanskrit heiBen sie Dharma pala =  Beschiitzer 
der Lehre.
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Balge. Von der Decke herab baumeln ausgestopfte Eberhaute, Schlangen, 
Schildkróten, Adler und Geier. Und viele, viele Schwerter und Gewehre, zabllose 
Speere, Bogen und Pfeile, die Wafien des Gottes, hangen an den Wanden und
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an der Decke. Und wie die AuBenseiten des Bauwerks, so starren auch im 
Inneren alle Wandę von Totenschadeln und von Darstellungen geschundener 
und verbrennender Menschen. Ganz im Hintergrunde, kaum mehr erkennbar 
in der Dunkelheit, steben die vielen Bilder des Tschiis dyong und vor allem von 
der furchtbaren Lhamo und den Lbamayin einige goldgleiBende und teilweise 
schwarzhautige Statuen.

Der Tempelraum, insbesondere der FuBboden, wird von den Mónchen immer 
peinlich sauber gefegt. Er ist zum groBen Teil mit Teppichen belegt. Der Dienst 
in diesem Tempel ist sehr anstrengend. Von Sonnenaufgang bis gegen 10 Uhr 
oder 11 Uhr vormittags dauert er taglich, mittags wieder zwei Stunden lang 
und schlieBlich von 3 Uhr an bis in die Nacht hinein. So klingt fast ohne 
Unterbrechung Trommel-, Glocken- und Hórnerklang aus dem Inneren und 
die Monche lesen und singen dabei die ihnen zumeist unverstandlichen An- 
rufungen und Gebete ihres gefiirchteten Gottes.

Die zornigen Tschiis dyong sind vielfach auch die Kriegsgótter der Tibeter 
geworden, sie sollen Verwundungen abwehren und herbeifuhren kónnen, sie 
machen Krieg und Frieden, sie sind die Hiiter und Richter des Klosters1). Ihnen 
opfern die Monche heute noch Fleisch und vor allem ais Wirksamstes 
Schweineblut.

Um in Gum bum von dem Gung kang, dem Tempel der Schutzgótter, zu 
den anderen Tempeln zu gelangen, miissen wir erst ein gutes Stiick im Grunde 
des Talchens weiter aufwarts und an Verwaltungsgebauden des Klosters vorbei- 
gehen. Nach etwa 200 oder 300 m haben wir rechter Hand die groBe Ver- 
sammlungs-oder Gebetlesehalle erreicht* 2) (Tafel XLVII). Diese ist wie der Rest 
der Tempel mit der Front gegen Osten gerichtet, um die ersten Strahlen der 
aufgehenden Sonne aufzufangen. Genau hinter der groBen Gebetlesehalle erhebt 
sich auf einer hóher gelegenen Terrasse ais ein vom Tsog kang vollkommen iso- 
liertes Gebaude das Allerheiligste Gumbums, der sogenannte Golddachtempel, 
der in seinem schlecht beleuchteten Inneren eine etwa 2 m hohe wundertatige 
Buddhastatue enthalt, die auf einem Reliquienschrein thront3).

In oder vor dem Golddachtempel wird auBer einfachen Geheten und Proster- 
nationen keine eigentliche gottesdienstliche Handlung von den Mónchen voll-

1) Die Vertreter dieser Gótterklasse sind die alten Lokalgótter Tibets, die mit 
Hindugóttem vom Qivakult identifiziert wurden.

2) Tibetisch: Dukang oder Tsog kang, geschr.: tschogs khang =  Versammlungs- 
haus; chin.: Da tsehing tang =  groBer Betsaal.

3) Nach Rockhill, Land of the lamas, S. 105, soli der Golddachtempel eine der 
drei angeblich altesten Statuen von Dseho (d. h. von Gautama Buddha) enthalten, 
ein Bild, von welchem behauptet wird, es sei wie das im Allerheiligsten des Haupt- 
tempels (Dseho kang) von Lhasa und das vom Tschan tang se in Peking schon zu 
Lebzeiten Buddhas yerfertigt. Mehrere Geslong-Mónche sagten mir aber, das Bild 
in  ihrem Goldtempel sei das des rDsche (rDye) rembodyi d h. des Tsong ka ba. 
Dies ist sehr einleuehtend, da in den Tempeln der Gelugba-Sekte meist Tsong ka ba 
ais Hauptflgur in der Mitte thront. Es ist aber ąueh móglich, daB jetzt Tsong ka ba 
von ihnen mit Gautama Buddha identifiziert wird, denn die tibetischen Laien und 
auch die Monche nehmen es nie sehr genau mit der Bestimmung ihrer Gótterbilder. 
Auch fiir sie ist das buddhistische Pantheon schon viel zu verwirrend geworden. 
Bei meinen wiederholten Besuchen des Allerheiligsten war es mir nicht móglich, 
■das Bild mit Sicherheit zu erkennen, denn es war immer iiber und tiber bedeckt 
von riesigen seidenen Khadar-Tuchem, die ich nicht hochzuheben wagte.
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Tafel X L IX .

Der Golddaehtempel, das Allerheiligste von Gum bum (Rttckseite).

Tsehos skór, Umkreisung des Allerheiligsten in Gum bum.
(Auf dem Boden ein Amdo-Bauer, in der Mitte die Fiirstin von Hanggin aus der Ordos, 

rechts Mónchsnovizen, sogenannte Dschraba.)
I



Tafel L.

Tempelpuine in der Stadt Hsiningfu.
(Wurde einst von den Tu ren erriehtet; in seinem Innern beflndet sich ein tonernes 

Buddhabild von 12 m Hoh'e.)

Im Winter auf dem Daehe meines Hauses in Hsiningfu.
(Um mehr Sonnenwarme zu haben, sitzen die Frauen, die an meinem neuen Zelt liahen, 

auf dem Daehe.)



Phot. Schoede. Phot. Schoede. Phot. Schoede.

Tafel LI.

Seenen vom tibetisehen Neujahrsfest im Yunghogung, dem tibetisehen Kloster in Peking.
Ein gTorma (s. S. 310) wird von zwei Monchen 

zum Yerbrenuungsplatz getragen.
Der Schwarzliutzauberer, der an Neujahr alle 

bósen Geister zu beschwóren hat.
(Unter dem dreieckigen Kasten liegt der Purbu, der 
Zauberdolch, mit demKopfe des SchutzgottesHaya- 
griva, der bei dieser Beschwórung mithelfen mufi.)

Tanzer mit Hirschkopfmaske.



Tu ren-Frauen auf der Messe von Weiyttanbu.
(Jungę Bauerinnen aus dem Sudosten der Stadt.)

Tafel LII.



zogen. Der Du kang, die schon erwahnte riesige Gebetlesehalle, die plump 
und massig in nur 4—5 m Abstand quer vor dem Golddachtempel liegt, ist das 
Zentrum fur den Kult des ganzen Klosters. Alle tibetischen Klóster haben 
einen solchen Dukang und in allen ist der Dukang das Hauptgebaude. Er 
ist der Ort, wo die Mónche sich taglich zum Gottesdienst versammeln, wo die 
Messen zur Ehre des Hauptbuddhas gelesen werden. Er entspricht dem groBen 
Kirchensaal in unseren Klóstern, mit dem wichtigen Unterscbied, daB er fur 
Laien so gut wie nicht zugangbch ist.

Vor der Lesehalle fuhrt eine Holzbriicke uber die scbluchtartig eingeschnittene 
Sohle des Klostertalcbens. Auf ihr kommen die Móncbe von ihren Wobnungen1) 
auf der anderen Talseite zu den Gebetsiibungen heriiber. Betritt man von dort 
aus das Gebaude der grofien Halle, so gelangt man zuerst in einen nur etwa 
10 m tiefen, aber sehr breiten, ofienen Vorbof, um den ringsberum ein gedeckter, 
kreuzgangartiger Umgang lauft, der nach innen zu Saulen bat und dessen Wandę 
mit Fresken bemalt sind. Nur dieser Hof ist — wie bei den altesten christhcben 
Kircben — fur das allgemeine Laienpubbkum zuganglich. Eine breite kupfer- 
bescblagene Turę, an der allerlei mythische Zeichen und viele Hakenkreuze 
zu seben sind, fuhrt von dort weiter in den Hauptraum. Ober dieser Tur, hocb 
oben auf dem Aachen Dache, ragt ein groBes goldenes Bad in der Form eines 
Steuerrades, das Symbol der Lehre Buddbas, links und rechts Aankiert von 
zwei goldenen Gazellen, dem Symbol der Predigt Buddbas im Gazellenwalde 
zu Benares. Im Inneren dieses Hauses wird das Bad der Beligion gedrebt, 
d. h. die wahre Lehre gelebrt.

Durcb die kupferbescblagene Turę geben Abt und Móncbe ein und aus. 
Tritt man durch diese Pforte in den groBen Kircbenraum ein, so siebt man vom 
Eingang aus einen breiten freigelassenen Gang, der nacb binten zu den an der 
Biickwand aufgestellten Altaren und Gótterbildern fuhrt. Dieser Gang ist 
gewissermaBen das KircbenscbiS. Links und rechts von ibm, vom Eingang 
bis nacb binten, begen lange Kissenreihen am Boden, auf denen die Móncbe 
bei den gemeinschaftlichen Gebeten und Messen Mann an Mann mit unter- 
gescblagenen Beinen sitzen und im Chorus aus den Gebetbucbem vorlesen.

Der ganze Innenraum bat gedampftes Licbt, und ais ich ibn zum erstenmal 
betrat, war ich gar sehr davon enttauscbt. Nacb den groBen auBeren Aus- 
messungen des zwei Stockwerke boben Gebaudes batte ich einen wunderbaren 
Saal erwartet. Es war mir ja aucb gesagt worden, daB uber 2000 Móncbe darinnen 
die Litaneien lesen. Was ist nur aus all dem Baum geworden?* 2)

Hinter, d. b. vom Eingang gesehen links und rechts von den ersten Polster- 
reiben des Mittelganges ziebt eine Beibe Holzsaulen den Sitzen parallel nacb 
hinten. Sie schlieBen gewissermaBen das Schiff nach den Seiten ab. In einem 
maBig groBen Abstand von dieser ersten Saulenreibe folgt eine zweite, die 
gleicbfalls von vorn nach binten lauft, dann eine dritte und so fort; kurzum, 
der ganze Kircbenraum ist wie die meisten nordtibetischen Hauser nacb chinesi- 
schen Baugesetzen konstruiert und in lauter Travees, in Abteilungen (cbin. 
tcb'ien oder kien), die durch die Lange der Deckenbalken bestimmt werden, 
aufgeteilt. Entsprechend der bolzarmen Gegend sind die Deckenbalken bier

ł ) Dschraschak genannt, geschr.: grwa tschang =  Quartier einer MónehsabteAung.
2) Der Baum hat 108 Saulen und weit uber 2000 qm Bodenflache.
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nie sehr groB und lang und somit die „tsch'ien“ klein, und so ist in dem Betsaal 
ein dichter Wald von Pfeilem entstanden, der die GroBartigkeit der Anlage 
nicht mehr erkennen laBt.

Der ganze Boden des Raumes ist von den langen Sitzpolsterreihen bedeckt. 
Alle die vielen Pfeiler sind mit Teppichen und farbigen Wolltiichern bekleidet 
und von derDecke hangen tief in denRaum berab zabllose (100 000?!) Heiligen- 
bilder, „Tangga“ genannt, die alle auf Seide gemalt sind und in der Form den 
japanischen Kakemonos gleichen. Die Bilder stellen Gotter, Heiligenlegenden, 
himmliscbe und hóllische Szenen dar. Ganz im Hintergrund und auf den Seiten 
sind groBe Regale, in denen kostbare alte Biiclier, auch die 108 Bandę des Kloster- 
Kandyur aufbewahrt werden, und auf einer Galerie auf der Seite und in halber 
Hóhe des Raums sind allerlei Kultgerate fur besondere Zwecke aufgestapelt.

Den erbóhten Altar an der Riickwand zieren lebensgroBe feuervergoldete 
Buddhabilder mit Tsong ka ba in der Mitte. Allerlei Tempelschatze, Reliquien, 
alte Bronzen, kleine Tschorten, Gold- und Silbervasen, mit heiligen Grasern 
und indischen Pfauenfedern, kostbare, mit Edelsteinen bedeckte Weihwasser- 
becken und Opferschalen mit Getreide prangen auf Teppichen.

In der ersten Sitzreihe des Mittelganges, am nachsten den Buddhabildern 
und vom Eingang gesehen auf der rechten Seite, befindet sich der erhóhte Sitz 
des Kam bo, des Klosterabtes, der in Gum bum immer eine Inkarnation eines 
Gottes ist. In seiner Nahe haben die anderen Heiligeninkarnationen zu sitzen, 
die niederen in den vom Mittelgang entfemteren Reihen. Dem Abt gegeniiber, 
gleichfalls am Mittelgang und nahe von den Altaren, sitzt etwas erhóht, aber 
nicht so hoch wie die Inkarnationen, der T'sche b a1), der die Messen mit Hand- 
glocke, Dordyi und kleiner Handtrommel leitet und das Weihwasser zu spritzen 
hat. Neben ihm sitzt der Om dsad* 2), der erste groBe Deckelschlager, der gleich- 
zeitig die machtigste BaBstimme im ganzen Kloster besitzt. Im Hintergrund 
des Saales, links, ist der Platz der Dung ba, der Hornblaser, die aus zwei je 5 m 
langen Kupferposaunen langsam an- und abschwellende BaBtone schmettern. 
Auch die Flótenblaser (neben dem Om dsad), die groBen und kleinen Trommel- 
schlager und minder wichtigen Deckelpatscher haben ganz bestimmt verteilte 
Platze.

Vorne, zunachst dem Eingang, ist der Platz der beiden Gesku3), welche fiir

*) Geschr. inDas, Tibetan-English Diction.: Khri ba; wórtl.: der Mann auf dem 
hoben Stuhl; er gehórt zur hóchsten Klasse der slob dpon (Professoren).

2) Om mdsad. Er ist derjenige, der die Gebete im BaB mit einem tremolierenden 
„Om“ beginnt und dann zum silbemen kleinen Becken greift.

’) rGesku. Er ist Aufsiehtsrat des Klosters. Ihm unterstehen die hei ho schang, 
die sehwarzen Mónehe ais Polizeisoldaten. Jedes Kloster hat einen rGesku, in gróBeren 
Klóstem sind dereń zwei. Der rGesgu ist die wiehtigste Person in den Klóstem, er 
ist der von allen Mónchen gefurchtete Herr. Er bestimmt, wann die Mónehe sich zu 
versammeln haben. Wenn Laitn zu irgend einer heiligen Handlung, sei es wegen 
einer Krankheit, sei es bei eineźn Todesfall zur Seelenbesorgung, einen Geistlichen 
haben wollen, so bestimmt der rGesku, wer zu gehen hat. Er erteilt auch Urlaub, 
denn keinem Mónch ist es gestattet, ohne seine Erlaubnis das Klostergebiet zu ver- 
lassen. Kein Mónch darf z. B. ohne Erlaubnis das nahe Dorf Lusar betreten. Die- 
jenigen, die es heimlich tun, setzen sich Geld- und Kórperstrafen aus.

Im Hsi ning-Gebiet hieBen die rGesku der gróBeren Kloster chinesisch Seng kwan 
oder Seng kang und muBten durch den Amban bestatigt sein, die der kleineren hieBen 
tu kang. In der Ming-Dynastie und vor 1728 hieBen sie guo sche bzw. Tsch'an sche
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die Klosterzucht aufzukommen haben und dereń Abzeichen in einem gegen 
1 m langen und vierkantigen eisemen Zepter1) besteht, dem Symbol, daB sie 
iiber Leben und Tod der Móncbe zu entscbeiden haben. Noch waren viele Mónche 
zu nennen, die ganz bestimmte Aufgaben haben, der Sakristan, die Wasser- 
geber und viełe andere, docb ich babę schon mit der bisherigen Aufzahlung 
meine Leser nicht bloB ermiidet, sondern auch verwirrt, wie ja aucb jeder, der 
zum erstenmal einen gróBeren lamaistischen Betsaal betritt, von dem farben- 
prachtigen Bild, von den unzahlbar vielen Góttern und der fremdartigen 
Musik verwirrt wird, und mit dem Schiller des Faust ausrufen mócbte: „Mir 
wird von alledem so dumm, ais ging’ mir ein Miihlrad im Kopf berum.“

Es wird in den tibetiscben Klóstem taglich fleiBig in den Gebetbiicbern ge- 
lesen. Ehe noch die Sonne erscheint, ruft der mystisch-raube Ton aus den Meer- 
muschelhórnern zu den Versammlungsballen (Tafel XLVI). Nachdem dort die 
Hunderte und Tausende von Móncben in aller Stille ihre Schube vor der Tur ab- 
gelegt haben, betreten sie in feierlichem Zug, den Hut iiber die linkę Schulter ge- 
worfen, mit dem rGesku an der Spitze, barfuB den Betsaal und begeben sich an 
ihre durcb Wissen und Anciennitat bestimmten Platze. Still legen sie, dort an- 
gekommen, ihre langen und schmalen Gebetbiicher vor sich zurecht. Vor dem 
strafenden Blick des rGesku wagt keiner etwas nicht Hergehóriges zu sagen und 
nur im Fliisterton raunen sie sich die vom T'scbeba angegebene Seitenzahl zu. 
Tiefe Stille berrscbt in dem weiten Raum. Man mócbte nicht glauben, daB nabe- 
zu 2000 Manner bier versammelt sind. Barbauptig, Schulter an Schulter und 
regungslos sitzen sie da und bhcken vor sich hin. Jeder bat beim Sitzen acbt 
gegeben, daB nirgends die FiiBe unschicklich vorstehen, daB die Toga nicht 
unordentlich berunterhangt. Lauter Buddbafiguren glaubt man vor sich zu 
haben. In tiefstem BaB ertont jetzt ein raubes, langanhaltendes tremuliertes 
Oooooo . . .  aaaa . . .  aus dem Munde des Om dsad. Die lamaistiscbe Messe 
bat angefangen. Mit bewundernswerter Geschicklichkeit laBt der Om dsad 
nacb seinem ersten tiefen Oooo . . .  die Rander seiner groBen Metalldeckel an- 
einander schwirren. Mit einem Scblage fallen die anderen Deckelpatscher ein. 
Heller, silberner Glockenklang, tiefer, langsam sich verstarkender BrummbaB 
aus den langen Kupferhórnern. Flóten, Klarinetten ertónen und die groBen und 
kleinen Trommeln geben den Takt an. Aus den hintersten Ecken fallen die groBen 
Pauken ein — von diesen sind zwei so groB, daB zwei bis drei Ochsenhaute 
zum Bespannen nótig sind. Bald folgen die Worte aus dem Munde der Mónche 
immer rascher. Jetzt tief im BaB, jetzt im Diskant scbnurren die zungen- 
brecberischsten Laute von den Lippen der Mónchgemeinde und die Pauken 
geben weiter den Takt dazu und unterstreichen die wichtigsten Stellen der hei- 
ligen Texte. Jetzt schweigen alle Instrumente, nur die Lippen der Mónche reden 
weiter mit rasender Geschwindigkeit, jetzt wird in die Hande geklatscht, jetzt 
mit den Fingern geschnalzt. Dann greifen die nackten Arme des T'scheba und

und waren zugleich die Herrscher und Steuereinnehmer fur die umwohnenden Tibeter. 
Jetzt unterstehen diese Tibeter den chinesischen Bezirksbeamten.

x) Diese Zepter (Itschag tsan =  eiseme Peitsohe genannt) sind oft wahre Kunst- 
werke der Eisen- und Goldschmiedekunst. Die schónsten werden in der tibetischen 
Provinz Dergi hergestellt. Sie haben meist etwa 1,20 m Lange bei 7—8 cm Breite 
einer der vier Flachen. Sie werden bei allen feierlichen Anlassen den rGesku voran- 
getragen.
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die ałler ordinierten Lamas zu dem Donnerkeil (Dordyi) und halten diesen in 
mystischer, symbolischer, unverstandlicher Weise vor sich hin. Jetzt schnellt 
der T'scheba mit den Fingerspitzen Weihwasser in die Luft. Und weiter, immer 
weiter rauscben dabei die Worte des unausgesetzt Gebete plappernden Mónch- 
chores, die Tausende von Lippen bewegen sich im Takte der Trommeln und 
Zimbeln, bis nacb vielleicbt zwei Stunden eine kleine Pause eintritt und Tee 
aus der nebenan gelegenen Klosterkuche serviert wird, den aber die Mónche 
an ihrem Platze zu sich zu nehmen haben. Nach einiger Zeit geht der Gottes- 
dienst wieder weiter. Wieder dróhnen die Trommeln, die Pauken und die 
Hórner und rauschen die Worte der heiligen Texte zu den Góttem empor, 
schwellen die Tóne bald an, bald wieder ab, fallt und steigt die Tonhóhe im 
gesamten Chor.

Kein Wunder schrieb Abbe Hue schon im Jahre 1846, man glaube den Kult 
des Satans vor sich zu sehen. DaB allerdings keine „kirchliche“ Erbauung in 
unserem Sinn damit erzielt wird, móchte ich gerne zugeben, fur unser Ohr ist 
es eben ein „Heidenlarm". Aber der Betsaal in Gum bum mit seinen Tausen- 
den von rotgekleideten Lamas, mit den Tausenden von angerauchten Bildern 
iiber den Kópfen, mit dem stimmungsvollen Halblicht, mit der schwiilen, 
dunstigen, weihrauchgeschwangerten Luft, mit den Butterlichtem vor den 
Goldstatuen, mit dem monotonen Rauschen der Gebete wird mir doch stets 
eine wunderbare Erinnerung bleiben.

Geht man vom groBen Betsaal nach dem dahinter gelegenen Golddach- 
tempel, so kommt man an der groBen Teekiiche vorbei, worin drei riesige, auBen 
kunstvoll gearbeitete Kupferkessel von 3—5 m Durchmesser aufgestellt sind, 
die zum Teekochen dienen. Auf groBen Regalen stehen dahinter machtige Holz- 
kruge, die je 3 bis 5 Liter fassen kónnen. In diesen wird in den Pausen zwischen 
den Gebetsiibungen den Mónchen im Du kang der Tee serviert und zwar dreimal 
am Tag auf Kosten der chinesischen Machthaber.

Von der Teekiiche aus nach hinten weitergehend, steigt man einige Stufen 
an und steht dann auf der schon oben erwahnten Terrasse, in dereń Mitte sich 
das Allerheiligste, der Golddachtempel (Nr. 1 im Plan), befindet. Rechter Hand 
trefien wir auf einen kleinen Tempel (Nr. 2) mit einem Bild, das aussieht, wie 
das Tsong ka ba’s. Hinter diesen in einer Ecke ist ein Haus mit Gebetsmuhlen 
(Nr. 3) fur die Laien, die selber keine Gebete hersagen kónnen, auch ist dort ein 
Schutzgott des Glaubens untergebracht.

Der in der Mitte der Terrasse und direkt hinter dem Du kang befindliche 
Golddachtempel1) ist ein rechteckiger, massiv und regelmaBig aus griinglasierten 
Ziegeln errichteter Backsteinbau von etwa 27 m Breite und 8 m Tiefe bei 6 m 
Hóhe* 2). Nach oben ist er nicht flach wie die Gebetshalle, sondern durch eine 
schwere zweistockige chinesische Dachkonstruktion aus Holz mit zwei iiber-

1) Chin.: Kin (Tschin) wa se =  Goldziegeltempel; tibet.: Ser lha kang =  Goldenes 
Gotteshaus. Die Umgebung des Golddachtempels allein soli in den 1860er Wirren 
von den Mónchen vor der Zerstórungswut der Mohammedaner bewahrt worden sein.

2) In der Mitte der Mauer ist auf jeder Seite ein gleiehfalls griinglasiertes Relief. 
Das an der Riickseite des Tempels befindliche stelłt einen beinahe nackten, sehr be- 
leibten und traumtrunkenen Mann vor, wełchen Knaben am Ohr zupfen und dem 
sie die Schuhe ausziehen. Es ist der dickbauchige Maitreya-Buddha, den Kobolde 
in seiner Meditation stóren wollen.
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einander liegenden und jedesmal weit vorspringenden schiefen Dachem ab- 
geschlossen. Die Dacher sind an den Ecken aufgebogen wie an den ćhinesischen 
Tempeln. Auch sind allenthalben allegorische Schnitzereien und andere Zie- 
rate angebracht und alles ist bunt bemalt. Statt mit Ziegeln sind die beiden 
Dacher mit schwer im Eeuer vergoldeten Metallplatten belegt, daher der Name 
„Golddachtempel“ oder „goldenes Gotteshaus“ (Tafel XLIX).

Der Boden ringsumher ist gepflastert. In der Umgebung dieses Tempels 
nimmt jedermann seine Miitze ab, und wahrend der Festtage sah ich dort immer 
einige Tibeter und Tibeterinnen in ihren Pelzmanteln um das Allerheiligste 
betend und Ko tou machend herumrutschen. Sie nahmen es dabei sehr genau 
und bezeichneten es jedesmal, um ja nicht falsch zu messen, noch im Liegen 
mit einem weifien Strich auf den Steinplatten, wie viel Boden sie bei der einzelnen 
Prostemation mit ihrer Kórperlange abgemessen und abgerutscht hatten 
(Tafel XLIX).

An der nach Osten gerichteten Front hat der Golddachtempel seinen Eingang. 
Er besteht aus drei groBen Toren, die hinter einem Portikus mit sechs von bunten 
Tuchern umwickelten Saulen liegen. Der Boden des Portikus ist mit Zedernholz- 
platten belegt und dort sieht man taglich vom friihen Morgen bis zum spaten 
Abend jungę Mónche und vor allem viele Laien, die sich vor den verschlossenen 
Tiiren immer wieder platt auf den Boden werfen. Die Mónche ziehen, wenn 
sie vor ihren Gott treten, ihre Schuhe aus und stellen sich auf ganz bestimmten 
Platzen zwischen den Tempelsaulen auf, halten erst die Hande, mit den Hand- 
flachen gegeneinander in Stirnhóhe, sagen dazu ein kurzes Gebet, lassen sich 
auf die Knie nieder und schleifen hemach auf ihren Handen iiber die glatten 
Holzdielen so weit nach vorwarts, daB sie zuletzt platt auf dem Brette aus- 
gestreckt und mit ihrem Kopfe dicht vor der Tempeltiire liegen. Kaum haben 
sie sich dann wieder erhoben, so fallen sie abermals nieder und so fort und fort, 
dabei mit dem Rosenkranz die Zahl ihrer Ko tou zahlend. Von diesen fort- 
gesetzten gymnastischen Ubungen der eifrigen Glaubigen sind allmahlich die 
Holzplanken nicht bloB glatt poliert, sondern da, wo die groBen Zehen sich 
anstemmen, wo die Knie, die Ellbogen, die Stirnen angedriickt werden, tiefe 
Hóhlungen aus dem harten Holz herausgearbeitet. Manche halten auch, um 
sich nicht wund zu scheuern, ein kleines Wollkissen in Handen, auf dem sie 
sich jedesmal nach vorne gleiten lassen und mit dem sie die Planken abschleifen.

Am 1. und 15. jeden Monates, d. h. bei Voll- und Neumond, sowie an den 
Tagen der groBen Feste stehen in den tibetischen Klóstern alle Tempel dem 
Publikum ofien. Deshalb hatte ich auch bei diesem Besuch keinerlei Schwierig- 
keiten, iiberall hineinzukommen. Nur bei gróBerem Andrang schlossen die 
Sakristane der einzelnen Tempel fiir eine Weile die Turę, um der Uberfiillung zu 
steuern und um etwaige Diebereien durch Besucher besser verhindem zu kónnen.

Betritt man den Goldtempel, so erkennt man in dem Halbdunkel seines 
schlecht erleuchteten Inneren zuerst nur eine ungeheure Masse von weiBlichen 
Zeremonientiichern (Khadar), die eine grofie goldene Buddhafigur iiber und 
iiber bedecken. Hat man sich einmal an das Dunkel gewóhnt, so erblickt man 
zahllose Votivgegenstande, Geschenke, Kuriosa aller Art, sehr viele kleine 
Tschorten, WeihwassergefaBe aus dem verschiedensten Materiał, aus Silber und 
Gold und mit Tiirkisen bedeckt; aber auch Biicher und wiele Butterlampen 
stehen auf dem breiten Altartische davor, genug, um damit ein Museum zu fiillen.
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Alles dies sind Geschenke, die fromme Pilger gestiftet haben. Einmal war 
ich im Inneren des Goldtempels, ais eben die Kónigin von Hanggin ihre Morgen- 
andacht verrichtete, zahllose Butterlampen stiftete und hierauf Gebete mur- 
melnd wieder und wieder um die unter Seidescbarpen und Seidemanteln fast 
begrabene Buddhastatue in der Mitte herumlief.

Der dritte Tempel auf der Terrasse steht direkt neben und sudlich vom 
Goldtempel, er hat gleichfalls ein Doppeldach, ist aber nur mit griinen Ziegeln 
bedeckt. Er enthalt das dritte Bild der Dreieinigkeit der Gelug ba-Sekte.

Vor diesem Tempel siebt man nur wenige Glaubige auf die Knie fallen. 
Der Goldtempel mit seinem Inhalt gilt bei Laien und Móncben ais weitaus das 
wicbtigste Heiligtum des ganzen Klosters.

Auf der gleichen Terrasse, etwas auf der Seite vor dem Eingang zum Gold
tempel, stebt noch ein zweiter beiliger Syringenstrauch, der von einer hoben 
Holzumzaunung geschiitzt ist, damit ihn die Pilger nicht bescbadigen kónnen. 
Aucb dieser soli wie derjenige, der sicb nahe vom Klostereingang befindet, das 
oft bescbriebene Wunder auf seinen Blattern zeigen kónnen. An diesem Baume 
vor dem Goldtempel — so berichtete mir ein sebr alter Móncb — ist das Wunder 
zum letztenmal zu sehen gewesen und zwar nach Schlufi der groBen Moham- 
medanerwirren, ais ein chinesischer -General mit Namen Liu den Tempel be- 
suchte. Ganz plótzlicb sei damals auf einem der Blatter ein farbiges Buddbabild 
erschienen. Es sei dann dem General vom Abte in einer goldenen Amuletten- 
biicbse gescbenkt worden. Ubrigens habe ieb gefunden, daB sowobl die Móncbe 
wie die Laien wenig Glauben an den Wunderbaum besitzen. Er wird viel in 
Liedern besungen, spielt aber lange nicbt die Bolle, die man nacb der feurigen 
Schilderung des Abbe Hue erwartet1).

Der dem Baume naeb gróBte Tempel Gum bums scbbeBt im Siiden an die 
Dreitempelterrasse an und bildet den Hintergrund eines groBen gepflasterten 
Hofes, des sogenannten Badyien, des Tanz- und Examinationshofes. Dieser 
Tempel ist sehr lang, dureb diinne Zwischenwande in versohiedene Sale geteilt 
und entbalt eine ganze Beihe von Kolossalfiguren, darunter nocbmals einen 
rDye rembodyi (=  Tsongkaba) mit seinen zwei Lieblingsjiingern, auch einen 
Hsa k'ya teb ba (=  Buddba Sakyamuni), Dam tseben tschos rgyal, nDyambal 
(geschr.: hjam dpal), viele andere Statuen sowie eine Menge Darstellungen 
der phantastisehsten Scbutzgótter. Unter den letzteren spielt wieder die scbreck- 
licbe dreiaugige „Lhamo“ die Hauptrolle (s. Abb. 16). Sie reitet einmal auf einem 
blauscbwarzen, ein andermal auf einem gelben Maultier, das iiber Menschenleiber 
binsebreitet. Ais Sattelkissen dient ibr die Haut eines Menscben, an der noch 
der Kopf hangt. Sie bat zwei Wiirfel, um das Leben der Menschen zu bestimmen, 
auf dem Nabel tragt sie eine Sonne und am Hals einen Mond. In  den Handen 
halt das groBkópfige scbwarzhautige Scheusal einen aufgeschlagenen Menscben- 
scbadel und eine donnerkeilartige Keule. Und ibr ganzer Kórper ist bedeckt 
mit Hals- und Armbandern und Diademen von lauter Menschenscbadeln.

Auch dieser groBe Tempel bat von seiten der Mebrzabl der Pilger wenig 
Zuspruch. Es sind dort gewissermaBen nur Abbildungen von Góttern, der

B DaB Hue statt von Buddhabildem — wie Roekhill und ich jhorten — nur von 
Schriftzeichen zu beriehten weiB, riihrt wohl daher, daB Hue erst viele Jahre nachher 
und wohl aus der Erinnerung seine Erfahrungen niederschrieb.
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Fetischglaube hat sich noch nicht an sie geheftet. Nur ein groBer Stein, der in 
einem der hellen und hohen museumartigen Sale aufgestellt ist, findet eine 
besondere Beacbtung, weil auf ibm eine FuBspur des zentralasiatiscben National- 
heros „Cesar"1) zu sehen sein soli. Der Stein, etwa 1 m hocb, ist uber und iiber 
mit Butter bescbmiert und mit Kupfergeldstucken beklebt. Hat man geniigend 
Pbantasie, so kann man darauf einen unfórmigen Eindruck eines FuBes wahr- 
nebmen. Ais ieb das Tempelinnere besuchte, sab icb einige wild aussehende 
Nomaden bereinkommen und nur vor diesem einen groBen Stein einen Ko tou 
machen. Dann packten sie aus einem Ziegenmagen ein Stiick Butter und stricben 
dieses mit ihren sebmutzigen Fingern auf den Stein.

AuBerhalb dieses zusammenhangenden Tempelkomplexes liegen, eine Strecke 
aufwarts in dem Tale, noeb einige weitere Bethauser von Góttern und Góttinnen, 
die aber meist im Privatbesitz von reicben Lamas, von Gechis und Inkarnationen 
sind* 2).

Am weitesten oben liegt das Dscbu kang oder chinesiscb Gu scbu-Kloster, 
die Abteilung, die sieb vor allem mit Mystik und mit tantrischen Góttern be- 
schaftigt. Alle diese Gebaude bestehen je aus einem Bethaus, in dessen Hinter- 
grund einige Gótterbilder aufgestellt sind. Alle sind im AuBeren und Inneren 
dem groBen Du kang ahnlich. Alle haben aucb einen Vorhof mit einem saulen- 
geschmuckten, kreuzgangartigen Umgang.

Vor diesen Gebauden, unten in der scblucbtartig eingerissenen Sobie des 
Tales, sind zwei Hauptbrunnen, die das Kloster mit Wasser zu versorgen haben. 
Der eine ist heilig und deshalb diirfen dort nur Mónche Wasser holen, denn — so 
gebt die Fama — ais im ganzen Tale nocb kein einziges Haus stand, hat einst 
die Mutter Tsong ka ba’s in den Brunnen binabgeschaut und im Spiegel des 
Wassers das Bild Tsong ka ba’s ais eines wunderschónen Knaben geseben. Kurze 
Zeit darauf hat sie dann Tsong ka ba geboren.

Wie nicht anders zu erwarten, dreht sich in Gum bum ais dem Geburtsplatz 
Tsong kaba’s alles um den Namen dieses Heiligen. Seine Geburt, seine Erziehung, 
kurz sein ganzes Leben ist beute mit einer solcben Glorie von Wundern umgeben, 
daB es schwer ist, den wabren Kern berauszufinden. Ein alter Dyiwa (rtsi ba), 
der Rechner vom Medizintempel, der im gleicben Hause wie icb wobnte und 
der Abend fur Abend bei mir im Zimmer saB und sich geme und lange mit mir, 
dem „interessanten Exoten“, unterbielt, hat mir .gar manche von den Sagen, 
so wie sie sich die Mónche erzahlen, mitgeteilt.

1) In Gum bum und Umgebung Ami oder Am ye Gaserr ausgesprochen; von den 
Hsi ning-Chinesen „Or lang ye“ genannt, soweit er nicht mit Kwan ti, dem groBen 
Kriegsgott, identifiziert wird.

2) Die Zahl der Heiligen- oder Buddhainkamationen (Hutukhtu), welche in 
Gum bum ein mehr oder minder groBes Haus besitzen, wurde mir sehr yerschieden 
angegeben. Meist hieB es, es seien 48. Die meisten residieren nicht standig in Gum bum. 
Einer von ihnen wird immer fur 3 Jahre Abt im Kloster. Es gibt unter diesen Gott- 
heiten reiche und arme. Die bedeutendsten haben die folgenden (chinesischen) Namen: 
Adyafo (1906—1908 in Peking), Andyasefo (1906 Abt des Klosters), Ser to fo, 
Mam ba fo, Mo hu fo, Mina fo (von dem letzteren gibt es drei verschiedene, die ihr 
Stammkloster in Kue de ting haben, der mittelaltrige war 1906 Abt in einem Kloster 
der Ostmongolei). Nach Mayers, The chinese govemement, Shanghai 1877, gibt es 
in den Kuku nor-Gegenden nur 35 Hutukhtu, die in den kaiserlichen Listen gefiihrt 
werden. Es soli dereń nur 160 fur ganz Tibet und die Mongolei geben. Tatsachlich 
sind es viel mehr.
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„Vor vielen, vielen Jahren/1 begann der Alte eines Abends, „ais rings auf den 
Hóhen um Gum bum nocb dichte Walder standen, ais noch die ngGolokh in 
dieser Gegend wohnten, kam einmal ein frommer Priester, der aus Lhasa 
stammte, in dieses Tal. Da er der rNingma-Sekte angehórte, so batte er eine 
Frau genommen, ein Madchen aus der Umgegend, und bewohnte mit ihr ein 
schwarzes Yakhaarzelt im Talgrund. Eines Tags traumte die Frau, ein goldener 
Donnerkeil (Dordyi) falle vom Himmel und direkt in ihren SchoB hinein. Einige 
Monate darauf gebar sie einen wundervollen Knaben, der gleich nach der Geburt 
sprechen konnte. Dies war der rDye rembodyi, den die Cbinesen Bau be fo, d. h. 
den kostbaren Buddha nennen. An der Stelle, wo die Placenta vergraben wurde, 
Wuchs sogleich der heilige Tsandan-Strauch hervor, der jetzt noch an derselben 
Stelle steht. Ein Ableger davon ist spater vor den Goldtempel gepflanzt worden. 
Auf den Blattem waren damals lauter kleine Buddhabilder zu sehen.

Im Alter von 15 Jahren braehten die Eltern den jungen Tsongkaba nach 
dem nachsten Kloster, nach Hsia tschiin (s. oben Dya oder Chia tschiin) gomba, 
das damals noch sehr klein und unbedeutend war. (Es ist mittlerweile langst 
zur Gelugba-Lehre iibergegangen.) Da der Jungę sich so besonders klug 
in allem zeigte, so sollte er Priester werden. Ais er im Kloster einst seine 
Gebete nicht lesen konnte, gab ihm. sein „slobon“, sein Mónchlehrer, FuBtritte 
und Prugel, worauf plótzlich samtliche Holzstiicke des Hauses davonflogen. 
Nur ein kleines Stiick Holz fing der Bau be fo und dieses eine ist noch heute im 
Kloster Hsia tschiin gomba zu sehen. Ais das Haus weggeflogen war, kamen 
von allen Seiten eine Menge Blumen zum Bau be fo, aber niemand verstand, 
woher sie kamen. Der Lehrer aber erkannte jetzt den Bau be fo ais Gott, machte 
ihm einen Ko tou und lieB sich von ihm segnen.

Kurz darauf ging Bau be fo nach Lhasa. Auf der Reise dorthin hatte er 
allerlei Fahrlichkeiten zu bestehen, denn er reiste wie ein gewóhnlicher Student der 
lamaistischen Theologie zu FuB und ais Bettler. Er verrichtete auch unterwegs 
Wunder. So war er eines Tags sehr hungrig. Die Leute wollten ihm kaum 
etwas Mehl schenken, hóhnten ihn vielmehr, er solle nur das Innere seines irdenen 
EBnapfes nach auBen kehren, wenn ihn so sehr hungere. Der Bau be fo krempelte 
daraufhin seinen irdenen EBnapf um, woran die Leute merkten, daB er ein 
Gott war.

Ais der Bau be fo nach Lhasa kam, zeigte er sich ganz besonders tiichtig im 
Predigen und Auslegen der heiligen Biicher. Er bekampfte die Lehren der roten, 
der rNingma-Lamasekte, denn diese miBfielen ihm, weil sie zu weltlich waren. 
Anfangs fand er aber nur Wenige Anhanger. Er wurde viel verhóhnt und all- 
gemein nannte man ihn in Lhasa den ,Amdo na wody i‘, den ,Amdo-er mit der 
langen Nase"1). Einmal warfen die Bewohner von Lhasa sogar Steine auf ihn,

x) Daraus ist wohl die von verschiedenen europaisehen Reisenden aufgebrachte 
Vermutung entstanden, daB ein europaischer Katholik, ein Mann mit einer langen 
Nase, den Tsong ka ba in Am do unterrichtet habe, und daB dadureh viele dem Katholi- 
zismus ahnhche Gebrauche in den Lamakult aufgenommen worden seien. Ich mochte 
dagegen vor allem anfiihren, daB, wenn sich iiberhaupt in jener Zeit europaische 
Missionare in solch abgelegenen Gegenden aufhielten, Tsong ka ba wohl schwerlich 
von einem solchen unterrichtet werden konnte, weil er allem Anscheine nach schon 
in sehr jungen Jahren nach Lhasa kam. Auflerdem werden die Europaer jetzt um 
Gum bum und am Kuku nor immer nur „Ni gar“, d. h. „Hellauge", genannt. Unter 
„Langnasigen“ versteht man allenfalls die Katschi, die Turkistanleute.
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da rief er den Berg an und aus diesem trat eine Menge steinerner Manner 
heraus.

Selbst zwei Schiller, die er gewonnen hatte, lebten anfangs lange Zeit in der 
Furcht, sie kónnten vom Himmel bestraft werden, weil sie vom Glauben der 
Alten abgefallen waren. Ais er mit diesen beiden iiber Land reiste, sandte der 
Donnergott einen Blitz. Bau be fo wuBte aber davon und hielt seine Hande iiber 
die beiden, so daB ihnen kein Leid geschah.

Bau be fo (Tsong ka ba) ist in Lhasa in dem von ihm gegriindeten Kloster 
dGaldan geblieben und auch daselbst gestorben. Da er ais junger Bettelmónch 
auf seiner Reise nach Lhasa die Worte seines Klosterlehrers in Hsia tschiin ver- 
gessen hatte und nicht zuriicksah, ais er unterwegs beim Gebetehersagen an die 
Stelle ,scher me yung, scher me do‘ kam, so konnte er nie mehr nach Amdo 
zuriickkehren. Er starb 70 oder 80 Jahre alt und ist seither nie mehr wieder 
geboren worden.

Schon zu Lebzeiten des Bau be fo ist aber seine Schule so beriihmt geworden, 
daB der Kaiser Yunglo1) ihn zu sich nach Peking einlud. Baubefo selbst 
aber ging nicht hin, sondem sandte seinen ersten Junger, den Hsien kia dschii- 
dya* 2). Dieser erhielt in der Folgę den Auftrag, mit seinen Begleitern fur den 
Kaiser die Gebete zu lesen, und dazu hatten sie wie kaiserliche Leibdiener in 
Kleidung und Hut die kaiserliche gelbe Farbę zu benutzen. Seither tragen die 
Gelugba-Mónche die gelbe Farbę. Wir Gelugba-Lama sind alle desKaisers Priester.

Ais dann nach einigen Jahren Hsien kia dschii dya von Peking heimkehrte, 
zog er sich nach dem Kloster Hung hoa zuriick, das zwei Tagereisen óstlich von 
Hsiningfu liegt3). Bei seiner Abreise erhielt er eine Menge Geschenke vom 
Kaiser. Eine Gemahlin des Kaisers gab dem Scheidenden 108 machtige Kisten 
voll Gebete mit, die nicht mit schwarzer Tusche, sondem mit Gold geschrieben 
waren. Sie machten 25 Yaklasten aus, die von Peking nach dem Kloster 
Hung hoa se gebracht wurden4 *).

In Hung hoa se hatte auf Befehl des Kaisers immer ein hoher chinesischer 
Mandarin zu wohnen, der nach Hsien kia dschii dya zu sehen hatte. Dieser 
Mandarin erkundigte sich dreimal am Tage nach dem Befinden seines Schutz- 
befohlenen. Eines Tages aber fand er den Hsien kia dschii dya ohnmachtig. 
Dieser hatte namlich gehórt, daB Bau be fo sterben wolle, und ging deshalb, 
seinen Kórper in Hung hoa se lassend, mit seiner Seele nach Lhasa, um seinen 
Herm, den Bau be fo, noch einmal zu sehen.

Hsien kia dschii dya ist gleichfalls ein Fo ye (Buddha). Er und Dia ya dyo dyi6) 
sind die beiden Junger, die Bau be fo einst vor dem Blitz behiitet hat. Hsien kia- 
dschii dya und Ke diu rdyi ist derselbe. Dia ya dyo dyi und Ke diu rdyi kamen 
zweimal zu uns auf die Erde, dann nicht mehr’). Bau be fo aber kam sicher nur 
einmal auf unsere Erde.

*) Regierte von 1403 bis 1425.
2) Dies ist die chinesifizierte Form von mKas grub byams tschen tschos rdye.
3) Vermutlich ist damit Potanins Kloster Orgolin im Osten von Wei yiian bu

gemeint.
«) Kloster Orgolin besitzt noch heute einen besonders schónen Kandyur mit Gold- 

lettem; ein ganz ahnlicher gehort zu den Schatzen der Berliner Staatsbibliothek.
6) Ist die chinesifizierte Form des rgyal tsab rdyi.
*) Ke diu rdyi =  mkas grub rdye. Meist wird freilich gelehrt, daB die beiden 

im Dalai Lama und im Pan tschen lama weiterleben (s. S. 213 Anm.).
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Ais allmahlich die vom Bau be fo gegriindete Schule die alte „rote“ Schule 
ganz uberAiigelt hatte, wurde, lange nach dem Tode des Bau be fo, von heiligen 
Mannern ein Kloster an der Stelle erricbtet1), wo der Bau be fo geboren worden 
war und wo die Wunderbaume wuchsen. Dies ist das Kloster der bunderttausend 
Heiligenbilder, Amdo sGumbum gomba.

Adya fo ist die immer wiederkehrende Seele des Vaters vom Bau be fo, 
er gehorcht zur Zeit dem Befehl des Kaisers, in Peking die Gebete zu lesen. 
Er wurde letztes Jahr dort von zwei japanischen Priestern besucht, die ihn in 
ibre Heimat einluden und wirklich auch nacb Japan geleiteten. Die Japaner 
wollten ibm viel Gold und Silber schenken. Unser Adya fo nahm aber nur die 
Blatter eines Wunderbaumes mit, der im Lande der aufgebenden Sonne wachst."

„Hatte doch Bau be fo“ — schloB mein alter Freund — „auf seinem Weg 
nacb Lhasa, wie ihm geheiBen worden war, an den Passen nacb hinten geseben, 
dann ware nicht alles Geld und Gliick nach Lhasa gegangen. Hier in sGumbum 
ist das Gliick nicht mebr.“

Am 14. des I. cbinesischen Monats wurde ich nachmittags eingeladen, 
Theaterfestlichkeiten im Kloster mitanzuseben. Begleitet vom Ambandol- 
metscher, von den beiden zu mir kommandierten Monchen, meinen Dienern 
und vier chinesischen Soldaten ging- ich zum Festplatze. Auf der erbóbten 
Terrasse vor dem langen Tempel (auf dem Plan: Nr. 7) waren fiir mich und die 
mongolischen Fiirsthcbkeiten Bankę hergerichtet, von denen aus wir den ganzen 
Radyien-Hof iiberseben konnten. Auf drei Seiten von einer Saulenhalle um- 
geben, wird der Hof auf der vierten, der Siidseite, von einigen Hausern mit 
3 m hohen und 2 m dicken Gebetsmiihlen und einem kioskartigen Tempelchen 
abgeschlossen, das in chinesiscbem Stil gebaut ist und einen saulengeschmiickten 
Umgang hat. Auf dem erbóbten Vorplatz unter den Saulen dieses Tempel- 
chens saBen wiirdig aussehende Mónche ernsten Gesicbts in fester und ge- 
reckter Haltung. Sie bielten Musikinstrumente, meist eine Trommel, die am 
Ende eines langen, vertikal gehaltenen Stieles befestigt ist und die mit einem 
groBen, sichelfórmig gebogenen Schlegel angescblagen wird. Vor allem aber saBen 
dort die Oberdeckelpatscber und Zimbelschlager. Das zweistockige Tempelchen 
ist der Requisiten- und Ankleideraum der Schauspieler, d. h. der Mónche.

In Osttibet sind die Theaterauffiihrungen noch ganz in den Handen des Klerus. 
Laien diirfen nicht mitspielen, sondern nur zusehen. Es wird deshalb nur 
gegeben, was den Monchen behagt. Eine Handlung ist so gut wie nicht vor- 
handen. Die Auffiihrungen sollen nur belehren und vorzeigen, was es fiir 
Wesen auf der Welt gibt. Sie bringen zur Anschauung, vor was fiir Scheusalen 
die Gebete der Priester den glaubigen Laien bewahren kónnen. Zur Ergótzung 
des Publikums treten dazwischen einige SpaBmacher auf.

Ais ich meinen Platz einnalim, waren schon Tausende von Zuschauern 
versammelt. Ringsherum urn den Platz drangten sich Manner wie Frauen 
und noch die Halfte des oflenen Hofes wurde von den Schaulustigen weg- 
genommen. In den ersten Reihen hockten die Leute am Boden, hinten stand 
man. Selbst auf den Aachen Dachem der Saulenhallen saBen noch viele. Die

x) Es soli 1575 bei Gelegenheit der Reise des Dalai Lama bSodnams rgyamts'o 
zum Hof des Altan Gegen Khan nach Kuei hoa tsch'eng gegriindet worden sein 
(s. S. 189). Es gehorte nach 1610 den weiBen Sekten von Tsang, bis es 1633 von 
Guschri Khan erobert und den Gelugba zuriickgegeben wurde.
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Zuschauer waren gut aufgelegt, uberall sah man vergnugte, lachende Gesichter. 
Selten gab es einmal einige EippenstóBe wegen eines besseren Platzes. Eintritts- 
geld wurde, wie auch bei den meisten Theatern im Inneren Chinas, nicht ver- 
langt. Es waren in der Hauptsache Tibeter und Mongolen da. Cbinesen łieBen 
sich nur vereinzelt blicken. So war es wobl das farbenprachtigste Publikum, 
das man je irgendwo trefien mag. Mit verachtlichen Mienen sah ich einige in 
Seide zwar, aber doch weniger farbig gekleidete Tientsin-er GroBkaufleute eine 
japanische Zigarette rauchend durch die Menge stolzieren. Sie fuhlten sich sicht- 
lich hoch erhaben iiber all die Barbaren, die sich so phantastisch bunt anzogen.

Plótzlich ertónten aus der Hóhe im Crescendo dumpfe Hornsignale aus 
langen Kupferposaunen. Man hatte die Hórnerblaser auf dem Aachen Dach 
des im Norden an den Radyien-Hof anstoBenden Du kang untergebracht. Der 
Kambo, der Klosterabt1), die Inkarnation Andya se fo, erschien auf dem Fest- 
platz. Dem Zug voraus ging ein Dutzend Polizeimónche, hei ho schang 
(d. i. schwarze Priester) von den Chinesen genannt. Lange Peitschen schwingend 
schlugen sie mit wichtigtuerischen Mienen riicksichtslos auf die Zuschauer, 
die ihnen im Wege standen, so daB ihnen jedermann gerne Platz machte. Auch 
meine feinen Tientsin-er Herren, die Agenten von europaischen WollArmen, 
die sich kindisch neugierig vorgedrangt und wohl eine besondere Behandlung 
erwartet hatten, erwischten einige kraftige Hiebe. Hinter den Polizeimónchen 
schritten mit langen Stócken zwei Mónche, die in gelben Manteln steckten 
und auf dem Kopf hohe gelbe Raupenhute trugen, wie sie die Mónche innerhalb 
des Klosters bei feierlichen Aufzugen stets anzuziehen haben. Hinter ihnen 
folgten in den gleichen Raupenhiiten zwei Mónche mit (tibetisch: dugs) langen, 
oben mit einem Haken versehenen Stangen, an denen sie ais eine Art Fahne 
kleine gelbseidene, ineinander gesteckte Tutchen oder besser Schirmchen trugen; 
zwei Weihrauchtrager, dereń */2 m lange und diinne Weihrauchstabchen wie 
ein rómisches Faszienbundel aussahen; zwei Mann mit den kunstvollen Zeptern 
der rGesku-Lama und zwei Mann, die Weihrauchkessel schwangen. Jetzt 
kamen die beiden rGesku-Lama selbst, und hinter diesen allen schritt unter 
einem groBen, dreifachen, gelben Schirm der Kambo, der Abt, ein Mann von 
etwa 30—35 Jahren mit einem gelben Spitzhut auf dem Kopf und ganz in Gelb 
gekleidet. Es war ein wirklich schóner und wurdevoller Anblick. Dem Abte 
schlossen sich noch andere gelbgekleidete Lama mit hohen Raupenhuten auf dem 
Kopf an, endlich noch Diener, die massiv silberne und goldene GefaBe, Weih- 
wasserkannen, Tassen und Gebetsmuhlen ihrem Heiligen nachtrugen. Alles erhob 
sich still und feierlich, ais der Kambo den Hof betrat (Tafel LVT). Viele Tibeter 
sturzten aus der Menge heraus und warfen sich ein uber das andere Mai auf

*) Von den Hsi ning-Chinesen „fa tai“ genannt. Er ist in Gum bum stets eine In- 
kamation, wechselt alle 3 Jahre und wurde jedesmal vom Kaiser bzw. vom Pekinger 
Kolonialamt bęstatigt. Nicht jedes Kloster in Tibet hat aber einen Kambo. Der 
Kambo entsprioht deshalb noch mehr dem Bischof unserer kath. Kirche. Er hat 
stets ein ganzes Gebiet unter sich und beherrscht mehrere Kloster. Der Kambo von 
Gum bum ist zugleich Herr iiber 21 Amdo-Klóster.

Die eigentliohe Klosterabtswiirde ist geteilt. Jedes Kloster hat — wie ich oben 
sagte — seinen T'scheba, Vorsteher fur alle Kulthandlungen, seinen rGesku, Ordner 
und auch Zensor, der deshalb fast hoher ais der Tscheba steht, seinen Om dsad, Vor- 
sanger und Musikmeister, seinen bTschang dsod, Intendant, unter dem die Nirba 
(gnyerba) =  Schlussclyerwalter, die Rechner usw. folgen.
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das Pflaster des Hofes. Der Abt nahm davon keine Notiz, voll Wiirde und 
Gelassenheit bestieg er seinen etwa P/2 m hohen steinernen, piedestalartigen 
Sitzplatz, der mit gelben Kissen und Teppichen bedeekt war und der sich in 
der an den Du kang anstoBenden Saulenhalle gegeniiber dem Tbeaterbaus 
befand. Ais er sicb endlicb mit viel Umstand und mit Hilfe seiner Umgebung 
niedergelassen und wie ein Buddhabild zurechtgesetzt, auch noch etwas Weih- 
wasser mit seinen Fingem verspritzt hatte, begann sogleich die Vorstellung. 
Wieder scbmetterten die langen Kupferhómer von dem Dach, des Du kang 
ikrę schauerlichen BaBtóne herab. Diesmal klangen sie in einen schrillen Ton 
aus, den eine aus einem menschlichen Schenkelknochen verfertigte Trompete 
von sich gab. Die breite, doppelfliiglige Tur des Theaterpavillons ófinete sich, 
die Zimbeln und Trommeln setzten langsam und feierlich ein und in den Hof 
sprangen im Takte der Zimbeln vier Totenmasken (Dur tschod)1), mit Bandem 
und Tuchern wild geschmuckte Totengerippe, die von etwa lójahrigen Mónchs- 
zóglingen dargestellt wurden. Sie tanzten und sprangen zum Zimbelklang 
auf dem groBen freigelassenen Platz paarweise und kunstvoll; bald sich sammelnd, 
bald sich wieder zerstreuend, schnellten sie sich in die Hóhe, drehten sich auf 
einem FuB, schwangen die Arme und hoben die FiiBe, wahrend die alten Mónche 
alle ernst und starr ihre Bewegungen, diese Uranfange unseres Balletts, ver- 
folgten. Endlich verschwanden die Skelettmasken und die langen Homer 
dróhnten aufs neue aus der Hóhe herab. Ein paar „Dummer August“-Masken, 
die eine mit einem riesigen griinen, die andere mit einem ebenso groBen roten 
Kopf sprangen jetzt aus dem Tempel heraus. Auch diese hiipften erst lange 
bald auf dem einen, bald auf dem anderen Bein, wiegten sich nach links und 
rechts und schlugen dazwischen plótzlich mit ihrem Kopfe riicklings auf den 
Boden. Nach einer Weile fiihrten sie einen alten Mann mit einem riesigen 
Rosenkranz aus dem Theatertempel heraus, der noch sechs Knaben bei sich 
hatte. Der alte Mann sah genau aus wie der Dicke, der hinten am Golddach- 
tempel abkonterfeit war. Er stellte den „Dickbauchbuddha" vor. Er wie 
seine sechs Kinder hatten viel zu groBe Kopfe und sahen deshalb wirklich 
originell und spaBhaft aus. Der Dickbauchbuddha mit seinen sechs Kindern 
tanzte nicht, er schritt nur langsam und gemessen durch den Hof und blieb 
fortan auf der Ostseite in der ersten Reihe der Zuschauer sitzen. Von den 
beiden „Dummen Augusten" wurden sodann noch ein groBes Servierbrett mit 
einem aus Teig geformten kindlichen Kórper sowie drei Sitzteppiche in die 
Mitte des Platzes gelegt. Zum groBen Vergniigen des Publikums konnten sich 
die beiden SpaBmacher unter vielen anderen albernen Possen auch lange nicht 
daruber klar werden, was die Ober- und was die Unterseite der Teppiche war.

Endlich dróhnten wieder die Riesenposaunen und zwei Hirschkopf- (TafelLI) 
sowie zwei Yakkopftanzer erschienen auf dem Tanzhof. Nach endlosen, wilden 
Verbeugungen, Spriingen und Verrenkungen mach ten sie einem besonders 
kostbar gekleideten riesigen Stierkopf Platz, dem Tschiis dyal* 2), dem Hiiter 
der Morał, dem Gott der Toten. Langsam und feierlich kam der hereingetanzt 
und blieb in der Mitte des Hofes stehen. Sein Kopf war schwarz, nahezu ein 
Meter hoch, hatte drei Augen, wild aussehende Hauzahne, eine Krone aus

*) Durkrod.
2) Tschosrgyal, sanskr.: Dhannar&ja oder Yama.
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Totenkópfen und war mit viel Silber und Gold geschmiickt. An seinem Hinter- 
kopfe flatterten lange farbige Seidenscharpen, von den Spitzen seiner Homer 
ziingelten goldene Flammen. Die Mongolenfiirsten, ich und der Kambo lieBen 
ihm einen groBen KhAdar und etwas Silber iiberreicben. Die beiden Dummen 
Augustę befestigten die iiberreicbten Scharpen an seinen Hórnern, wahrend 
vieie Tibeter ihm einen Ko tou machten. Dann, in der linken Hand eine groBe 
Seemuscheltrompete mit einem Khadar und einer Fangschnur (Schleuder), in 
der rechten eine Keule mit einem Totenkopf schwingend, hopste und sprang 
auch dieser Gótze, der gefurchtete Herr der Toten, in dem Hofe herum, nicht 
viel besser ais ein vermummter Siidseeinsulaner. Bald folgten ihm noch acht- 
zehn ahnlich aussehende Scheusale, die in der linken Hand meist das Schadel- 
dach eines Menschen hielten, in der rechten einen dreikantigen Dolch, Purbu, 
schwangen. Nach langem Umhertanzen, Drehen und Schaukeln im Takte der 
Zimbeln, wobei die iiber und iiber seidegestickten Brokatgewander gleiBend in 
der Sonne schillerten, setzte sich endlich der Totengott auf den kleinen Teppich 
in der Mitte des Platzes, nahm ein langes Messer zur Hand, stach der aus Tsamba- 
teig geformten menschlichen Figur ins Herz und zerschnitt sie darauf in lauter 
kleine Stiicke. Wahrenddem hatten sich alle die achtzehn anderen Teufels- 
masken, die Hirschkópfe, Yakkópfe, Tiger-, Lówen-, Affen-, Geiermasken im 
Kreise um den Kónig und Herm des Totenreiches gelagert. Langsam im Takte 
sich drehend verschwanden nach dieser Zeremonie und nach einem neuen 
Reigen um den ganzen Hof die wilden Gestalten im Theatertempel. Drei neue 
Hirschkópfige tanzten nochmals, immer rasender, immer wilder mit ihren 
Geweihmasken schlagend, endlich waren auch sie verschwunden. Die reichen 
Gewander, die glitzernden Masken, die sonderbaren Bewegungen gaben inmitten 
der bunten Zuschauermenge bei dem in den Augen beiBenden Weihrauch ein 
ganz einzigartiges Bild. Hatte die Auffiihrung nicht iiber zwei Stunden gedauert, 
so hatte man an irgend einen Spuk glauben kónnen (Tafel XLVI).

Still, ohne Beifall, ohne besondere Bewegung hatte das Volk zugesehen. 
Die einzelnen Tanze dauerten sehr lange, wollten schier nicht enden. Ais der 
Abt den Festplatz verlassen hatte, zerstreute sich das Volk wieder. Die Mónche 
aber mit dem Abt an der Spitze versammelten sich noch zu stundenlangen 
Gebeten in der Du kang-Halle.

Fragt man nach dem Sinn dieser Auffiihrung, so kónnen die wenigsten 
eine Brklarung geben. Einige Lama, die ich aushorchte, sagten mir nur: „Die 
menschliche Figur auf dem groBen Holzteller stellt den Herzog Mień vor, der 
zu Kaiser Yung Tscheng’s Zeit1) hierher kam und Nordosttibet eroberte, wahrend 
gleichzeitig Herzog Yo iiber Se tschuan nach Lhasa zog. Mień gung ye war 
ein sehr grausamer Broberer. Er bat die acht damals in Gum bum Wohnenden 
Hutukhtu zu sich kommen lassen und zu ihnen gesagt: ,Da ihr ja Gótter sein 
wollt und ais Gótter alles zu wissen vorgebt, so sagt mir, wann ihr sterben 
werdet.' ,Morgen,‘ antworteten die Hutukhtu. ,Nein, heute/ schrie sogleich 
der Herzog und liefi ihnen alsbald vor seinen Augen den Kopf abschlagen. 
Und der bose mandschurische Herzog lachte dazu aus vollem Halse und sagte: 
,Gótter miissen wissen, wann sie sterben, das kann man von den Góttem ver-

1722—1735. Es scheint die Rebellion des S. 190 erwahnten Lobzang Dandsin 
gemeint zu sein, doch ist die Eroberung von Tibet von 1719 damit verquiekt.
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langen. Es sind eben keine Gotter/ Unten auf dem Platzeingang hat man 
nach dieser Tat zum ewigen Andenken den acbt toten Hutukhtu acht Tschorten 
errichtet, und jedes Jahr im Laufe des ersten Monates zerhackt Tschiis dyal 
beim Tanzfest den Kórper des grausamen und gottlosen Mień gung ye zur 
Strafe fur seine Verrucłvtheit“ 1).

Am Tage darauf, am 15. ihres I. Monats, stellten die Mónche auf einem 
freien Platz, drauBen vor der Mauer des Tanzhofes, in groBen Vierecken hohe 
Masten auf, die mit farbigen Ehrenschirmen und mit vielen Wimpeln und 
Gebetflaggen geschmuckt waren. In den Tempeln sah ich an diesem Tage 
auf einigen Altaren kleine, aus Butter geknetete Buddhabilder und farbige 
Butterblumen, die auf dreieckige Bretter aufgeklebt waren. Auch an diesem 
Tage erhob sich wie an den Tagen zuvor am Vormittag ein starkerer Westwind, 
darum trompeteten die Mónche den ganzen Tag unausgesetzt von den Aachen 
Dachem ihrer Bethauser, um den Windgóttern zu melden, daB sie dies Wehen 
heute unterlassen miiBten. Am Abend war es auch wirklich windstill. Es 
mochten mittlerweiłe 20 000 Zuschauer zusammengestrómt sein, auch viele 
Chinesen hatten sich nun eingefunden, zahlreiche OfAziere aus der Stadt; auch 
die Frau des Ambans war erschienen, sowie der Kommissar der Lhasaregierung, 
ein Tibeter, der fiir gewóhnlich in Dankar seinen Sitz hat.

Um 9 Uhr nachts wurde ich feierlich von den hei ho schang, den Polizei- 
mónchen des Klosters, abgeholt. Voran einige Latementrager, ging es von 
meinem Haus aus einige Schritte aufwarts am Tempel der Medizinbuddha 
vorbei. An der Wand des Du kang, gegeniiber der groBen Teekiiche, fand ich 
schon das erste Butterbild. Ein groBer breiter Altar von Tischhóhe war dort 
aufgestellt. Wie etwa ein Altarbild in unseren Kirchen erhob sich darauf hinten 
eine 4 m hohe, dreieckige Holzwand. Auf dieser war in der Mitte ais 
Hochrelief ein fast lebensgroBes Buddhabild aus Butter zu sehen, und zwar 
an dieser Stelle der kommende Buddha (sanskr.: Maitreya). Um die Figur 
her waren Blumen angehracht, die alle wie der Buddha selbst aus Butter 
modelliert waren, nirgends war auch nur ein Fleckchen von Butter frei geblieben. 
Alles war bunt bemalt, vielfach vergoldet, und gab im Scheine der Hunderte 
von Butterlampen, die auf dem Altar davor brannten, ein farbenprachtiges 
Bild. Die Feinheit der Ausfuhrung war erstaunlich. Schon dieses eine Bild 
hatte weitaus meine Erwartungen uhertroffen.

Weiter ging es von dort an zwei ahnlichen Butterbildern vorbei, die an 
der Wand hnks und rechts vom Eingang des Du kang-Vorhofes standen. Schon

*) Der geschichtliche Untergrund dieser Erzahlung ist mir unerfindlich, denn die 
Mandschuren haben sich stets sehr wohlwollend den Gelugba gegeniiber gezeigt. 
Derselbe oder ein ahnlicher Tanz wird noch an vielen anderen Platzen in Tibet um 
die Jahreswende aufgefiihrt und er ist natiirlich viel alteren Datums ais 1723. Es 
enthalt das Fest Erinnerungen an vorbuddhistische Zeiten, ais noch Menschenopfer 
den tibetischen Gottem dargebracht wurden, um ein gutes neues Jahr zu bekommen 
(s. Tafel LI). Namentlich in Sagen finden sich noch viele Zuge, die auf friiheren 
Kannibalismus oder mindestens auf Menschenopfer bei den Tibetem hindeuten und 
die sich in dieser symbolischen Zerstiickelung eines Feindes des Buddhismus bis in 
die jiingsten Sekten erhalten haben. Meist wird angenommen, daB die zerhackte 
Menschenfigur gLangdarma, der letzte GroBkónig von Tibet, (914 [908] —917) sei, der, 
weil er den Buddhismus wieder austilgen wollte, von einem Mónch Lha lung pal, der 
sich tanzend ihm naherte, erschossen wurde.
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dort staute sich die Menge, und je naher wir zu den Hauptbildern kamen, desto 
dichter wurde sie. Hier zogen die Pohzeimónche ihre Peitschen heraus und 
teilten riieksichtslos nach linka und rechts wuchtige Hiebe aus. Wir kamen 
aber trotzdem kaum yorwarts, auf den tibetisehen Pelzmanteln fruehteten 
die Schlage nicht gar viel. Trotz der berrschenden 15° Kalte stand darum 
den Polizeimannem vor lauter Draufschlagen der SchweiB auf der Stime, denn 
sie hatten vor mir achon einige lebende Buddha durcb die Menge geleiten miissen, 
wobei sie wahrscheinlicb noch yiel kraftiger „gearbeitet" hatten.

Endlich standen wir aber doch innerbalb der hohen Masten, welcbe die 
Móncbe schon am Tage aufgestellt hatten. Grofie Seidendecken mit gestickten 
Buddhabildern, Teppiche und schon gemalte chinesische Latemen sowie eine 
riesige, einen Baldachin bildende Goldweberei aus Kaschmir hingen dort iiber 
unseren Kópfen, vor mir aber baute sich ein Riesenrelief auf, das bei einer 
Breite von 8—10 m etwa 9 m Hóhe hatte. Auf einem nach vorn treppenartig 
abfallenden Altar brannten viele viele Hunderte von Butterlampen, kleine 
Messingschalen voll Butter mit einem Docbt in der Mitte, und beleuchteten 
ein verwirrendes Bild mit zahllosen Eiguren, die alle aus Butter modelliert 
und angemalt waren. Reiter, Kamele, Elefanten waren darauf abgebildet. 
Es war wie eine der groBen, Tangga genannten Tempelfahnen gemacht, nur 
eben alles in Hochrelief und aus Butter. In der Mitte in zweimal LebensgróBe 
thronte das Bild der Góttin Dschoma in wirklich kiinstlerischer Vollendung. 
Unten und auf den Seiten waren Tempel und Hauser dargestellt, die goldene 
Dacher hatten. Zu diesen bewegte sich ein Festzug, und Yak und andere Last- 
tiere schleppten allerlei Schatze herbei. Auf den Yeranden der hóheren Stock - 
werke saBen viele Frauen im Festschmuck. Das Bild stellte Srong btsan sgambo’s 
Hochzeit mit der chinesischen Prinzessin Wentscheng (der weiBen Dschoma) yor1).

Das zweite groBe Butterbild hatte etwa die gleichen MaBe. In seiner Mitte 
saB eine Buddhakolossalfigur, auf den Seiten und unten war mit etwa fiinfhundert 
je 20 cm groBen Figuren der Empfang des Pan tschen-Lama beim Kaiser 
Kien lung in Peking im Jahre 1780 dargestellt. Die Prinzen und Prinzessinnen 
auf den Yeranden, die Reiter und Sanften auf den Wegen waren alle sehr
sauberlich modelliert. Gber dem Buddhabild befand sich ein groBer Tempel, 
in dem von Zeit zu Zeit ais bewegliche Marionette der rGesku-Lama mit seinem 
Stock erschien, worauf jedesmal viele Mónchlein, alle gleichfalls Butter- 
marionetten, in ihre Gebetbiicher sahen. Kaum war die Puppe wieder ver- 
schwunden, so schauten sie ebenso flink wieder heraus. Hinter diesem Bilde 
war eine Musikbande aufgestellt, die bei meinem Erscheinen ein groBes Getose 
anhub, und jedesmal, wenn die rGesku-Butterpuppe erschien und mit ihrem 
Stock fuchtelte, machten die Musiker hinter dem Bild aufs neue einen Hóllen- 
larm, und alle Zuschauer, Mónche und Volk, lachten und jubelten vor Freude.

T) Srong btsan sgampo ist der groBte tibetisohe Kónig oder Kaiser. Er regierte 
in der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts, heiratete u. a. eine chinesische und eine 
nepalesische Prinzessin, fiihrte in Tibet die Kursivschrift ein, die heute noch gehraucht 
wird, und machte seine Untertanen zu Buddhisten. Es gelang ihm, ganz Tibet unter 
seinem Zepter zu yereinigen und noch groBe Teile der Nachbarlander unter seine 
Gewalt zu bringen. Er residierte in Lhasa und ist der Erbauer des Schlosses auf dem 
Potala, das spater die Residenz des Dalai Lama wurde.

sGrolma, allgemein Dschoma ausgesprochen, chinesisch meist Kwan yin pu sa 
genannt, ist identisch mit der indischen weiBen Tara.
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Nachdem ich die Bilder mit aller Mufie betrachtet hatte, wurde ich in ein 
grofies Prunkzelt geladen, das nebenan im Tanzhof aufgeschlagen worden war. 
Dort wurden Tee, Jujuben, Tsamba und Zucker angeboten und dort konnte man 
auch zum Dank einige Silberstiicke anbringen. Damit hatte ich aber noch nicht 
alle Butterbilder gesehen. Im ganzen waren es zwólf Stiick. Alle waren zwar 
um den Tsog la kang herum, d. h. in der Umgebung, aber doch aufierhalb der den 
Golddachtempel einschliefienden heiligen Hauptgebaude des Klosters aufgestellt. 
Alle hatten Buddhabilder in der Mitte, dereń Namen aber meine Fiihrer mir nie 
nennen konnten. Bei dem Best der Bilder, die alle nur Mittelgrófie hatten, Waren 
oben an der Spitze Friichte und Blumen, auf den Seiten meist Szenen aus den 
Sagen von Kónig Gesar1) und von Tang sen* 2), wie z. B. Tang sen mit dem Stein- 
afien und allen seinen Freunden iiber den Yang tse setzt, dargestellt.

Riihrend war es anzusehen, wie tibetische Pilger grofie Butterballen herbei- 
schleppten und den Priestern gewissermafien ais Bezahlung fiir das Gesehene 
iibergaben. Die Butterbilder dienen rein zur Schau. Nur ganz ausnahmsweise 
konnte man einen Tibeter sehen, der sich vor den Bildern zum Ko tou nieder- 
warf. Es waren dies dann Leute, die kein Gótterbildnis sehen kónnen, ohne 
sich sogleich davor niederzuwerfen. Dereń gibt es freilich in Tibet nicht wenige.

Schon bei Sonnenaufgang hatte ich mich am anderen Morgen mit meiner 
Kamera auf den Weg gemacht, um die Butterbilder auf die Platte zu bringen, 
aber ich fand den Platz bereits geraumt. Blofi die leeren Masten und Geriiste 
standen noch da. Nur e i n e Nacht lang, von etwa 7 Uhr abends bis 4 Uhr 
morgens, sind die Bilder zu sehen, an denen viele Dutzend Mónche monatelang 
gearbeitet haben und dereń Herstellung jedesmal das Kloster ein kleines Ver- 
mógen kostet. Mit Miihe erhielt ich an diesem Morgen von dem San lao ye 
einen butternen Reiter aus dem Gefolge des Srong tsang sgambo. Die Bilder 
waren alle schon zersfórt und in eine Grube geworfen worden, in welcher die 
verwendete Buttermasse bis zum nachsten Jahre aufbewahrt wird. Der Reiter, 
welchen mir der San lao ye „geschenkt" hatte, zeigte diinn mit Stroh iiber- 
zogene Eisenstifte, die in die den Hintergrund bildende Holzwand eingetrieben 
waren. Die eigentliche Formmasse bestand aus einem mit der Zeit sehwarzlich 
gewordenen Butterstiick, das einen stark ranzigen Geruch verbreitete. Jedes 
Jahr machen sich neue Kiinstler mit neuen Einfallen ans Werk, sowie im An- 
fang des Winters die Kalte anhalt. Da die Leute standig mit kaltem Wasser 
zu arbeiten haben, so soli es kein beneidenswertes Geschaft sein3).

Zwei Tage nach dieser Festnacht hatte das Kloster wieder ganz sein gewóhn- 
liches Aussehen. Die wohltuende, wunderbare Ruhe wurde nur manchmal 
durch die Bafitóne der Hórner unterbrochen. Auch nachts klang oft Hórner- 
und Flótenklang an mein Ohr; Gebete, die irgend ein Mónch auf seinem Haus- 
dach in monoton dahinrauschendem Basse sang, tónten durch das Tal und 
liefien mich selbst in Traumen die fremdartige Umgebung mit dem einzig in 
der Welt dastehenden Kult und Geprange nicht yergessen.

J) s. Bd. II, S. 158 u. 159.
2) Hsiien Tsang, s. Bd. II, S. 23—27.
3) Der japanische Móneh Kawagutsehi teilte mit, dafi aueh in Lhasa am 15. des 

I. Monats Butterbilder gemacht werden. Die Darstellungen scheinen dort aber 
lange nicht so grofi zu sein. Er spricht nur von 120 Figuren. Sie sind dort nur fiir 
eine kleine auserwahlte Schar bestimmt (s. Ekai Kawaguchi, Three years in Tibet).
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Tafel LV.

Frauen der Tu ren auf der Messe von Wełyilanbu.
(Bauerinnen aus den Tftlern im Nordwesten.)

B&uerinnen auf der Messe von Wełyilanbu.
I



Tafel LVI.

Der „Daban sehan“ und im Yordergrund das Kloster Gomangse.

Die Messe in Weiyftan bu.

Die Gl&ubigen verbeugen sieh vor dem Kambo von Gum bum.



VII.

Wei yiian bu und seine Tu ren.
Nach Hsi ning fu zuriickgekehrt, war ich vollauf beschaftigt, meine photo- 

graphischen Platten zu entwiekeln. Auch gab es verschiedene Einladungen bei 
Beamten und Offizieien. Dabei entpuppte sicb der Hsi ning hsien (Tafel XXXVI) 
ais ein bewunderungswiirdiger Mogler im Trinken, der immerfort anderen zu- 
trank, aber ais vorsichtiger Mann und Diplomat selber keinen Tropfen beriihrte. 
Interessant war die raffinierte Art, wie dieser Hu pe-Chinese seine Kunst aus- 
iibte. Bei einer Einladung, die ich in einem Tempel1) gab, hatte er meine Diener 
bestochen, ihm nie etwas einzuschenken, aber doch das EingieBen des Schnapses 
in die Porzellanschalchen, aus denen die Chinesen trinken, zu simulieren.

Da in Hsi ning niemand auBer mir photographierte, so hatte ich in dieser 
Zeit auch vollauf zu tun, die Beamten, ihre Gemahlinnen und Tóchter aufzu- 
nehmen. Tagtaglich wurde ich dazu aufgefordert. Die Frauen Wurden dabei 
ais eine zwar kostbare, aber doch ais eine Art Ware behandelt. In meiner 
Gegenwart redeten die betrefienden Ehemanner und Vater nie zu ihren Frauen 
und Tochtern, auch mir war es natiirlich nieht erlaubt, in Gegenwart der Manner 
die Frauen anzusprechen. Unter den Hsi ning- und Dankar-Chinesen gilt es 
sogar fur unschicklich, wenn ein Mann mit den Frauen seiner Briider spricht. 
Die Schwagerinnen haben fu.r den Schwager vollkommen Luft zu sein, auch 
Wenn der Familienbesitz nicht geteilt ist und alle zusammen in einem Haus- 
halte leben1 2). Dagegen ist es, zumal unter den Mohammedanern, der Brauch, 
daB, wenn ein Bruder stirbt, der nachstalteste der Familie die Witwe ais Ehe- 
gattin mit iibemimmt; er „erbt“ sie gleichsam, denn sie hat ja die Familie bares 
Geld gekostet.

Die Stellung der Frau driickt sich am deutlichsten wohl darin aus, daB jede 
Frau, die geboren hat, vierzig Tage lang fur unrein gilt. Zehn Tage lang darf 
sie ihre Hiitte nicht verlassen und nicht einmal in ihren Hof sitzen, denn sie 
ist unwiirdig, daB die Sonne sie anscheint. In den ersten zehn Tagen nach der 
Geburt gilt sogar der Mann fur unrein und darf mit niemand verkehren. Ist 
er Kaufmann, so ist er durch die Sitte gezwungen, iiber diese Zeit seinen Laden 
zu schlieBen oder, Wenn er das nicht will, so lange einen Stellvertreter anzu-

1) Im Ehrentempel des beriiehtigten Tung fu hsiang, den ihm die dankbare Stadt 
fur die Befreiung von den Dunganen 1899 setzte und in dem ihm sehon bei Lebzeiten 
Weihrauch geopfert wurde. Der Tempel war der schónste der Stadt, denn er war noch 
neu. Da man aber in Hsi ning einer vielfach in China verbreiteten Sitte huldigt, daB 
man lieber einmal einen ganz neuen Tempel stiftet, ais jahrlieh etwas Geld zur Er- 
haltung der alten, so wird wohl auch das neue Gebaude in wenigen Jahrzehnten ais 
halbzerfallene Ruinę dastehen wie die anderen Tempel der Stadt.

2) Sehon in den altesten klassischen Sittenlehren steht, daB Schwager und 
Schwagerin sich nicht beruhren sollen. Wenn er ihr etwas, z. B. Geld, zu geben hat, 
so legt er es vor ihr auf den Tisch oder den Boden.
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stellen, er darf aber seinen Laden und sein Geschaft nicht betreten. Viele 
chinesiscbe Ehemanner verreisen deshalb rasch, wenn eine Geburt in ihrer 
Familie bevorstebt, um so den Verdacht der Unreinheit von sich abzuschiitteln.

Nur wenige Tage nach meiner Riickkehr vom Kloster Gum bum starb mein 
Hausherr, in dessen umfangreichem Gebaude ich den dritten und hintersten 
Hof mit den daran liegenden Hauschen gemietet hatte. Gerade vor meinem 
separaten Hoftore wurde der Tote in den folgenden Tagen aufgebahrt, und 
dort gingen auch die verschiedenen Leichenzeremonien vor sich, so daB ich 
die ganze Feierlichkeit mit aller Mufie iiberschauen konnte. Die Familie des 
Verstorbenen war nur leider erst vor wenigen Generationen aus Schen si ein- 
gewandert, sie galt noch ais fremd, war eine von „unten“, wie man in Hsi ning 
sagt. So Waren nicht sehr viele Verwandte da, die Familie war auch nicht 
reich, alles ging deshalb relativ einfach zu und man beeilte sich so viel wie 
móglich. Immerhin waren die Umstandlichkeiten nach unseren Begrifien ganz 
enorm.

Der Mann war sehr alt geworden und dann rasch gestorben. Es war aber 
den Angehórigen gerade noch gegliickt, der guten Sitte zu geniigen und dem 
Sterbenden bei Lebzeiten die langen seidenen und wattierten Sterbekleider 
anzuziehen, auch ihn von seinem Ofenbett weg auf eine kleine Pritsche zu legen 
und in dem Mittelraum des Haupthauses aufzubahren, damit die Seele leichter 
ihren Weg ins Freie finde. Die Sóhne hatten sich also noch im letzten Augen- 
blick ais pietatvolle Kinder gezeigt. Dem Toten legte man gleich nach Ein- 
tritt des Endes Geld in den Mund, damit er nicht stumm sei, wenn er wieder- 
gehoren werde, aber er wurde weder gewaschen, noch wurden ihm die Augen 
zugedriickt. Wie vergessen lag er in den ersten Tagen in dem Sterbezimmer, 
dessen Tiiren und Fenster weit ofien standen. Tagsiiber hórte ich nur ófter 
den Namen desMannes, sowie „Vater“, „GroBvater“ rufen, und am ersten Abend 
bewegte sich vom Sterbehaus aus ein langer Zug von taoistischen Priestern 
mit vielen Latemen, mit Gong, Triangeln und Trommeln durch die StraBen 
der Stadt und machte einen Hóllenspektakel. Hinter diesen Priestern wurde 
eine grofie Sanfte getragen, in der sich auf dem Sitz ein Brett mit dem Namen 
des Verstorbenen befand. Nach dieser Sanfte kam noch ein Tisch mit allerlei 
Opfergaben und dahinter wankten in gebiickter Haltung, in den weiBen, rohen 
Trauerkleidern aus Hanf, von Freunden und Lohndienern gestiitzt, der Sohn 
und der Enkel. Sie hatten noch immer nach dem „Gui“, d. h. nach der Seele 
des Verstorbenen, zu suchen. An allen Ecken und Kreuzwegen hliehen sie 
dazu stehen, riefen seinen Namen und suchten eifrig am Boden. Denn es ist 
chinesische Vorstellung, daB der Tod eingetreten ist, weil die Seele den Kórper 
verlassen hat, und daB der Kórper weiterzuleben vermóchte, wenn nur die 
Seele, der „Gui“, in ihn zuriickkehren wollte oder zuriickfinden konnte. Der 
Gui wird hóflichst eingeladen, wiederzukommen1).

l) Ob allerdings „gui“ (kwei) mit unserem Wort „Seele" zu iibersetzen ist, diirfte 
sieh fragen, denn die gewóhnliehe Volksphilosophie in Kansu lehrt, ein Mensch habe 
drei „gui“ und sieben „schen" (Geister). Von den drei „gui", die substantiell gedacht 
werden und zum Yin-Prinzip (s. S. 21, Anm. 1) gezahlt werden, wahrend die sieben 
„schen" immateriell sind und zum Yang-Prinzip gehóren, bleibt der eine nach dem 
Tode bei den Rnochen, der zweite haftet mit Hilfe der taoistischen Priester an dem 
Totentablette, das den Namen des Abgeschiedenen tragt. Diese beiden erlóschen mit
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Am dritten Tag wurde die Leiche in den Sarg gelegt, der iiber 2 m lang 
und aus 2x/2 Zoll dicken Bohlen gefertigt war. Der Sarg war wie das Sterbe- 
gewand des Alten schon viele Jahre zuvor gekauft und in einem Winkel des 
Hauses aufbewahrt worden. Die FuBe wurden dem Toten zusammengebunden, 
sein Kopf auf einen Ziegelstein gelegt. Jeden Tag versammelten sicb jetzt 
nach Sonnenaufgang alle Angehórigen der Familie mit ihren Frauen fur eine 
halbe Stunde in dem Sterbezimmer um den Sarg und heulten laut, so daB es 
die ganze Nachbarschaft hóren muBte. Dabei wurden auf einem mit einem 
weiBen Tucb bedeckten Tisch vor dem Sarg Tee und SiiBigkeiten bereitgestellt, 
Scbnaps ausgeschiittet und Kerzen und Weihrauch angeziindet. Am Ende 
der balben Stunde brach man ebenso plótzlich, wie man begonnen hatte, mit 
dem Heulen und Wehklagen ab, die Tranen trockneten und man ging wieder 
an sein Geschaft oder ans Essen, um erst 24 Stunden spater weiterzuheulen.

Am sechsten Tag kamen aufs neue die taoistischen Priester in das Haus 
und schlugen Zelte und Baldachine im Hofe vor meiner Turę auf1). Musiker 
erschienen und auch Kóche, die fiir die vielen, ihr Beileid bezeigenden Ver- 
wandten und Gaste zu kochen hatten. Von den Priestern war mittlerweile ein 
ReisepaB fiir das Totenreich, eine schriftliche Lobrede auf grauem Papier, aus- 
gestellt worden, und dieser wurde nun dem Verstorbenen in die Geisterwelt 
nachgesandt, d. h. er wurde unter mancherlei Anrufungen verbrannt. Auch 
wurden einige halblebensgroBe Diener aus Papier, dazu groBe, aus Papier ver- 
fertigte Silberstiicke und viel Kupfergeld, das gleichfalls aus Papier heraus- 
gestanzt war, verbrannt, so daB der Tote eine ganz gute Aussteuer mitbekam* 1 2).

Drei Tage lang dauerte das Rezitieren und monotone Hersingen von Ge- 
beten und Anrufungen, wobei der leitende Priester, der in einem gelben, mit 
blauen Drachen bestickten Gewande erschien, bei jedem Wort auf einen „Fisch- 
kopf“, eine hohle, mit einem Schlitz versehene Holzkugel schlug und seine 
Begleiter mit Gong, Glocken und Trommeln einen ohrenbetaubenden Larm

der Zeit. Der dritte „gui“ soli allein unsterblich sein. Er wird auch von den Chinesen 
buddhistisch verwendet, hat die Hólle zu passieren und wird spater unter Umstanden 
wiedergeboren. Da aber viele Chinesen nichts von der buddhistischen Lehre der Wieder- 
geburt wissen, so wird oft behauptet, diese dritte Seele lebe unsiohtbar mit der Familie 
weiter; sie „spukt“, sie kann den Lebenden schaden oder auch niitzen.

1) Buddhistische Priester sah ich die Chinesen Nordwestchinas hierzu nicht ver- 
wenden. Lamapriester werden hóchstens an Orten gebraucht, wo die Chinesen mit 
Tibetem untermischt wohnen. Die Stadt Hsi ning fu ist aber eine chinesische Stadt, 
in der auBer Chinesen nur einige wenige Mandschuren und Tu ren leben.

2) De Groot, The religious system of China, Bd. I, S. 80, berichtet von der iiber- 
wiegend buddhistischen Provinz Fu kien in Sudchina, daB dort die Chinesen annehmen, 
durch jede Geburt werde eine arme Seele aus dem Hades befreit. Die Seelen hatten 
dort immer erst ein groBes Lósegeld an den Totengott und dessen Schergen zu bezahlen, 
ehe sie loskommen kónnten. Um diese Summę bezahlen zu kónnen, miiBten die Seelen 
bei anderen Seelen Geld pumpen, und deshalb wiirde die Seele eines jeden Ab- 
geschiedenen, sowie sie wieder in den Hades zuruckkehre, von ihren alten Glaubigern 
gedrangt, die alten Schulden einzulósen, denn diese seien auch bestrebt, das Lósegeld 
zusammenzubringen, um wieder so rasch wie móglich auf die Erde zuriickkehren zu 
kónnen. Auch herrscht die Vorstellung, daB es besonders niitzlich sei, gleich Kupfer
geld mitzusenden, weil ja natiirlich eine eben von der Erde zuriickkehrende arme Seele 
den Kurs des Hadeskupfergeldes nicht wisse und deshalb von den dortigen Wechslem 
erst betrogen werde und nur mit groBem Verlust gewechselt bekomme! Das gibt tiefe 
Einblicke in das chinesische Volksempfinden.
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machten, der weit unter der lamaistischen Musik der tibetischen Klóster rangierte 
und am ehesten mit einer „Katzenmusik" oder dem Larm eines oberbayrischen 
Haberfeldtreibens zu vergleichen ware. Vor dem Sarge, der immer unter der 
ofienen Haustiire stand, wurden unter der Aufsicht der Priester von dem Sohne 
aufs neue die Opfergaben und das Essen fiir den Toten auf einen Tisch gestellt, 
ein ganzes geschlacktetes Schwein, ein Habn, ein Schnapskrug, Brote mit 
Gemiisefiillung und Siifiigkeiten. Der Tee und der Schnaps wurden auf ihre 
Anweisung spater auf den Boden ausgegossen.

Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich an dieser Stelle den genauen Hergang 
der dreitagigen und umstandlichen Totenfeier erzahlen. Die Bestattungen sind 
sieli ja in den verschiedenen Teilen des Chinareichs in ihren Hauptziigen sehr 
ahnlich. Die eine der Seelen des Verstorbenen wurde von dem Priester in ein 
etwa x/2 m langes und ganz schmales Holzstiick gebannt und dann der Sarg 
geschlossen. Eine Menge Leute, Bekannte und Unbekannte, erschienen und 
machten vor dem Sarg ihren Ko tou, wahrenddessen Laienmusiker mit ein- 
saitigen Fiedeln und kleinen Trompeten einen anderen, womóglich noch klag- 
licheren Spektakel verursachten. Beim Ko tou eines jeden Kondolierenden 
muBten die Familienangehórigen, welche die ganze Zeit iiher barfuB in Sandalen 
und in ihren weiBen und rohen, aus Sackleinwand verfertigten Trauerkleidern 
und Trauerhiiten links und rechts vom Sarge knieten, mit einem Ko tou danken 
und mit ihrer Stirne den Boden heriihren. Jeder, der sein Beileid durch den 
Ko tou und durch eine kleine Weihgabe bezeigt hatte, bekam sodann ein 
Essen mit Schnaps von den Hinterbliebenen gereicht, und Gottes- oder viel- 
mehr Geisterdienst, Ko tou, Laienmusik und Abspeisung, alles spielte sich in 
demselben Hof vor meiner Zimmertiire ab. Alle Bettler der StraBe, selbst die 
Straf lingę aus dem Ya men mit ihren schweren eisernen Ketten und Stangen 
und breitem, kragenartigem Holzkang kamen dazu in den Hof, machten ihren 
Ko tou und bekamen zum Dank ihr Essen gereicht.

Die Leichenfeier kostete dadurch die Familie viel mehr, ais sie an Bargeld 
besaB. Es nahm mich darum auch nicht wunder, daB mich der Sohn des Toten 
gleich am ersten Tag nach dem Ableben seines Vaters um ein kleines Darlehen 
und um VorschuB auf die Hausmiete anpumpte.

Ais dann eben der Sarg unter Abbrennen von vielem Feuerwerk durch das 
Hoftor hinausgetragen wurde, kamen die fiinfundzwanzig Soldaten des Amban, 
die zwólf Tage zuvor nach dem Kuku nor zur Verfolgung der tibetischen Rauber 
aufgebrochen waren, und trieben die mir geraubten Pferde und Yak in meinen 
Hof herein. Selbst die alte Hiindin, die ich zwei Tage vor dem Hberfall gekauft 
hatte, war wieder zuriickgebracht worden. Von der Ausriistung aber wurden 
nur einige zerbrochene Sattel, sowie ein zerhauener Teekessel und ein halber 
Schlittschuh abgeliefert, das iibrige hatte andere Herren gefunden. Wer die 
Rauber gewesen Waren, war von den Soldaten nicht herauszubringen. Sie 
sagten nur, „wilde Tibeter vom Siiden" seien die Ubeltater. Eine auf etwa 
dreiBig bis vierzig Mann geschatzte Rauberschar habe drei Tage vor dem Uber- 
fall auf mich einen tibetischen Stamm im Norden des Kuku nor iiberfallen 
und 150 Pferde geraubt, sei aber von dem betrefienden Stamm mit Ubermacht 
verfolgt worden und habe bei dieser Verfolgung den ganzen Raub und noch 
drei Tote verloren. „Dieser Rauberschar bist du in die Arme gelaufen, Herr; 
zwei Tage lang haben sie dich ausspioniert, ehe sie dich angrifien. Eure Ver-
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teidigung hat aber einen solchen Eindruck auf sie gemacht, daB sie die bereits 
gestohlenen Tiere spater wieder losgelassen haben. Wir trafen die Ponys etwa 
zehn Kilometer von dem Uberfallplatz entfemt rubig in einem Tale grasend. 
Dort fanden wir noch drei Tote, die alle unbekleidet und steif gefroren dalagen."

Am selben Abend lieB mir der Amban noch sagen, es hatte sich gezeigt, 
daB die Rauber nicht aus seinem Gebiet stammten, daB diesen Winter be- 
sonders viele Rauber aus dem Siiden an den See gekommen seien, daB er also 
die Sache nicht weiter verfolgen konne.

Acht Yak in einer groBen Chinesenstadt zu haben, ist keine Kleinigkeit. 
Und jeder, der China kennt, wird mich verstehen, daB ich nicht wenig erschrak, 
ais man mir die Tiere ins Haus trieb. Viele von den Stadtbewohnern hatten 
die plumpen schwarzen Wiederkauer noch nie vorher gesehen und belagerten 
den ganzen Tag mein Gasthaus. Die Yak in der Stadt zu lassen, war aus- 
geschlossen, und ais ich sie verkaufen wollte, boten mir die Metzger 1 Tael 
(3 Mark) pro Stiick, da sie glaubten, ich rniisse die Tiere unter allen Umstanden 
los werden. Darum mietete ich einen Mann, der die Tiere im Siiden, eine gute 
Tagereise von Hsi ning fu, auf den Bergen zu weiden hatte. Die Ponys aber 
lieB ich nicht aus den Augen und nahm sie alle auf meine nachsten Ausfliige 
mit mir.

Zunachst reiste ich auf eine groBe Messe, die alle Jahre in den ersten zehn 
Tagen des zweiten chinesischen Monates in der Umgebung von Wei yiian bu 
gefeiert wird. Schon ein eintagiger R itt brachte mich dorthin1).

Dieses Wei yiian bu ist ein Marktflecken, liegt in 90 Li Entfernung im Nord- 
nordosten von der Stadt Hsi ning und sitzt, geologisch gesprochen, noch in 
demselben roten tertiaren Tonbecken wie die Prafekturstadt Hsi ning und das 
Kloster Gum bum. Erst wenn man von dort noch etwa 10 km weiter nach 
Norden oder Osten geht, ist man am Rande des Beckens angelangt und trifit 
wieder Granite und Schiefergesteine, die aus dem lóBbedeckten Tertiarland 
herausragen. Von Nord nach Siid gemessen ist deshalb die Breitenausdehnung 
der roten Tonę des Beckens von Hsi ning fu 50—60 km. In der Neuzeit wurden 
diese roten Schichten so mannigfaltig in Taler und Schluchten zerlegt, daB 
heute auch aus diesem Tertiargebiet ein bizarres Bergland geworden ist. Das 
Materiał ist so weich, daB die Talsohlen der grófieren Bachlaufe bereits breit 
ausgewaschen sind. An der Stelle, wo Wei yiian bu liegt, ist durch den Zu- 
sammenfluB von zwei solchen breitsohligen und zugleich fruchtbaren Talem 
eine gróBere Ebene von mehreren Quadratkilometern Flachę entstanden. Diese 
Erbreiterung ist jedenfalls auch die Ursache fur die Anlage und Bedeutung 
des Platzes.

Wei yiian bu ist namlich ein wichtiger Platz. Man kann es geradezu ein 
Stadtchen nennen. Es hat einen Zivilbeamten, der heute dem Hsien von Hsi 
ning untersteht, ist Sitz eines Hauptmanns und Unterleutnants, besitzt eine 
Stadtmauer, ein ganzes halbes Dutzend Pfandhauser, allerlei Handwerker. 
Vor allem sind unter seinen Bewohnern bedeutende Schnapsbrenner, die ihr 
Fabrikat bis nach Lan tschou und Weit hinein nach Tibet exportieren, und

Prschewalskis Yjam bu. In Prschewalski, Reisen in Tibet, iibersetzt von Stein, 
werden die im folgenden besprochenen Tu ren ais Daldy, Doldy und Tunschen an- 
gefiihrt, und Prschewalski meint, sie stammen aus Samarkand und seien eine Mischung 
der arischen und mongolischen Rasse.
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viele Miihlenbesitzer, dereń Miihlen wie uberall in Osttibet, wo es Muhlen 
gibt, durch ihie vertikalen Radachsen und das borizontal gestellte Schaufel- 
rad auffallen. Beim Zensus von 1895 hatte es 820 Familien. Fur mich aber war 
W eiyiianbu wichtig ais heutiger Haupt- und Marktort der Tu ren, die der 
Verwaltung des Hsien von Hsi ning unterstellt sind.

Wórtlieh iibersetzt heiBt Tu ren (tu jen) Erdmensch. Es ist ein chinesisches 
Wort und hat die Bedeutung von Eingesessener. Gemeint sind damit die- 
jenigen Leute, die vor der letzten chinesischen UberAutung schon im Lande 
waren. Dieses letzte zahlreichere Eindringen der Chinesen begann in der 
Mongolendynastie (1260—1368) und halt seither an. Die Tu ren von Wei yiian bu 
sind ein ganz eigenartiges Vólkchen. Viele sagen, sie hatten nur einen einzigen 
Gott, an den sie glaubten. Aber sie sind, wie die Chinesen, auch Buddhisten. 
Sie haben nur daneben den Bónbo gleichzustellende Schamanenpriester, die 
sich in erster Linie mit Wettermachen und Hagelbeschwóren abgeben. Auf 
dem Wege von Hsi ning nach Wei yiian bu stoBt man uberall auf Lehmturmchen 
und zahlreiche kleine Steinhaufen, die die Hagelbeschwórer zum Schutze der 
Felder erriehtet haben.

Die Tu ren-Manner kleiden sich meist wie Chinesen, manche haben aber auch 
halblange kaftanartige, wollene Ró'cke wie Tibeter an und sie wickeln sich wie die 
armere Bevólkerung Nordchinas die Waden bis zum Knie herauf mit grauen oder 
blauen Binden ein. Sehr schwierig, ja unmóglich ist es, aus dem Gesichtsschnitt 
und der Kórperbildung einen Tu ren von einem Chinesen zu unterscheiden 
(Tafel LIV). Sie sind vielleicht im Durchschnitt kleiner und haben breitere 
Gesichter ais die Chinesen. Aber wie man unter uns Europaern nur aus gewissen 
AuBerlichkeiten und nach der Sprache mit Bestimmtheit einen Vertreter dieser 
oder jener Nationalitat erkennt, so geht es mit allen mongoloiden Vólkem am 
anderen Ende Eurasiens. Ein wirklich pragnanter Unterschied der Kórper
bildung, der eine Tauschung und Verwechslung ausschlieBt, besteht nicht.

Die Manner trugen — wie es sich fur treue Untertanen des Kaisers von 
selbst verstand — den mandschurisch-mongolischen Zopf und rasierten sich 
im iibrigen ebensoviel auBen um diesen Zopf herum wie die Chinesen. Es gibt 
ihrer heute noch viele Tausende (angeblich 20 000 Familien). Die Zahl ihrer 
Fiirsten (tu se) ist allein in der Hsi ning-Prafektur mehr ais 12, friiher 16 oder 18. 
Diese erhalten von ihren Untertanen Geschenke und Grundsteuern, sprechen 
Recht und vertreten sie den chinesischen Beamten gegeniiber. Sie unterwarfen 
sich schon 1372, im vierten Regierungsjahr des ersten Ming-Kaisers (Hung wu), 
und erhielten dafiir ihren alten Adel bestatigt. Sie haben alle neben mongo- 
lischen Namen chinesische Geschlechtsnamen, und zwar heiBen drei Tu se Li, 
zwei Tsch'i, weitere Yi, Tschen, Wang, Na, Tschao, Tschu usw., und alle sind 
seit der Yiian-Dynastie immer treu geblieben, ais ob sie echte Chinesen waren. 
Sie hatten wahrend der Mohammedaneraufstande auch wie Chinesen zu leiden.

Auch an der alten HauptstraBe zwischen Lan tschou und Hsi ning fu in 
der Gegend des Zusammenflusses von Da tung ho und Hsi ning ho wohnen 
Tu ren in einzelnen Dórfern zwischen Chinesen und Mohammedaner eingestreut. 
Es sind Untertanen des Lu Tu se, der am unteren Da tung-FluB in Lien tschen 
residiert. Kommt man durch solch ein Tu ren-Dorf, so zeigt sich am Alltag 
wenig Besonderes. Es sind die gleichen Hauser aus gestampftem Lehm mit 
einem Aachen Lehmdach, wie sie auch die Kan su-Chinesen bauen. Hóchstens
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fallt auf, daB die Frauen in den betrefienden Orten natiirlich gelassene oder 
nur mafiig zusammengeschnurte FiiBe zeigen.

Die Tu ren sprechen heute gróBtenteils Chinesiseh, haben sich jedoch da- 
neben noch eine eigene Sprache erbalten, die nur sie verstehen. Diese wird 
nicht geschrieben und ist in viele Dialekte gespalten. Wie mir mehrfach ver- 
sichert wurde, kennt fast niemand die mongolische Schrift. Die Tu ren-Sprache 
aus der Umgebung von Wei yiian bu ist zu sieben Zehnteln aus mongolischen 
Worten zusammengesetzt, die iibrigen drei Zehntel haben viel Eigenartiges, 
wahrscheinlich Tiirkisches, enthalten aber auch tibetische und chinesische 
Worte1).

Die Tu ren von Wei yiian bu sagten mir, sie seien Mongolen. In ihrer eigenen 
Sprache nennen sie sich „mongrolken“, und wahrend sie die anderen und eigent- 
lichen Mongolen der Umgebung „h'ara monggo", also schwarze Mongolen nennen, 
sprechen sie von sich ais den „weifien" oder „gelben“. Die meisten sind heute 
Bauern wie die spater in das Land eingewanderten Chinesen. Viele von ihnen 
sind sehr stolz und selbstbewuBt und halten sich fur etwas ganz Besonderes 
und etwas weit Besseres und Vornehmeres ais die Chinesen und Tibeter. Sie 
lieben auch die eigentlichen Mongolen nicht. Es geht dies schon deutlich aus 
dereń Beinamen „h'ara“ =  schwarz hervor, es bedeutet dies natiirlich zugleich 
bose, wahrend sie selbst die tsah'an, die weifien, guten Schafe sind. Im 
Chinesischen nennen sie sich selbst „Tu ren“. In einem Tal im Westen von 
Wei yiian bu sagten sie zu mir: „Wir hier sind ,T u g u h 'u ren ‘ und wir sind 
diejenigen, die zuallererst da waren.“ Diejenigen freilich, die sich ais Tuguh'u 
ren (oft auch Tu gu h'ung ausgesprochen) bezeichneten, fand ich nicht sehr 
zahlreich, hóchstens noch 2000 Kópfe, sie hatten keine eigenen Fiirsten, son- 
dern unterstanden dem Hsien von Hsi ning und Niem be direkt. Sie erzahlten 
mir: „Wir haben hier Ackerbau getrieben, ais alle anderen noch wild und un- 
zivilisiert waren"2).

1 : 
2 ;
3 :
4 : 
6  :
6 I
7 :
8 : 
9 :

10 : 
11 : 
20 : 
30 : 
40 
60 . 
60 
70 :

1) Bereits diese kleine Probe hier diirfte den Zusammenhang mit dem Mongolischen zeigen:
niga 
hor 
horan 
dereń 
t ‘awen 
dyurgon 
dólon 
nimen 
schetsin 
haran 
haran niga 
horun 
h‘otschin 
tetschinn 
t*a yin 
tscheran 
dalan 
wayen 

2) Wieger,

90 =  yeren 
loo =  negadyon 
ich =  bu (wu) 
du =  tschi 
er =  tie

Kein Pluralpronomen
Mann =  de dyeken 
Frau =  wereken 
Kind =  mola beli 
Mohammedaner =  h'ui h*ui 
Chinese =  h‘ara tschitad 
Gumbum =  sgumbun 
Kopfputz der Frauen =  nudar 
Kamei =  temien 
ich esse =  wu tschilara 
Brot =  borzordeno

lebender Buddha =  Yerech‘tuch’te
Tee =  dya
Teetasse =  aira
Himmel =  tingere
Tempel =  larang
Pferd — morę
Maultier =  lossa
Pflug =  radschar fulin (diasse mon- 

golisch am Kuku nor [=  chines. 
das Handwerkzeug)

Haus =  ger
Zelt =  re (die schwarzen, mongu bau 

[chines.] die mongolischen)
reiten =  moru h’ana 
gehen =  so wadę 
ich bin gekommen =  tschiire wu 
ich bin gegangen =  tschisch 

tschSwuBuddha =  skopdyo renbodye
, J., Textes historiąues, Bd. 2, S. 1070 zitiert aus den chinesischen Chroniken: 

T'ou kou hounn (oder deutsch T‘uguhun) war der alteste Sohn von „Ch6ekoeiM, dem Khan der 
Sień pi (Hsien be =  Tungusen?), stammte aber von einer Nebenfrau. Sein Vater gab ihm eine 
Hordę, das eigentliche Erbe erhielt dessen legitimer Sohn „Mou jounghoei“. Nach des Vaters 
Tode (um 308 n. Chr.) hatten die Briider einen Wortwechsel, weil sich ihre Pferde gegenseitig 
geschlagen hatten. „T‘ou kou hounn“ verliefi mit seiner Hordę seine Heimat in der heutigen 
Mandschurei und iiberschritt den Liao-FluB. Um jene Zeit war das chinesische Reich in viele 
kleine Fiirstenttimer gespalten und im heutigen Schen si herrschten Hunnen. Die Hordę des 
„T*ou kou hounn“ zog weiter und weiter nach Siidwesten, bis sie in der Gegend des Kuku nor 
gute Weidepiatze fand. In der Kuku nor-Gegend wurden die T’ou kou hounn in der Folgezeit 
des ófteren von chinesischen Chronisten erwahnt.
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Einige Tu ren-Lehrer von Wei yiian bu behaupteten, daB ihre Vorfahren 
in der Zeit der Tang-Kaiser (620—907) noch im Norden der heutigen Provinz 
Schan si wohnten. Ihr damaliger Fiirst sei Li ts'in wang (Kónig Li) gewesen, 
dieser habe dreizehn Sóhne gebabt und sei dem Tang-Kaiser in dessen groBer 
Not beigestanden, indem er den „Hoang ts'ao“ besiegt habe. Sie seien immer 
frei gewesen und erst in der Ming-Zeit seien sie unter die Chinesenherrschaft 
gekommen. In der Zwischenzeit habe sie ein Fiirst mit dem Titel „Nan ding 
Wang“ beherrscht und dieser soli den Kaiser gegen die Einfalle der Tibeter 
unterstiitzt haben, d. h. er war eine Art Grenzwachter fur die Chinesen1). i)

i) An verschiedenen Stellen ihres Reiches haben die Chinesen fremde Volker ubrig 
gelassen. Sie drangten sieh immer, wie wir es im Hsi ning-er Tal deutlich sehen kónnen, 
den HandelsstraBen entlang in ihre Nachbarlander ein und lieBen die friiheren Ein- 
wohner, wenn sie nicht ganz energiach von ihnen gereizt wurden, in den Gebirgen 
neben sieh. In den Bergen von Siid-Hu nan haben sich so bis heute „die wilden Yao“ 
erhalten, und im Siidwesten Chinas leben zwischen die Chinesen eingesprengt die 
Stamme der Miao tse, der unabhangigen Lolo u. a. m. Im Nordwesten, bei Hsi ning, 
begannen die Chinesen — wie oben S. 175und 188 erwahnt — schon vor iiber2000 Jahren 
vorzudringen. Sie wurden aber durch immer neue Stórungen von Nomaden aufgehalten, 
nachdem 177 v. Chr. die Hsiung nu (die Hunnen) die heutige Zentralmongolei erobert 
hatten. Mit Beginn des 4. Jahrhunłerts tauchen die Tu ku hun (friiher wahrscheinlich 
immer Tu yii hun ausgesproehen) mit 1100 Familien in Kan su und am Kuku nor auf. 
Sie sollen — wie vorhin gesagt — eine óstliche Abzweigung der Hsiung nu vorstellen 
und turko-mongolischen Stammes sein. Im Jahre 445 eroberte einer ihrer Khane 
die reiche Stadt Khotan in Turkistan und tótete den dortigen Kónig. 556 bestanden 
sie mit Tiirken, die von Norden kamen, schwere Kampfe. Um 590 zahlten sie 
15 000 Familien und im Lauf der Jahre machten sie wiederholte Einfalle tief in chinesi- 
sches Gebiet hinein, bis sehlieBlich 635 (nach iiber 300 Jahren) die Chinesen ihnen eine 
empfindliche Schlappe beibrachten. Kurz darauf (663) wurden sie von den Tibetem, 
die im Siiden saBen, und dereń Stamme damals gerade der gróBte tibetisehe Herrseher 
Srong btsan sgam bo unter seinem Zepter vereinigt hatte, aufs Haupt geschlagen. 
Die Tibeter (die Tu fan der ohinesischen Chroniken) vertrieben sie von den saftigen 
Weiden des Kuku nor und jagten sie in das Nan schan-Gebirge, und ihr letzter Kónig 
soli mit Resten seines Volkes vom Nan schan nach Ning hsia gefliichtet sein, wo die 
Nation angeblich ums Jahr 672 verschwand. Sie werden aber in der Folgę noch einige 
Małe im „Tang schu“ erwahnt. Reste von ihnen miissen sich noch in Kan su haben 
erhalten kónnen.

Das Volk der Tu ren sitzt nun nicht bloB um Wei yiian bu (mit etwa 3000 Familien), 
sondem mit einigen hundert Familien bereits sildlich des Hoang ho bei Bau ngan 
zwischen Tibetem und Salaren eingeklemmt, weitere 2000—3000 Familien sitzen in 
San tschuan, an den unzuganglichsten Stellen des Hoang ho unterhalb Hsiin hoa ting, 
endlich 2000 Familien am Da tung ho, und ganz im Norden gehóren die sogenannten 
Hoang fan oder „gelben Barbaren" in den Talem der Richthofenkette des Nan schan, 
am Oberlauf des Edsingol, dazu. Es sind gro Be Volksreste, die es fur jeden sehr wahr
scheinlich machen, daB sie einst zu etwas Besserem und GróBerem gehórt haben, und 
da in den ohinesischen Chroniken von keinem anderen Volk ais spater den Khoschoten- 
Mongolen erzahlt wird, daB es hier ein bedeutenderes Reich griindete, so „miissen" 
fast schon deshalb die Tu ren die letzten Reste der Tu ku hun sein. Sie werden auch 
spaterhin einen Teil der Bevólkerung im Hsi Hsia-Reich ausgemacht haben, das um 
den Besitz von Hsi ning, Niem be hsien und dereń Nachbarschaft lange Kampfe mit 
den Chinesen und Tibetem gefiihrt hat. Ob sie aber im Hsi Hsia-Reich die herrschende 
Rolle gespielt haben — wie ein Li Tu se, ein Fiirst der Tu ren, mir sagte — erscheint 
mir zweifelhaft. Ihre Wohnsitze scheinen mir hierfiir zu weit nach Siiden geriickt. 
Die Zerstórung des Hsi Hsia-Reiches, wie die Eroberung des ohinesischen Sung-Reiches 
durch Dschinggis Khan und seine Nachfolger rief kein Ausrotten und Vertreiben der 
Yólker hervor, weił der Ansturm der Mongolen vom Altai mit seiner relatiy geringen
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Was einem Fremden, der heute nach Wei yiian bu und zu diesen Tu ren 
kommt, zuerst und am meisten in die Augen fallt, das sind die Kleider und die 
Hutę des weiblichen Teiles der Bevólkerung. Selbst in diesen Gegenden, in denen 
das Auge wahrlich an viele gewagte Farbenzusammenstellungen gewóhnt ist, 
sticht die Frauenmode von Wei yiian bu noch durch besondere Buntheit heraus 
(Tafel LII). Zu ein bis zwei Baumwolltuchiacken, die auf dem Leibe getragen 
werden und wie auch bei den Chinesen unser Hemd vertreten, zieben sich 
die Tu ren-Frauen zwei Paar Hosen an, die unten ziemlich weit und offen, nicht 
wie bei den Mannern zugebunden sind; die eine dieser Hosen ist hellrot, die 
andere indigoblau. Daruber kommt ein Frauenrock von rosaroter Farbę, der 
aber mehr wie eine lange Schurze gemacht und in der Mitte von oben bis unten 
gespalten ist; also ein Kleidungsstiick, dessen ZweckmaBigkeit in keiner Weise 
ersicbtbcb ist. Hieriiber und ais Hauptbekleidungsstiick wird ein tibetiscber 
Kaftan angezogen, der auf der Seite geschlossen wird und bis etwa an die Waden

Menschenzahl nur Dynastien stiirzen und Stadte pliindem, aber nicht ganze Vólker 
ersetzen und vemichten konnte.

Sanan Setsen, in seiner Geschichte der Ostmongolen, berichtet uns, daB Yen ta 
(Altan Gegen Khan) bei seinem Zug nach Osttibet zu Ende des 16. Jahrhunderts die 
„Schara Uigur“, die hier saBen, bekriegte und mehrere ihrer Adligen gefangen nahm. 
Diese Schara oder gelben Uigur (Igh'or) sind aber nichts anderes ais die „Hor“ der 
tibetischen Geschichte und die alten „Tu ku hun“ (Tu yii hun).

Was das oben genannte Nan ding wang-Reich betrifft, von dem die Tu ren sprachen, so ist 
es jedenfalls das Konigreich Anting oder Ngan ting, das zwisehen Kantschon und Hsining 
gewesen sein soli. Buyin Timur, ein kaiserlicher Prinz, war dort ais Konig w&hrend der Yttan- 
Dynastie eingesetzt worden. Seine Nachkommen konnten sich nach der Yertreibung der Mon- 
golen aus China noch eine Weile ais erbliche und von den Ming-Kaisern anerkannte Fttrsten 
halten. Die Untertanen scheinen allerdings groBtenteils Tibeter gewesen zu sein. Ais der Nord- 
ostmongole Ibula kam, fliichtete ein Teil der An ting-Leute nach Scha tang tschuan im Osten von 
Wei yiian bu. In derMing-Zeit gehfirten die Militttrdistrikte Anting wei (Ngan ting), Aduanwei, 
Tsch'iihsienwei, Hantungwei zu Hsining, Tsch'edschinwei und Schatschou zu Siitschou. 
Unter „Nan ding wang“ soli die Stadt Wei yiian bu noch nicht gestanden haben.

Damit, daB die Tu ren behaupteten, ihr Nationalheros habe den Hoangtsch'ao bezwungen, 
konnte man bei dieser Personlichkeit an den groBen „Scha to-Tiirken“ (?) Li denken (scha to =  
die Steppe im NW von Kalgan). Nach Wieger, Textes historiąues, Bd. 8, war Hoang tsch'ao einer 
der schlimmsten Wiiteriche in der mit so viel Blut geschriebenen Geschichte Chinas. Er ver- 
wfistete 879 Canton und brandschatzte die Reichshauptstadt Tschangngan (Hsinganfu), so daB 
dem Kaiser Hitsung nur noch Se tschuan verblieb. In seiner Not wandte er sich an den bei 
den Historikern bald ais Tiirken, bald ais Tibeter aufgefiihrten Fttrsten Topasekung aus Hsia 
tschou. Dieser hatte sich yorher selbst gegen den Kaiser erhoben, gehorchte aber mit Rttck- 
sicht auf die zu erwartende Beute dem kaiserlichen Ruf und yernichtete im Jahre 884 den Rebellen 
Hoang tsch'ao. Er wurde zum Dank in die kaiserliche Familie aufgenommen. Die Tang-Kaiser 
entstammten einer Familie Li und deshalb hieB der Helfer in der Not fortan ebenfalls Li bzw. 
Likoyung (bei Wieger LiK'eueyoung), auBerdem erhielt er auch noch den Titel Herzog vom 
Lande Hsia. Die Nachkommen dieses Li wurden spttter Herren des KOnigreichs Tsinn in Schan si 
und machten sich nach Wieger nnd de Mailla zu Kaisern von China mit dem Dynastietitel 
HouTang (sptttere Tang, 928—986) und mit der Residenz in Laoyang (Ho nan).

DeyCria, L’Ccriture du royaume de Si hia ou Tangout (HsiHsia), h&lt— da nach chinesischen 
Quellen der Tanghiang-Fttrst mit Namen To paSse Kong von Hia tschou 881—884 den Chinesen 
geholfen hatte — die Konige des HsiHsia-Reiches, die von diesem Mannę abstammen sollen — 
unter Klaproths Annahme, daB die Tang hiang-Leute Tibeter seien — auch fttr Tibeter. Er sagt 
aber selbst weiterhin, daB nach anderen chinesischen Quellen der Titel To pa, den die HsiHsia- 
Kiinige ftthrten, eine Abstammung von den Sień pi bedeute. Die Sień pi, welche im Jahre 386 
n. Chr. die Wei-Dynastie grttndeten, habe man bisher fttr Tataren gehaiten.

Tu ren von Wei yiian bu und ihr heutiger Li Tu se sagten mir, sie seien Abkommlinge dieses 
To pa Likoyung und der HsiHsia-Konige. Sie sind nun sicher keine Tibeter, sondern Mongolen 
und ethnographisch zeigen sie beiden gegenttber mehrere Besonderheiten. Deshalb kann ich es 
fur nicht unmoglich ansehen, daB sie von den Hsienbe (Sień pi) abstammen. Danach konnte 
dann auch das Hsi Hsia-Reich eine Hsien be-Herrschaft gewesen sein und die sonderbare, bisher 
noch nicht entziiferte Schrift, welche sich von diesem Reiche erhalten hat, mttfite mongolisch 
oder tungusisch sein. Da bei den Chinesen noch heute vieles „ts'abu do“, d. h. „ungef&hr“, gemacht 
wird, so sehe ich die alte chinesische Angabe, daB HsiHsia ein „Tanggut-Reich1*, und tibetisch, 
gewesen sei, fttr nioht ausschlaggebend an. (Mit dem Wort „Tanggut“ bezeichnen heute allerdings 
die Mongolen yom Kuku nor nur die Tibeter, aber seit welcher Zeit weiB man nicht.)
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herabreićht. Dieser Kaftan ist von blauem BaumwolIstofE genaht und im 
Winter bei groBer Kalte wattiert; er wird an den Hiiften durcb einen roten, 
wollenen Giirtel zusammengehalten, an dem drei Handtiicher berabhangen, 
ein griines, ein weiBes und ein rotes. Docb damit ist der Kleiderbedarf und 
zumal die Farbenfreude der Tu ren-Frauen keineswegs befriedigt. Den Ober- 
kórper bedeckt nocb eine blaue Baumwolljacke mit weiten Armeln, die quer 
der Breite nach aus griinen, roten und blauen Tuchstreifen zusammengenaht 
sind, und auf denen schwarze, gelbe usw. Streifen und Bander aufgesetzt sind. 
Die FiiBe stecken in uber und iiber buntbenahten Tuchstiefeln, dereń Scbafte 
bis an die Waden reichen, und auf dem Kopfe sitzt noch ein Modebauwerk 
von den allergroteskesten Formen und AusmaBen. Je nacb dem Stamm und 
dem Tal um Wei yiian bu sind es mehr oder minder groBe Hauben mit riesigen 
orangeroten Quasten daran, mit einem Mittelstuek wie ein Sattel, von dem 
nacb den Seiten zu sicb erbreiternde Messingspangen laufen (Tafel LV). Es 
werden im ganzen 13 Variationen unterschieden. Ais Laie in Hutmoden fielen 
mir besonders drei Arten in die Augen, die icb sammelte und pbotograpbierte. 
Bei den Tu gu h'ung-Frauen besteht der Kopfputz aus einem metallenen Drei- 
zack, der senkrecht aus dem blauschwarzen Haar emporsieht, und den Riicken 
binab werden die Haare auf einem Brettcben aufgespannt, das mit einem 
horizontal vom Kórper abstehenden runden, mit bunten Perlen und Kauri- 
muscheln bedeckten Teller endigt (Tafel LIII). Dieser Teller bat 20—25 cm 
Durcbmesser. Um sicb selbst dann nocb scbóner und farbiger zu machen, malen 
die jungen Bauerinnen auf ibre breiten, von der kraftigen Gebirgssonne tief 
dunkel gebraunten Mongolenwangen eine kreisrunde rotę Scheibe. So steben 
die Bilder, die sich auf den Messen von Wei yiian bu dem Auge bieten, an 
Buntbeit und Farbenpracht denen vom Tempelfest in Gum bum nicbt nacb.

Das Hauptfest der Tu ren ist zu Anfang des zweiten cbinesischen Monats 
jeden Jabres und fallt in die Tage, wenn die wabrend der kaltesten Jahreszeit 
erstarrten Fliisse eben wieder aufzugeben anfangen, aber ebe die Feldarbeit 
beginnt; es ist zugleich das Jahresfest der Mutter Erde. Wahrend 8—10 Tagen 
kommen die Tu ren, aber auch noch viele andere Bewohner der Umgegend 
hier mit ihren Frauen und Kindern zusammen, um zu trinken, zu singen und 
zu spielen. Man versammelt sicb auf einer Festwiese im Siiden vor den Mauern 
des Stadtchens neben alten cbinesischen Grabem. Ein groBer Tempel in rein 
chinesischem Stil steht dort mit zwei hintereinanderliegenden Hófen, neben 
ibm noch ein zweiter, kleinerer Chinesentempel, erricbtet fur die Manen von 
Cbinesen, die in der letzten Rebellionszeit gefallen sind. Mehrere hundert Mann 
waren 1896 vor Wei yiian bu in einen Hinterbalt gefallen und obne Ausnabme 
von den Dunganen im Nabkampf — es war ja fast immer Nahkampf — er- 
schlagen worden. Jetzt sind ihre Namen, Mann fiir Mann, auf kleine hólzerne 
Tafelchen geschrieben, die auf einem langen, tischartigen Lehmaufbau an der 
Riickseite des Tempels aufgestellt sind. Ein junger Mann hatte mit mir zu
sammen diesen Tempel betreten. Er steckte vor einem der scbmalen Holz- 
tafelchen zwei diinne Weihraucbstabcben in Brand und macbte dreimal einen 
Ko tou davor. Es Waren die Manen eines naben Verwandten, die er damit ebrte. 
Noch vor vielen anderen Tafelchen brannten Weibraucbkerzchen.

Das Fest von Wei yiian bu selbst macht auf den Beschauer einen sehr welt- 
lichen Eindruck. Um die Opfergaben, um die Kuchen aus Weizenmehl, die
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Brote1), Eier, Mehl, die Kópfe der geschlachteten Sehweine, die nach alter 
Sitte von der Gemeinde vor dem Gótterbilde in dem Haupttempel des Messe- 
platzes aufgestellt werden, kummern sich nur wenige, aber auf dem Platz, wo 
die Garkiichen, die Verkaufsbuden fiir allerhand bunte Stoffe und Bander er- 
richtet sind und die Schnapsverkaufer und Tabakspfeifenvermieter sicb auf- 
halten, und gar auf dem mehrere Morgen groBen Wiesenplan, wo die Hasardspieler 
zusammenkommen, drangt sich das Volk in dichten Scharen (Tafel LVI). Zehn 
Tage lang wird auf einer chinesischen Biihne von einer gleichfalls chinesischen 
Schauspielertruppe vom friihen Morgen an bis spat in die Nachmittage hinein 
gespielt. Wie bei chinesischen Festlichkeiten sorgt die Tu ren-Gemeinde durch 
eine Umlage und durch groBere, halbfreiwillige Beitrage der Wohlhabenderen 
fiir das Zustandekommen dieser Auffuhrungen, und der einzelne Zuschauer 
hat kein besonderes Eintrittsgeld mehr zu entrichten. Der Zuschauerraum ist 
auch gar nicht weiter abgetrennt von dem iibrigen MeBplatz. Jeder kann 
kommen und gehen, wann und wie es ihm beliebt, kann ein Zelt, das ihn gegen 
die Sonnenstrahlen schiitzt, aufstellen, kann sich Stiihle und Tische mitbringen; 
die Frauen der Bessersituierten, zumal die Chinesinnen, die zum Feste kommen, 
sehen von ihren Privatwagen aus zu, dereń groBe Sonnendacher noch viel 
mehr von der Aussicht versperren ais die groBten Damenhiite auf einem euro- 
paischen Rennplatz. Die Biihne ist aus Ziegeln mit einem geschwungenen Dache 
gebaut, auf drei Seiten geschlossen und — alles ganz wie im eigentlichen China 
— in der unmittelbaren Nachbarschaft des Haupttempels gelegen, gleichsam 
ein Stiick desselben. Die Biihne ist mit der Front gegen den Tempeleingang 
gerichtet, denn der Ostasiate ist der Ansicht, daB Theaterauffiihrungen ganz 
besonders verdienstlich und den Góttern lieb seien, und daB darum die Biihne 
so zu legen sei, daB auch die Gótter zusehen kónnen. Denn wie in Tibet noch 
heute die Theaterauffiihrungen einen Teil des Kultes bilden — wir sahen das 
im letzten Kapitel — so war es einst in China. Heute ist hier freilich die Zu- 
sammengehórigkeit mehr auBerlich. Das chinesische Theater kennt jetzt liingst 
auch weltliche Stiicke, hat Possen und Liebesspiele und begniigt sich keines- 
wegs mehr bloB, wie die heutigen tibetischen Schauspiele, mit dem Vorfiihren 
scheuBlicher Góttergestalten, die nach den Aussagen der Priesterschaft die 
Menschheit heimsuchen, wenn man sie nicht durch Geschenke und Abgaben 
aller Art besanftigt.

Eine tibetische Inkarnation, eine alte, behabig aussehende Heiligkeit mit 
einem runden Schmerbauchlein aus einem unweit von W eiyiianbu gelegenen 
Kloster, fand gar nichts dahinter, tagelang vor dem Theater auf der ofienen 
Festwiese zu sitzen. Kindlich lachelnd sah sie den larmenden Auffuhrungen 
zu, schliirfte dazu eine Unmenge gesalzenen Tees aus massiv silbernen GefaBen 
und empfing tibetische Messebesucher, die wahrend der Vorstellung demiitig 
auf den Knieen und mit dem Hut unter dem Arm zu ihr herangerutscht kamen, 
ihr den Mantelsaum kiiBten und dafiir ihren Segen durch Handauflegen emp- 
fingen.

1) Die Tu ren backen, wie die Mohammedaner von Lan tsehou und Ho tschou, 
ein angesauertes Brot in kleinen, runden kupfemen Formen. Sie mengen die Asche 
irgend einer Grasart, die sich bei Tsing yiian und bis hinauf nach Di dao findet und 
im Herbst in einer Art Meiler verbrannt wird, in den Brotteig. In ganz Westchina iBt 
man sonst nur gedampftes und ungesauertes Brot.
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Um die Mittagszeit fanden sich wahrend der Festwoche Tag fur Tag auf 
einer etwas abseits gelegenen Wiese die Besitzer und Liebhaber von Pferden 
zusammen und veranstalteten dort Pferderennen, d. h. jeder der Konkurrenten 
wollte den raschesten PaBganger haben. Harttraber zeigten sich nie dabei, 
sie waren nur verlacht Worden. Auch Galoppieren galt allgemein wie bei allen 
ostasiatisehen Reitervólkern ais ein groBer Fehler. Nur wenn eines der stam- 
migen Ponys auf der kurzeń Strecke zwischen der schaulustigen Menge unter 
jauchzendem und gellendem Ruf en und Schreien des Reiters, angetrieben von 
dessen kurzer, gerade vorgestreckter Peitsehe, im PaB- oder Sehaukeltrab, 
dieser fiir unser Gefuhl so unscbónen Gangart (immer gleicbzeitig links vorn — 
links hinten, recbts vorn — recbts hinten), seine Rivalen schlug, dann nur war 
der Beifall allgemein. Alles schrie dann vor Freude und Begeisterung mit und 
die Bekannten und Freunde empfingen den gliicklichen Besitzer des siegbaften 
Rosses mit hochgehaltenen Daumen und erboben das Pferd und die Klugheit 
seines Reiters in den Himmel. Wieder und wieder muBte er sich zeigen und die 
nur etwa 400—500 m lange Strecke zwischen den meist auch berittenen Zu- 
schauern in fliegendem PaB abreiten und sich mit Neuangekommenen messen. 
Fiel das Pferd nur einmal in Galopp, so wurde gleich getadelt und die vorher 
weniger glucklichen Pferdebesitzer hatten die Lacher und Schreier wieder auf 
ihrer Seite. Die Reiter, Tu ren, aber auch Tibeter und Mohammedaner hatten 
wie alle zentralasiatischen Reitervólker ganz kurz geschnallte Bugelriemen, 
so daB der Unterschenkel fast horizontal am Leibe des Pferdes anliegt.

Auch Steinwerfen und Ringen um die Wette gab es, ganz wie bei den alten 
Mongolenfesten, von denen uns schon Marco Polo berichtet. Aber auch der 
beriihmte Schnaps von Wei yiian bu kam zu seiner Geltung und Wiirdigung. 
Rings um den Festplatz sammelten sich Gruppen von Frauen und Mannern, 
vor allem die Jugend. In Landsmann- und Talschaften scharten sie sich je um 
ein Kriiglein mit Gerstenschnaps zusammen (Tafel LIII). Madels und Buben 
hockten bunt durcheinander auf der Erde. Wieder und wieder machte das Kriig- 
lein die Rundę unter ihnen und dabei sangen sie uralte Volksłieder vonderLiebe, 
von den alten Kónigen und Kampen und ihren Heldentaten. Auch noch bei 
Nacht war Wenig Ruhe in und um den Ort. Jeder Raum meines Gasthauses war 
gefiillt und zwar meist von junger Mannschaft. Bei einem der landesiiblichen, 
schwelenden Ollampchen drangten sie sich in ihren dicken Schafspelzen dutzend- 
weise um die vom Wirt aufgestellten Kohlenbecken, sangen bis in den Morgen 
hinein mehrstimmig mit schwermutig ausklingenden Trillern und Jodlern, und 
kicherten und lachten und verspotteten den, der es nicht gut konnte. Sie Waren 
alle fróhlich wie die gutmiitigsten und besterzogenen Kinder. Es war immer 
lange nach Mitternacht, wenn allmahlich ein Sanger nach dem anderen ver- 
stummte. Madels und Buben lehnten dann schlaftrunken aneinander und 
blieben so, bis die Sonne sie wieder zu neuen Scherzworten aufweckte.

Es war aber sehr schwierig fiir mich, den Tu ren naher zu treten. Sie hielten 
sich scheu vor mir zuriick, wichen mir aus, wo immer sie mir begegneten, und 
viele bekundeten mir ofienkundig die gróBte Verachtung. Wie den Tibetern, 
so war auch ihnen der Fremde unheimlich und erschien ihnen ais ein auBerst 
gefahrliches Wesen, das mit Tod und Teufel in naher Beziehung steht. Sie 
hatten bis damals erst ganz wenige, ja viele oder die meisten iiberhaupt noch 
keinen WeiBen gesehen und vollends keinen in unserer westlandischen Kleidung.
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Dagegen war viel chinesisches Kuligeschwatz bis zu ihren Ohren durch- 
gedrungen. Sie wuBten ganz genau und bestimmt, daB unsere Arzneien aus 
Menschenherzen und Kleinkinderknochen hergestellt seien. Um einige ihrer 
Sagen und Lieder zu bekommen, brauchte es tagelanges Zureden und viel 
Bakschisch, und die allergróBte Miihe hatte ich, einige der Manner zu bewegen, 
daB sie anthropologische Messungen an sich vornehmen urid Photographien 
von sich machen lieBen. Es war besonders schwierig, da die Tu ren zumeist 
gutsituierte und intelligente Bauern sind und es in den vorausgegangenen Jahren 
immer gute Ernten gegeben hatte. „Wozu du dies haben willst,“ sagten die 
Leute, „verstehen wir nicht, ein solcher Vorschlag ist noch nie zuvor gemacht 
Worden und dein Geld und deine Geschenke haben wir nicht nótig.“ Die wenigen 
Manner, die ich messen konnte, waren aufierst angstlich und zuckten bei jeder 
einzelnen Messung zusammen. Mehr ais ein Dutzend lief nach der ersten Be- 
riihrung mit dem MeBinstrument in gróBter Aufregung, ais galte es das Leben, 
auf und davon. Tu ren-Frauen zu messen, blieb fur mich ein frommer Wunsch. 
(Ihre GróBe hielt sich immer um 1,5 m). Sie fiirchteten alle, dadurch un- 
fruchtbar fiirs Leben zu werden. In einigen Jahren, wenn der Europaer 
bei ihnen besser bekannt sein wird, mag es ein leichtes sein, was mir nicht 
gelungen ist, nachzuholen.

Man hórt oft die Behauptung, die mongoloiden Vólker und insbesondere die 
Bewohner Chinas seien viel ruhiger, stoischer, beherrschter ais wir Europaer. 
Ich habe gerade das Gegenteil gefunden. Die Chinesen geraten sehr leicht in 
unbandige Zornausbriiche, wahrend dereń sie zu allem fahig sind. Bekannt ist 
ja auch, daB unverhaltnismaBig wenige Chinesen gewissen Versuchungen wider- 
stehen kónnen, daB sie leicht zu MiBbrauch von Reizmitteln zu verleiten sind. 
Ungezahlte Millionen Chinesen waren dem OpiumgenuB verfallen, und jedem 
Chinabesucher, auch dem, der nur ein paar Kiistenplatze besucht hat, fallt auf, 
daB erstaunlich viel Hasardspiel getrieben wird. Allerorten gibt es zahllose 
berufsmaBige Hasardspieler und in den meisten Stadten finden sich besondere 
Platze, wo sich die Spieler treffen. In Wei yiian bu war hierzu ein groBer freier 
Garten vorgesehen. Dieser wurde vor allem von zahllosen Chinesen aus Hsi 
ning fu und von Mohammedanern aus der Umgegend aufgesucht. Fast standig 
waren mehr ais hundert Spielergruppen darin zu zahlen. Im Kreise hockten 
sie auf ihren Hacken am Boden, knieten oder saBen mit untergeschlagenen 
Beinen da. Es wurde „gopai" gespielt, das zwischen unseren Karten und 
unserem Domino steht und bei dem im Spiel selber gewettet wird. Unter 
anderem wurde auch ein unserem „Kopf oder Wappen“ entsprechendes Geld- 
spiel sehr haufig getrieben.

Der Umsatz war, zumal wenn man den dortigen Wert des Geldes in Rech- 
nung zieht, ein ungeheurer. Mancher Bauer und Lohnarbeiter, der mit seinem 
ganzen Jahresgewinn in der Tasche den Festplatz betrat, hat ihn ais Bettler 
wieder verlassen, nachdem er noch seine Festkleider verspielt. Was Wunder, 
daB es da heiBe Kópfe und vor Aufregung zittemde Hande gab.

Ais ich an einem der ersten Tage den Spielplatz hesuchte, hatte eben ein 
Mohammedaner, der den Sommer zuvor Weit in Tibet drinnen den gefahrlichen 
Beruf eines Goldwaschers betrieben hatte, seinen ganzen Gewinn im Betrag 
von 40 Tael verloren. Kaum war sein Geld alle, so fing er an, lasterlich zu 
schimpfen. Anfanglich hatten seine Worte noch Sinn, bald aber hatte er sich
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so in Wut geredet, daB er sinnlos auf alle Umstehenden einhieb. Nach den 
ersten Sehlagen schon riefen die Chinesen: „Er ist verriickt ge worden!“ und 
ehe er wirkhchen Schaden anrichten konnte, lag er gefesselt am Boden. Die 
Diagnose, die von den Chinesen uberraschend schnell gestellt worden war, er- 
wies sich ais riehtig. Ich sandte nach meiner Apotheke, um dem Mann ein 
Brommittel zu geben. Doch ehe sie gebracht wurde — einen halben Tag nach 
dem Ausbruch — starb er in den Armen des Ahun und seines Vaters, der sich 
vor Gram das Gesicht blutig kratzte. Es kamen noch zwei ahnliche Falle auf 
der Messe vor. Sie erinnerten mich an das bekannte Amoklaufen der Malaien. 
Mr. Ridłey teilte mir spater mit, daB derartige Erkrankungen in und um Hsi 
ning unter Dunganen wie unter Chinesen auffallend haufig seien. Er wollte 
der groBen Hóhe die Schuld daran geben.

Schon am 11. des II. chinesischen Monats (am 5. Marz) hatten sich die 
Messebesucher gróBtenteils wieder verlaufen, und Wei yiian bu zeigte fur ein 
weiteres Jahr das Bild eines toten Landstadtchens. Ich reiste nun auf einem 
schlechten Karrenweg weiter nach Westen, nach Da tung hsien (da dung hsien 
hier ausgesprochen). Der erste Marschtag brachte mich an Tschobtsen gomba 
voriiber, einem Lamakloster, in dem 400 Priester und 3 Inkamationen wohnen. 
Es liegt in einer Seitenschlucht versteckt und War von der StraBe aus kaum 
sichtbar. Am gleichen Abend war ich noch nach Ya men tschwan gekommen, 
einem von Chinesen bewohnten Handelsplatz. Dicht dabei liegt das Lama
kloster Gomang se (chin.) oder Serkok gomba (tibet.). Es steht gerade noch im 
Hsininger Becken, am Rande der pliozanen, halbhohen Tonberge. Im Tal- 
hintergrund, im Norden davon, steigt aber nicht fern in prachtig geschwun- 
gener Linie der zur Zeit meines Besuches weit herab in Schnee gehiillte Da- 
ban schan (Tafel LVI), eine gewaltige Gebirgsrippe, auf, die in der bekannten 
NW—SO-Richtung aus dem tibetischen Hochplateau sich herauszieht.

Das Kloster Gomang se ist wie andere Klóster mit der Front seiner Baulich- 
keiten nach Osten, der aufgehenden Sonne zu, gerichtet. Es zeigt die gewóhn- 
liche Trennung der Gelugba-Klóster in Tempel des Dscho, der Buddha- 
emanationen, des Tsongkaba, und in Tempel der Schutzgótter, in Gebetslese- 
hallen, in Priesterhauser und last not least in Heiligenwohnungen, Hausern des 
Abts, des Klosterrichters, des einen oder anderen reichen und frommen Mannes. 
Es sollen hier 18 Huofoye (Inkamationen) ein Haus besitzen1). Priester aber 
soli es 800 geben. Unter den Amdo-Klóstern zeigt Gomang se jedoch 'eine 
groBe Besonderheit, es ist von einer auffallend starken Erd- und Pfahl- 
mauer umgeben, die vorspringende Bastionen und ein nur enges Tor aufweist. 
In seiner Umgebung sind alle nach Norden abdachenden Bergschluchten mit 
hohen und dichtstehenden Fichtenwaldern bestockt, die nicht bloB dem 
groBen Kloster, sondern auch dem iiber 50 km fernen Hsi ning fu das Bauholz 
liefern miissen. Im Gegensatz zu den Chinesenhausern von dem nicht weit 
davon entfemten Ya men tschuan, dem Marktort, sind die Gebaude im Kloster 
sehr sauberlich gehalten. Der Haupttempel ist auffallend hubsch, zeigt eine 
zierliche Holzkonstruktion und ein grofies Doppeldach mit feuervergoldeten

x) Ich erfuhr die chinesischen Namen: Wu mer han fo (=  ? tsaghan Nomon khan) 
ais gróBten, Dsumbu fo, Kuambu fo, Sei dsche fo, Lung wang fo, Mao niu fo usw., die 
alle mindestens zum sechsten Mai wiedergeboren und „wiedergefunden" worden sind.
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Dachziegeln. Die Hauser sind nicht alt, sie sind erst nach der groBen 
Mohammedanerrevolution der sechziger Jahre, in der das Kloster nieder- 
brannte, gebaut worden.

Am Abend des zweiten Reisetages hinter Wei yiian bu war ich bereits in 
Da tung hsien. Nachdem ich auf meinem Wege nur Dunganen- und Tibeter- 
dórfer angetroffen hatte, War ich wieder in eine reine Chinesenstadt gekommen. 
Da tung hsien ist einer der auBersten Posten der Chinesenkolonisation, Sitz 
eines Landratsamtes — 1762 wurde hier erst das Hsien errichtet — und hat 
eine sehr grofie Garnison. Neben den chinesischen Soldaten und Beamten 
łiegt hier noch ein tibetischer Fiirst mit einer Miliztruppe, und nicht unfern 
vor den Mauern weiden Mongolen ihre Herden.

Die Stadt wird vom Volk meist Mo bai tschen genannt, was auf den alten 
Marktort hinweist, der hier den Nomaden zugestanden war. Sie ist klein, da 
nur Chinesen in ihr wohnen diirfen. In  ihrem Westen schlieBt sich aber ein 
hubscher und verkehrsreicher Vorort an, wo viele Mohammedaner Geschafte 
betreiben. Die Stadt hat im Jahre 1895 bose Zeiten durchgemacht. Die Moham-

Abb. 15. Scliematischer Querschnitt durch das Tal von Da tung hsien. 
Q =  Loczy’s Que tM-Tone und -Sande =  Hung tu-Formation.

medaner suchten sich mit allen Mitteln, durch Unterminierung der elenden 
Mauern und durch Sturmlaufe in ihren Besitz zu setzen. Es ist erstaunlich, 
daB sie sich trotzdem vier Monate lang halten konnte.

Der folgende Tag brachte mich durch ein unbewohntes hohes Bergland 
und durch fuBtiefen Schnee noch weiter nach Westen bis zu dem Mohammedaner- 
ort Bamba. Statt einer einst von vielen tausend Familien bewohnten Ansied- 
lung fand ich dort nur wenige armliche Hiitten. Aber zahllose Mauerreste, 
schier dem Boden gleich, lieBen alte Gassen erkennen und erzahlten nur zu 
beredt von unsaglichem Elend, von der Vernichtung eines begabten Volkes, 
das unbedacht, in blindem Religionseifer, sich in einen hoffnungslosen Kampf 
mit dem chinesischen Riesen eingelassen hatte. Bamba und das 25 km lange, 
iiberaus fruchtbare Tal Schang wu tschuan bis Do ba hinab, bis an die Miindung 
in das Hsi ning-er Tal war ein Zentrum der letzten mohammedanischen In- 
surrektion. Mit der Einnahme von Do ba war auch die Empórung nieder- 
geworfen. Das ganze Tal hat jetzt zusammen nur 800 Familien Huihui. 
Einst (bis 1895) war Bamba ein groBer Konkurrent von Dankar, heute ist es 
tot. Seine KarawanenstraBe, die dem engen Tal nach Nordwesten in die 
Kuku nor-Steppen hinauf folgt, ist veródet, Weil aller Handel von hier aus 
von der Regierung untersagt ist. Die Mohammedaner, dereń Familien hier
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nach dem Siege der Chinesen zwangsweise angesiedelt wurden1), miissen in Dankar 
und Hsi ning Handel treiben. Dort aber diirfen sie sich nur voriibergehend 
zur Erledigung ihrer Geschafte und nur in den Vorstadten aufhalten, ihre 
Familien baben in Bamba zu bleiben.

Ich hielt mich einen Tag in dem Orte auf und kaufte Maultiere und Pferde 
fur meinen baldigen neuen Aufbruch. Ich wurde von einer Reihe von Leuten 
geradezu bestiirmt, sie ais Diener mitzunehmen. Da tiicbtige Manner darunter 
waren, die die Steppe kannten, die Chinesisch, Tibetisch und Mongolisch sprachen, 
so nahm ich hier mehrere in meinen Dienst. Ais der Kontrakt von beiden Par- 
teien und von Biirgen unterzeichnet war, erbaten die Leute den iiblichen Vor- 
schufi.

„Wir wollen fur die Reise in die kalte Steppe sogleich unsere warmen Kleider 
und Filzmantel holen. Die sind im Leihhaus in der Stadt Mo bai tschen,“ 
sagten sie.

„Aber habt ihr denn so viele Sehulden," fragte ich, „daB ihr selbst eure 
Kleider noch verpfanden muBtet?"

„Bewahre! Wir haben aber Weiber und Kinder zu Hause, da sind doch die 
Kleider weit sicherer und besser im Leihhaus."

*) In Bamba sind etwa 100 Familien der alten Sekte und 60 der „neuen“ Sekte 
angesiedelt worden. Beide vertragen sieh noch immer schleeht miteinander.

Abb. 16. Die Schutzgottin Lhamo, die Frau des 
Totengottes Yama.

(Da sich ihr Sohn nicht zum Buddhismus bekehrte, zog sie ihm 
die Haut ab, sattelte damit ein Manltier, setzte sich darauf und 
trank beim Reiten das Blut ihres Sohnes aus einem Menschen- 

schHdel. Sie wird noch alle Feinde des Buddhismus tftten.
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Schara khoto
(von Osten gesehen).

Tafel LV
II.



Lager im Schara khoto-Tal, Blick naeh Norden.

Tafel LV
III.



Tafel LIX.

Yakoehss aus der Kuku nor-Gegend mit Lastsattel.

Bastard zwisehen Yakrind und farbigem Rind
(chin.: Pień niu, tibet.: ntso).
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*

Lager in der Remoyung (Aragol-Talebene),

Tafel LX
.



VIII.

Aufbruch ins Ts'aołi.
W enn’s im zentralen Hoćhasien Winter ist, dann ist es dort nicht bloB 

bitter und beiBend kalt, sondem es saust und braust auch ein unwirscher, alles 
erstarrender und totender Sturmwind iiber das Land, so daB die Menschen, die 
da droben wohnen, die frommen und ewig betenden Lamaisten, nicbt bloB von 
einer gliihenden, sondern aucb von einer kalten und eiserfiillten Hólle zu sprechen 
gelernt baben, in die die armen Siinder blutt und bloB hineingestoBen werden, 
um durch Frieren geziichtigt und in einer Hólle gelautert zu werden, wo Eis- 
spalten sie verschlingen, Eisnadeln sie durcbstechen, Eisberge auf sie nieder- 
stiirzen und ihre Glieder mit brennend kalten Eisblócken zerschmettern. AuBer 
durch seine Kalte macht sich aber der zentralasiatische Winter noch sehr un- 
angenehm durch seine Trockenheit und durch seinen Staub. Schnee, das Wahr- 
zeichen unseres europaischen Winters, ist ein seltenes Phanomen. In strahlen- 
der Blaue wólbt sich Woche um Woche, Monat um Monat ein wolkenloser 
Himmel iiber einer ausgedórrten, ausgemergelten Erde. Ein weiBer Schleier, 
eine staubgeschwangerte Atmosphare, die uns in der Kehle kratzt, hiillt alle 
LeheWesen ein. In einer blassen, grauweiBen Dunstmasse versinkt der Sonnen- 
ball im Westen, lange, ehe er den Horizont erreicht. Und gelb nur, zitronen- 
farben und fahl farbt sich jeden Abend und jeden Morgen der Himmel, ohne 
violetten und roten Tónen auch nur ein Eckchen am ganzen Firmamente zu 
gónnen; so trocken und jeder Feuchtigkeit bar ist die Winterluft da droben. 
Erst wenn mit dem ersten Beginn des Friihjahrs die Monsunwindę vom chinesi- 
schen Tiefland, von den feuchten, weil meernahen Randgebieten des siidlichen 
Asiens in die zentral gelegenen Hóhen des Kontinents hinaufjagen und die 
feuchtwarme Luft des Tieflandes sich nach diesem Aufstieg in der Hóhe ab- 
gekiihlt hat, gibt es die Schneedecke, die wir Europaer im Winter zu sehen 
wiinschen. Wo China und Tibet aneinandergrenzen, da, wo schon die Talbóden 
mit ihren menschlichen Siedlungen sich so hoch erheben, daB selbst in diesen 
ziemlich siidlichen Breiten kaum mehr Ackerbau getrieben werden kann, wo 
die Gebirgsmassen mit einem Małe Himmelshóhe anzustreben scheinen, da ist 
dann in der Monsunregenzeit der Niederschlag am reichsten, dort hat die Luft 
im Dariiberhinstreichen am meisten von ihrem Wasserballast auszuwerfen.

So war es am Morgen des 9. Marz in dem elenden chinesischen Moham- 
medanerdórfchen Bamba, wo ich meine neue Karawanę zusammenzustellen 
begann, zu einem Niederschlag gekommen. Die letzten kummerlichen Gersten- 
felder grenzen dort, 2700 m hoch, im engen Tale an die Winterweiden tibetischer 
Nomaden, und dicht dabei ragen Bergriesen bis iiber 4000 m Hóhe empor. Ais 
ich um zehn Uhr in den Sattel stieg, lag von der vorausgegangenen Nacht noch 
eine dichte, 10 cm tiefe Schneedecke; es war dies die erste des ganzen Winters.

Wir verlieBen darauf rasch das enge felsige Tal, wandten uns von den busch-
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bedeckten Randbergen Tibets hinweg in die kablen, gelben LóBhiigel Cbinas 
zuriick, und nach einem nur einstiindigen Ritte iiber LóBschlucbten und LóB- 
bergsattel war schon nirgends mehr ein Fleckchen Schnee zu entdecken. Nur 
wo die Luft steil aufsteigen muBte, war es zu einem Niederscblag gekommen. 
Das LoBhiigelland vor der tibetiscben Hochlandscbwelle wartete noch irnmer 
vergeblich seit vielen Monaten auf Scbnee und Regen. Da wir eilig ritten, damit 
uns nicht zu guter Letzt das schwere, eisenbeschlagene Stadttor der chinesischen 
Grenzfeste Hsi ning fu vor der Nase zugescblagen werde, so steckten wir den 
ganzen Tag in einer dicken Staubwolke, die von den hurtigen FiiBchen unserer 
Ponys emporgewirbelt wurde. Nur sterile, niedere Hiigel aus lóBbedeckten, 
rótlichen Schottersebichten (100, 200 m boher ais die Talbóden) umgaben 
uns. Staubfarben, gelb, graugelb und blendend scbimmerte in der grellen 
Gebirgssonne unsere Umgebung. Icb haBte diese LóBlandscbaften und ich 
atmete auf, ais endlich am Abend das klotzige Bollwerk mit den machtig 
langen Zinnenreiben, ais die Stadt Hsi ning fu, dieser jahrtausendalte Stiitz- 
punkt cbinesiscber Macht an der Grenze der ewig unruhigen tibetischen Berg- 
vólker, vor mir auftaucbte.

Gerade ais ich an der Spitze meiner stattlichen Dienerschar mit allen 
meinen Maultieren, Pferden und Hunden durch das riesenbafte Westtor und 
die engen kotigen Gassen der Stadt trabte, batten sicb nocb andere Gaste, 
die aber fern aus dem Tiefland Cbinas heraufgekommen waren, daselbst ein- 
gestellt, eine Schar, die scbneller gereist war ais wir und die trotzdem nicht 
miide vom weiten Wege aus Freude an dem berrbcb strablenden Sonnenunter- 
gang zum Scblusse ihrer Fabrt Weitausgreifende Bógen iiber der Cbinesenstadt 
bescbrieb. Hunderte von macbtigen braunen Milanen Waren angekommen, die 
jetzt in stolzen Kreisen durcbeinanderschwebten. Sie riefen den Menschen das 
Naben des Friihbngs mit beiserem Pfeifen zu.

Jetzt war es wirklich Zeit, ernstbch die Sommerkampagne vorzubereiten. 
Jetzt muBte docb aucb bald droben auf den kalten Hocbsteppen Tibets das er- 
sehnte Griin erscbeinen, das mir zum Gelingen meiner Reiseplane so notwendig 
war, das mir die femen groBen Probleme lósen helfen sollte.

Friih am anderen Morgen begann icb mit den neuen Vorbereitungen. Jetzt 
fing eigentbch erst meine groBe Reise an, jetzt sollte es fur lange Zeit ins 
„Ts'ao ti“ geben, in das grofle „Grasland", wie man in Hsi ning allgemein Tibet 
und seine unendlichen Hochsteppen nennt. Wieder gab es fur mich zunacbst 
ein tagelanges Feilscben mit Getreide- und Erbsenhandlem, mit Miillern und 
Makkaronibackem. Ich kaufte Lebensmittel, Tauschartikel, Gerate und Werk- 
zeuge ein, die mir und zebn Begleitern ein ganzes Jahr ausreicben sollten.

Was die Ausriistung unendlich erschwerte, war die Kleinbcbkeit des chinesi
schen Handels. In Hsi ning fu sind gar keine grofien Kaufleute ansassig. Es 
ist eine Beamten- und keine Handelsstadt. Niemand konnte eine gróBere Be- 
stellung ausfiihren. Es muBte alles kleinweise von mir zusammengekauft und 
mit einer ganzen Anzahl von Lieferanten abgescblossen werden, und allen 
diesen feblte natiirlicb ganzbcb der Begrifl, daB Zeit Geld ist. Keiner zeigte 
etwas von dem groBziigigen spekulativen Sinn, den wir an den Kiistenchinesen 
gewobnt sind. Es ist ein scbwerfalliges Bauernvolk droben in der reicben Kom- 
kammer des Hsi ning-Tales. Mit plumper Bauernschlaue, mit tausend klein- 
lichen Kiinsten und Knifien sucbten sie so viel wie móglich fur sich berauszu-
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sćhlagen. Bald fand sich Kleie, bald sogar Sand in dem bestellten Mehl oder 
im Reis. Die Kan su-Leute sind gewohnt, im kieinsten kontrolhert zu werden; 
bei mir, hofiten sie, werde das nicht der Fali sein. Nie traut ein Chinese dem 
anderen. Bei den Handwerkern wie bei den Handlem in Hsi ning fehlte es 
an jeder VerlaBlichkeit.

Vollends bei der Bezahlung wurde meine Geduld aufs auBerste angespannt. 
Bald scbien einem die verwendete Silberwage ungenugend und ungenau, bald 
das Silber und das Kupfergeld zu schlecbt. So verlangte einmal ein Filzmacher, 
daB ich ihn in drei verschiedene Laden begleite, um die Silberbrocken, auf die 
er ais Bezahlung Anspruch hatte, nachwiegen und auf ihre Giite untersuchen 
zu lassen — in allen drei Laden war natiirlich das Gewicht etwas verschieden — 
und ais ich ihm das hóchste Gewicht gegeben hatte, war der Mann noch 
nicht iiberzeugt, daB er wirklich nicht zu kurz komme, denn er wollte plótzlich 
alles in Kupfergeld, also in einzelnen Cashstiicken bezahlt haben. Er war erst 
zufrieden, ais er an meinen Kupfercashstiicken, die ich von der nachsten Bank 
eingewechselt hatte, nach langem Zahlen 8 pro Mille weniger ais bei der orts- 
iibłichen Bezahlung herausgefunden und nachgefordert hatte.

Ais ich wegen dieser zeitraubenden Handelsusancen nur noch durch meine 
chinesische Bank bezahlen wollte, gab es erst recht viele Nórgler, Weil das Silber, 
das die Bank auf meine Anweisungen auszahlte, nicht gleich gut und rein war 
wie mein Silber, das ich von Lan tschou und von der Kiiste mitgebracht und 
an die Bank abgegeben hatte. Zahlte ich aber direkt, so erschien mein Silber 
dem einen zu weiB und blank, dem anderen zu gelb oder zu grau. Wie oft ging 
ich doch in jenen Tagen zum Schmied, um einen Silberbrocken im Wert von 
nur 3 oder 4 Mark zu zerhauen, um wieder und wieder zu zeigen, daB mein 
Silber wirklich rein war und daB sich kein Blei in seinem Innern befand.

Mein Hof, in dem die Maułtiere und Pferde angepflóckt standen, glich in 
diesen Tagen einem kleinen Feldlager. Sattler und Zeltmacher, Schuster, 
Schreiner und Schmiede hatten um mich her ihre Werkstatt aufgeschlagen. 
Meine ganze Karawanę wurde so ausstaffiert, daB sie sich in nichts von einer 
gewóhnlichen Tibetkarawane unterschied. Nirgends durfte ein Fleckchen 
Europa heraussehen. Dem miBtrauischsten Tibeterauge sollte auch nicht das 
kleinste Fremdartige daran auffallen.

Ich hatte hauptsachlich der Kosten wegen beschlossen, ais Tragtiere fur 
die Lebensmittel Yakochsen zu verwenden (Tafel LIX). Diese tragen Wohl 
sehr wenig, gehen sehr langsam und machen nur kleine Marsche pro Tag, aber 
ihr Anschaffungspreis ist geringer und sie verlangen viel Weniger Pflege und Be- 
dienung ais Pferde. Und wollte ich denn nicht die Gegenden langsam durch- 
reisen, um sie genau kennen zu lernen? Die Yak sind die ureigensten Trans- 
porttiere Tibets. Sie sind an seine mageren, nur kurz stehenden Weiden ge- 
wóhnt, und jeder Eingeborene, der auf groBere Strecken Lasten durch Tibet 
zu befórdern hat, bedient sich ihrer.

Von meiner verungliickten Winterreise an den Kuku nor her hatte ich schon 
acht Yak, die meinen Stamm bildeten. Mein Diener Tschang erhielt jetzt den 
eintraglichen Auftrag, mit einem Mohammedaner zusammen bei einem mir 
bekannten Lama oben auf der Steppe am Kuku nor noch einige vierzig Yak
ochsen herauszusuchen und fiir meine Rechnung aufzukaufen. Er Wurde von 
den anderen Dienern nicht wenig darum beneidet. Fiir diese vierzig Yak und
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auch fiir alle spater noch von mir zu kaufenden muBten die Sattel in meinem 
Hauptquartier in Hsi ning fu erst gezimmert und dann gepolstert werden. 
50 und 60 km weit im Umkreis muBte ich schlieBIich meine Agenten aus- 
schicken, um die notwendigen Riemen und Wollstricke zusammenzuhekommen, 
und alle Ledersacke in der weitesten Umgehung wurden aufgekauft und mit 
Weizen-, geróstetem Gerstenmehl, Reis oder chinesischen Makkaroni gefiillt.

Es war das dritte Mai, daB ich eine Reise nach Tihet vorbereitete. Ich 
hatte im Juni 1904 in der Stadt Dan kar ting die Karawanę von Leutnant 
Filchner vor unserer gemeinsamen Tibetreise ausgeriistet, und ich war ja erst 
wenige Monate vor meiner jetzigen Reise nach dem See aufgebrochen. Nach 
den auf diesen beiden Reisen gemachten Erfahrungen war es mir klar, daB im 
óstlichen Tibet vor allem eine gute chinesische Empfehlung nottat. In vielen 
Gebieten wirkt ein PaB der chinesischen Behórden Wunder. In anderen, mehr 
abgelegenen, biirgt eine nicht zu schwache und gutbewafEnete Soldateneskorte 
fiir ein sicheres Durchkommen. Ich richtete deshalb bei meinen Reisevor- 
bereitungen noch ein Hauptaugenmerk auf die Verhandlungen mit den chinesi
schen Regierungsvertretern, hatte aber hierbei ganz besondere Schwierigkeiten 
zu uberwinden. Wie ich schon in friiheren Kapiteln erwahnt habe, glaubte 
unser deutscher Gesandter in Peking, er kónnte mir nicht die allergeringste 
Hilfe zuteil werden lassen. So half ich mir selber weiter, so gut ich konnte, 
aber dies kostete natiirlich viel Geld. Zu meinem groBen Gliick war ich „in 
things Chinese" kein Neuling mehr. Da ich nur einen abgelaufenen PaB von 
meiner Gesandtschaft vorweisen konnte, so wollte allerdings der Amban, d. h. 
gerade der Gouverneur desjenigen Gebietes, durch das ich zu reisen gedachte, 
mir nicht mehr die Ehre geben, mich persónlich zu empfangen. Er fiirchtete, 
dadurch seinem Ruf zu schaden, denn der alte Herr Tsching schu konnte sich 
nicht klar dariiber werden, wie ich zu behandeln sei. Hsi ning fu ist vor mir 
von so manchem Europaer besucht worden, aber alle hatten bisher eine Emp
fehlung ihrer Regierung vorzuzeigen gehabt. Er gab mir aber schlieBIich doch 
ein gestempeltes Schreiben, in dem in chinesischer, mongolischer und tibetischer 
Sprache alle Hauptlinge, Abte und Priester Tibets vom Amban aufgefordert 
wurden, mich und meine Leute in keiner Weise zu belastigen und ungehindert 
iiberall durchziehen zu lassen. Selbst der Weg nach Lhasa stand mir dadurch 
ofien. Allein vom ersten Augenblick an war ich auch in Sorge, mein Schatz, 
der PaB, kónnte mir weggenommen, kónnte widerrufen werden oder er kónnte 
gar eine Falschung sein.

Ich drangte jetzt zum baldigen Abmarsch, und ich brach auf, ais mir noch 
die Mitteilung zugegangen war, daB die Soldateneskorte, die mir der Amban 
an Chinesisch-Neujahr versprochen hatte, an die Grenze nachgeschickt werde.

Jetzt galt es fur mich, die Erforschung des Hoangho innerhalb Tibets zu 
Ende zu fiihren und dann immer weiter durch unerforschte Gebiete, durch die 
breiten weiBen Flecke, die unsere Karten in Tibet zierten, nach Siidosten vor- 
zudringen, bis mir durch die Unduldsamkeit der Lhasaregierung halt geboten 
wiirde oder bis ich das Tal des Brahmaputra erreicht hatte.

Zu diesem Zwecke zog ich von Hsi ning fu das siidlichste von den drei Talern, 
die dicht vor dem Westtor der Stadt zusammenlaufen, aufwarts und nachtigte 
am ersten Abend in Schang hsin tschuan (zu deutsch etwa Obemeudorf), einem 
kleinen LóBort mit einem Bu tse, d. h. einem Fort aus Lehm gebaut, und einer
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kleinen Garnison. Es ist zur Halfte noch von Chinesen, zur anderen Halfte be- 
reits von Tu fan, d. h. ackerbautreibenden Tibetem, bewohnt und liegt wenige 
Kilometer siidlich von dem meinen Lesern scbon aus Kapitel VI bekannten 
Kloster Gum bum. Hier endet der LóB und hier endet auch der chinesische 
Karrenweg. Von hier an kommt man nur mit Tragtieren weiter.

Gleich hinter diesem Ort passierten wir bei Sonnenaufgang am folgenden 
Tage einen niederen Wall und ein kleines Wachhaus mit einigen zerlumpten 
Soldaten, und uberschritten damit die Landesgrenze der fleiBigsten Acker- 
bauem unseres Planeten, die Grenze des Landes der Mitte, und zogen in das 
Reich der Steppen und Gebirge ein. Hier beginnt also Tibet.

Schon hinter dem Mauerchen schien alles Land unbebaut, wild und herren- 
los zu sein. Bald ging es steil in einer engen Felsschlucht aufwarts und vielfach 
recht miihsam iiber glatte Eismassen, die gletscherartig den ganzen Talboden 
ausfiillten. Oft muBten Leute vorausgeschickt werden, um fur die Tiere Tritte 
ins Eis zu schlagen und mit Erde und Sand zu streuen. Trotzdem stiirzten 
viele der Tiere, rutschten hilflos auf ihren Knieen die Eishange hinab, zer- 
brachen ihre Sattel an den Felsblócken und Felsecken an den Talseiten, muBten 
miihsam ab- und wieder aufgeladen werden. Schon hier blieb ein Yakochse 
mit verrenkter Schulter liegen und muBte geschlachtet werden. Der kleine 
Bach, der jene Talschlucht durchflieBt, hatte uns dieses Hindernis in den langen 
Wintermonaten in den Weg gelegt. Er hatte sich nicht geduldig durch die 
Winterkalte in Fesseln schlagen lassen, sondem, ein gewalttatiger Geselle, 
wieder und wieder, bald hier bald dort, die Eismassen, die sich gebildet, durch- 
brochen, iiberschwemmt, verdickt und erhóht, bis sein Werk so groB wie ein 
Gletscher aussah.

Und dennoch kletterte meine Karawanę schon um die Mittagszeit an dem 
steilen und schmalen PaBweg des La tsche-Gebirges, des Lao ye schan, wie die 
Chinesen sagen, in einer Hóhe von iiber 3800 m.

Der Gebirgszug, den ich damit iiberschritt, gehórt der langen Kette an, 
die sich aus der hochplateauartig verebneten Gebirgsmasse am Kuku nor heraus- 
schalt und die in der Gegend von Lan tschou fu unter den pliozanen Tonen 
und dem LóB von Nordchina endigt. Ich habe diese Kette im ganzen an sechs 
verschiedenen Steilen uberschritten. Sie zeigt, wie noch einige andere Ketten, 
die aus dem nórdlichen Teil des Hochlandes von Osttibet heraustreten, gegen 
Osten ein allmahliches Abnehmen der Hóhe. Sie vemeint wie alle anderen Ziige, 
die nórdlich des 32. Grades n. Br. liegen, die Richthofensche Theorie eines 
scharfen Abbrechens des tibetischen Hochlandes, einer Landstaffel, gegen China. 
Unterhalb von Hsiin hoa ting schan wird die Kette des Lao ye vom Hoang ho 
durchbrochen. Weiter oben bildet sie die Wasserscheide zwischen dem Hsi ning- 
FluB und dem Hoang ho.

Der Weg iiber diesen PaB war schlecht. Die Tiere keuchten jammerwiirdig 
unter ihren Lasten und wir kamen nur ganz langsam vom Fleck. Jeden Augen- 
blick stockten die Armen, um nach Atem zu ringen. Ruckweise nur war der 
Fortschritt.

Ich hatte fiir die ersten Marschtage noch beinahe drei Dutzend Maultiere 
zu meinen eigenen Tieren dazugemietet; so bot sich meinem Auge eine impo- 
nierende Linie, die den Steilhang emporkletterte. Wie ein riesiger Wurm, der 
sich miihselig windet und yerzweifelt bald nach rechts, bald nach linka kriimmt,
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der sich zusammenzieht und wieder ausdehnt, der aber doch vorwarts kommt 
und unentwegt einem Ziele zustrebt, so schob sich die Karawanę gegen den 
PaB zu. Mit viel Geschrei, unter dem nicht endenwollenden „aoaoao" der 
chinesischen Treiber kamen wir endlich durch eine enge Felsscharte am scbmalen 
Felsgrat oben an und im Siiden ging’s von dort gleich wieder, aber nur noch 
viel steiler ais am Nordbang, in Serpentinen binab in ein enges Felstal.

Wir kamen unweit von einer chinesischen Umwallung (Ts'ien hu tsch'eng) 
vorbei, in der ein Leutnant mit einer kleinen Mannschaft einen vorgeschobenen 
Posten der Grenzwacht halt. Kurz darauf sahen wir wieder einzelne Felder, 
trafen tibetische Bauernhauser, sahen Garang, den Sitz eines tibetischen Fursten 
von Ts'ien hu =  Rang. An hohen Masten flatterten lange weiBe Fahnen, die 
iiber und iiber mit Gebeten bedruckt Waren. Wir ritten durch ein kleines 
tibetisches Kloster, in dem einige Dutzend Lamas bei unserem Erscheinen 
zusammenliefen, um den Fremden anzustarren und iiber ihn unflatige Witze 
zu reiBen. Gerade ais es zu dammern anfing, kamen wir miide und hungrig in 
I  ts'a sche an.

Dies ist ein weiterer vorgeschobener chinesischer Unteroffiziersposten, unter 
dessen Schutz Mohammedaner ansassig geworden sind. Im ganzen wohnen 
hier etwa siebzig Familien. Von I ts'a sche aus zieht sich ein vielbeniitzter Yak- 
weg hoch iiber dem linken Hoang ho-Ufer nach Westen in die tibetische Steppe 
hinein. Um den Ort finden sich noch ein paar an Steinen iiberreiche Felder. 
Weiter aber nach Westen ritzt nie und nimmer ein Pflug den Boden. Der Mensch 
lebt weiter drauBen losgelóst von der Scholle und zieht unstet mit seinen Herden 
von Ort zu Ort. Alles Land ist dort zu hoch gelegen und infolgedessen zu kalt, 
um den Ackerbau zu ermóglichen. In I ts'a sche wollte ich von den Annehmlich- 
keiten und groBen Vorziigen Chinas, von der „K u 11 u r“, endgiiltig Abschied 
nehmen, hier wollte ich in das „Land der Rauber" eintreten.

Wahrend vor mir schon zwei europaische Reisende iiber den Lao ye schan 
gezogen waren, nach I ts'a sche und iiber dieses kleine Nest hinaus war noch 
keiner gekommen.

Krethi und Plethi von I ts'a sche liefen zusammen, Wahrend die Tiere in dem 
hoch ummauerten Hof eines Wollehandlers abgeladen und bei dem unsicheren 
Licht der chinesischen Papierlaternen in langen Reihen angepflóckt wurden. 
Jeder, der mich begriiBte, kam freudig lachelnd — wie immer in Ostasien, 
wenn einem etwas besonders Unangenehmes gesagt wird — und machte nur 
die Mitteilung, daB es auf dem Wege nach Westen zurzeit von Raubem ganz 
besonders wimmle und daB dort keine Yak zu haben seien, weil die Nomaden 
diese Gegend verlassen hatten, nachdem eine Rinderseuche unter ihren Herden 
ausgebrochen sei.

Eine noch unangenehmere Nachricht war kaum zu denken. Hungrig muBten 
meine armen Ochsen die Nacht verbringen und vor Sonnenaufgang sandte ich 
sie, noch ehe sie einen Grasbiischel in den Mund bekamen, zuriick zum Lao ye 
schan, um sie dort einstweilen grasen zu lassen. Ich selbst aber trabte eilig 
in die Tibetersteppe, um mich personlich vom Stand der Dinge zu iiberzeugen. 
Und die traurige Wahrheit lag dort nur allzu ofien am Wege. Ich war noch 
keine Stunde weit geritten, da gab es links und rechts von Geiern abgenagte 
und angefaulte Rinderkadaver und nirgends, so weit ich auch ritt, tauchten 
die schwarzen Zelte der tibetischen Nomaden auf. Nur yerlassene Kochherde,
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machtige Dunghaufen, welche alte Weideplatze bezeichneten, und Hunderte 
von Tierleichen lieBen erkennen, daB das Land ein nicht immer vóllig un- 
geniitztes Gut darstellte.

Mittlerweile war noch ein Schreiben aus dem Amban- Ya men angekommen, 
worin die alte Exzellenz mir mitteilen heB, daB sie mich angelegentlich dem 
Or fu ting von Kuede empfohlen hatte. Man riet mir, von jener Stadt aus 
meine groBe Reise anzutreten. Wenn man weiB, daB die Stadt Kue de und ihr 
groBes Verwaltungsgebiet, das sich zehn Tagereisen weit nach Siiden erstreckt, 
nicht dem Amban- Ya men unterstellt ist, daB also nach landlaufiger Chinesen- 
logik die Verantwortung, falls mir dort etwas zugestoBen ware, nicht den Amban, 
sondem den Or fu von Kue de getroSen hatte, so war die liebenswiirdige Emp- 
fehlung nur allzu durchsichtig. Aber ich war ja noch durch die anderen Um- 
stande genótigt, von dort aus meine Hoang ho-Reise anzutreten.

Ein langer Marach durch eine enge und geróllerfiillte, wiistenhafte, menschen- 
leere Schlucht brachte mich mit meinen Maultieren und Pferden von Its'asche 
nach dem Ufer des Hoang ho. Es galt zunachst auszukundschaften, ob der 
Weg iiber Kuede móglich sei, deshalb blieben die Ochsen am Laoye schan 
zuriick. Kahl und steinig wie die Schlucht war auch das Tal des groBen Flusses 
seibst, das wir noch einige Stunden lang aufwarts zogen. Die nachstgelegenen 
Berge bestanden alle aus lockeren, rotgefarbten Konglomeraten, die den Sommer- 
regen nur wenig Widerstand bieten, und die darum so wild und steil zerfurcht 
und tausendfach zerrissen sind, daB keine GeiB an den Hangen klettern kann. 
Blutrote Orgeln und Saulen aus Ton und Sand starren allenthalben gen Himmel 
und selten nur sah man einen Strauch, noch seltener einen Baum, ein Haus, 
vielleicht einmal in der Ferne eine tibetische Tempelanlage, ein grotesk und 
fremd dreinschauendes Tschorten, ein Heiligengrab. Die StraBe war menschen- 
leer. Ich begegnete wenigen Reitem, alle mit Gewehren und Lanzen und mit 
kriegerischen Mienen. Auch die rechte FluBseite ist wiistenhaft. Ein Kloster 
in dieser Wiiste ist beriihmt, weil sein Buddhabild bestandig gróBer wird. 
Tsch'ang fo se, das Kloster des wachsenden Buddha, nennen es die glaubigen 
Umwohner. Gegen Abend tauchte driiben auf dem rechten Hoang ho-Ufer 
eine dichtstehende Baumgruppe auf. Von Siiden her miindeten da einige gróBere 
Taler, die am Ufer eine griine Oase hervorzauberten. Aber von dort trennte 
uns noch ein langwieriges Ein- und Ausbooten und die Fahrt iiber den 200 m, 
im Sommer bis zu 600 m breiten Hoang ho. Weit hinab reiBt der Strom jedes- 
mal das schwere, ungefiige Fahrboot. Es war darum wiederum spat geworden, 
bis ich die schiitzenden Mauern der Stadt Kue de erreichte.

Diese Stadt ist der zurzeit am weitesten nach Nordtibet hineingeschobene 
Chinesenposten, der letzte von Chinesen bewohnte Ort am Hoang ho, ja iiber- 
haupt der letzte Ort an diesem FluB, und ist besonders stark von der Regierung 
befestigt worden. Ringsherum wohnen Tibeter, teils solche, die Ackerbau 
treiben, teils, und zwar im Siiden und Westen, Nomaden. Die Stadt Kue de 
liegt nur 2310 m hoch. Sie ist unter all den Grenzstadten des ganzen Fu, d. h. 
der Prafektur von Hsining, zu der sie gehórt, die warmste; aber gleich west- 
lich der Stadt, oberhalb einiger Inseln, durchstrómt der Hoang ho eine enge 
Schlucht, die sich der FluB mit steilen Ufern in eine um 250 m hóhere Terrasse 
eingerissen hat. Auf dieser Terrasse ist nirgends mehr ein kleines Feld, nirgends 
ein Haus. So ist Kue de eine Oase inmitten von wilden kahlen Bergen. Beim
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Verlassen des Hsi ning-Tales lag noch kaum ein griinlicher Hauch auf den zahl- 
reichen Weiden und Pappeln, in Kue de hoben sich kokette Pfirsichbliiten aus 
dem knospenden Griin der Bimbaumgarten und der keimenden Weizenfelder1).

Ein 10 m hoher Erdwall mit rechteckigem GrundriB, mit ganz wenigen 
Toren, durch die ein Reiter gerade noch — d. Ł. wenn er sich biickt — durch- 
reiten kann, zeigt uns hier ganz das Bild eines der alten rómischen Grenzlager 
am einstigen Limes germanicus. Der Wall umschlieBt die Amtsgebaude und 
die hauptsachlichsten Heiligtiimer der chinesischen Schutzpatrone, daneben 
noch einige Dutzend elende Chinesenschuppen, in denen die Soldaten und 
Beamten mit ihren Familien wohnen. Auf dem Stadtwalle sah ich groBe Haufen 
faustgroBer Steine, die zur Verteidigung herbeigeschleppt worden waren. Das 
eigentliche Leben und Treiben der Stadt, Kauf und Verkauf, vollzieht sich vor 
dem Siidtor. Dort sind mehrere StraBenziige, an denen Tibeter, Mongolen, 
Mohammedaner und auch chinesische Handelsleute ikrę Geschaftsraume und 
ihre Wohnungen haben. Man trifft dort auBerst malerische Bilder. Zahlreiche 
Lamas lungern tagsiiber in ihrer kleidsamen Tracht um die ofienen Buden 
herum, den Oberrock ihrer Gewandung wie die Toga eines alten Rómers uber 
die Schulter geschlagen und gelangweilt an ihren Rosenkranzen nestelnd. Trotzig 
aussehende tibetische Reiter, die lange Flintę mit der meterlangen Auflegegabel 
auf dem Riicken, durchziehen auf stammigen Ponys die StraBen, oft vom Sattel 
aus und herrisch mit den Ladenbesitzem feilschend. Auch diese auBere oder 
Vorstadt ist von einer Erdmauer mit Toren umgeben, denn die Sicherheit ist 
in Kue de gar nicht groB. Ein kleiner Raub oder ein Diebstahlchen gehórt trotz 
der Kleinheit des Ortes — es sind im ganzen nur etwa 400 Familien (2000 bis 
3000 Einwohner) ansassig — zur Tagesordnung. Die Verhaltnisse zeigt wohl 
am besten ein Fali, der sich gerade wahrend meines dortigen Aufenthaltes zu- 
trug. Ein tibetischer Junker, ein Hauptlingssohn, von einem der Lutsang-

') Auch diese Gegend gehOrte einst den Hsi Kiang und sp&ter den Tu ku hun, vom Ende des 
7. Jahrhunderts au den Tu fan (Tibetern). Wahrend der Yiian-Dynastie bildete die Stadt Ho tschou 
den kuBersten chinesischen Regierungssitz an der Grenze. Dort wurde ein Amt fiir die Tu fan 
errichtet, dessen EinfluB bis Kue de reichte. Spater ging der Platz Kue de aber der Dynastie 
wieder yerloren und erst 1371 unter Hung wu wurde er von den Chinesen wieder gewonnen. 
1376 kam er unter den Militarbezirk Ho tsehou wei und den Tibetern wurde hier wie in Mo bai 
tschen ein Pferde- und Teemarkt zugestanden. Die Stadtmauer von Kue de wurde 1380 angeiegt. 
Man siedelte damals 48 Soldatenfamilien von Ho tschou hier an, die fiir sich und ihre Nachkommen 
steuerfreie Felder angewiesen erhielten und dafiir ais Miliz Soldatendienste leisten muBten. 
Tibeter und andere Chinesen liefien sich hierauf in der Umgebung nieder. 1723 wurde die Stadt 
von den Mongolen unter Lobzang Dandsin, dessen Hauptąuartier bei Mo bai tschen stand, hart 
bedrangt, aber mit Erfolg verteidigt. 1739 kam der Platz unter die Yerwaltung des Hsining 
hsien. 1762 wurde Kue de ein eigenes Heien unter Hsi ning fu und spater ein Ting.

Zu dem Bezirk Kue de gehoren nur wenige Chinesenhófe, dagegen 54 steuerzahlende 
Stamme Tibeter (meist Bauera) und 19 halbfreie Stamme Tibeter (Nomaden). Es unterstehen 
mehr oder minder nominell alle Tibeter auf dem rechten Hoangho-Ufer bis 180 km (Luftlinie) 
=  8—10 Tagereisen weit siidlich von der Stadt dem Ting. Im Osten grenzt an dieses Gebiet die 
EinfluBzone des Hsiln hoa ting und weiter siidlich die des Tao tschou. Der groBte Tibeterfiirst 
ist der Ts'ien hu von Luts&ng, Lubungko, der ein jahrliches Gehalt bezieht, wenu er sich nichts 
GroBeres zuschulden kommen laBt. Nach dem letzten Krieg, in dem er am Schlufi den Vermittler 
spielte, erhielt er den roten Knopf und bekam 600 groBe Scheffel Getreide jede8 Jahr zugemessen. 
Nach dem Lutsang ist der Dantschie Ts'ien hu mit den beiden St&mmen Wanschgoro und Tschoch'ru 
(zusammen 1000 Familien) der m&chtigste H&uptling. Weitere Nomadenst&mme sind: im Westen 
von Kue de die Tsaner, Tschebts'a und Rengan, siidlich und siidostlich zwischen der Stadt und 
Lutsang die Wulang, Ats’o, Dschesa, Nerta, Kamba, Bara, Baa-Mongra (800 Familien) und Gonts'a. 
Yiele Nomadenstamme bezahlen eine jahrliche Steuer in Lammfellen ais AblBsung fiir den in der 
Ming-Zeit eingefuhrten Pferdetribut. Jede Nomadenfamilie soli ein Tschii lin-(Lamm-)Fellchen 
im Wert von 0,5—0,6 Tael abliefern. Auf diese Art kommen jedes Jahr oooo—loooo Stiick zu
sammen. Die Bauera um Kue de aber besteuert der Ting nach jeder Ernte um den Betrag des 
Saatgutes, das im Friihjahr auf den Feldern yerwendet wurde. Der Ting hat seinerseits die Ver- 
pflichtung, 24 Kloster, die in seinem Bezirk liegen, zu beschenken.
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Stamme im Siiden der Stadt, hatte einem chinesischen Kaufmann ein Pferd 
verkauft. Kaum aber war der Handel abgeschlossen, so wurde ruchbar, daB 
der Tibeter das Pferd bei einem Nachbarstamm gestohlen hatte. Um nun nicbt 
ais gemeiner Dieb, sondem ais Grandseigneur dazustehen, der einen solch 
fatalen Vorwurf nicht auf sich sitzen laBt, auch damit er nicht politische 
Sehwierigkeiten fiir den ganzen Stamm heraufbeschwóre, war unser Tibeter 
gezwungen, das gestohlene Pferd dem friiheren Eigentiimer, einem Tibeter, 
zuriickzubringen. Denn wie schon bei uns in der Raubritterzeit, so halt man 
auch iiberall in Tibet auf gute Sitte und guten Ruf. Der jungę Mann geht also 
zum Chinesen, um das Tier zuriickzukaufen. In seiner Not bietet er jenem 
sogar etwas mehr, ais er bekommen. Der Chinese aber ist unerbittlich. Er will 
den Handel unter keinen Umstanden riickgangig machen. Allzuviel freilich 
kann ihm der Tibeter auch nicht bieten, jdenn dieser hatte das Pferd nur geraubt, 
um seine Finanzen etwas auf den Damm zu kitzeln. Wie hilft sich in solcher 
Not ein Tibeter? Ais der Chinese am Tag darauf sein Pferd aus dem Stall fiihrt, 
rennt ihn der Tibeter iiber den Haufen, schwingt sich auf das Tier und ver- 
schwindet auf Nimmerwiedersehen in die Steppe. Seine Freunde bringen das 
Tier dem Besitzer, dem es zuerst geraubt war. Die Ehre ist gerettet. Ein Chinese 
zahlt hier nicht.

Mein erster Gang am Morgen nach unserer Ankunft galt dem Or fu, dem 
Ting, im Innem der Stadt. Am Tor seines Ya mens wurde ich mit Bóllerschiissen 
empfangen. Eine groBe Ehrung in China, die ich der Empfehlung desAmbans und 
dem Wunsche, daB ich nicht von hier aus ins Ts'ao ti gehe, zu danken hatte.

Das Ya men-Gebaude war in einem auffallend verwahrlosten Zustand; der 
Platz ist sehr unbeliebt bęi der Beamtenschaft. Keiner bleibt langer ais ein 
Jahr und so laBt keiner die Amts- und Wohnraume herrichten. Bei Regen- 
wetter halten nur ganz wenige Zimmer dicht. Selbst im Gasteraum hingen 
groBe Stiicke des Papierplafonds von der Decke herab. Man sah durch die 
Lócher bis zu den Ziegeln des Dachfirstes hinauf und zwischen den Ziegeln 
lugte die Sonne herein. Zum Gliick hatte ich das Gemach bei schónem Wetter 
aufzusuchen.

Ich wurde in denselben Raum gefiihrt, in dem das Jahr zuvor der „Krieg 
von Kue de“ begonnen hatte. Auf derselben breiten Bank, auf demselben, mit 
einem schabigen roten Baumwollstoff iiberzogenen Kissen wie ich saB damals 
Seine buddhistische Heiligkeit, der gefiirchtete tibetische Lama, die Inkarnation 
vom sogenannten schwarzen Kloster, siiBe falsche Worte mit dem damaligen 
Ting von Kue de wechselnd. Er war auf die Bitte des Chinesen gekommen, um 
sich vor einer gróBeren Reise, die er anzutreten im Begriff war, ais Freund zu 
verabschieden und hatte eben einen grofien Yiian bau, ein etwa zwei Kilogramm 
schweres Silberstiick, aus den Handen des Ting erhalten, um fiir ihn in Lhasa 
Weihrauch und indische Datteln kaufen zu lassen. Seine Begleiter, etwa 300 Be- 
waffnete, erwarteten ihn drauBen in der Ebene vor der Stadt. Stundenlang 
redeten die beiden hin und her. Der Chinese wollte den Tibeter auch zum Essen 
da behalten. Das Kaufgeschaft, die siiBen Worte, die Einladung, all das war 
aber nur Schein und Trug.

Der heilige Lama war bekannt ais das Haupt eines Rauberstammes, der 
den armen Stadtern das Leben verleidete. Unterhalb von Kue de, rechts vom 
Hoang ho, hinter hohen steilen Bergen, in Schluchten, wohin man nur auf
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schmalen Pfaden, nur im Gansemarsch gelangen kann, hatten seine Leute ihr 
Stammland. Von dort aus hielten sie einen weiten Umkreis in eitel Schrecken. 
Niemand konnte mehr friedlich iiber Land reisen. Die gróBten Karawanen 
wurden ausgeraubt. Die Stadt war nabe daran, von ibren Bewohnem auf- 
gegeben zu werden. Der Handel, der ganze Wert der Stadt, war vernichtet. 
Dieht vor den Toren wurden den Chinesen vom Pfluge weg die Ochsen und Esel 
fortgetrieben. Wer Miene machte, Widerstand zu leisten, wurde erschossen. 
Da hatte endlicb 1905 ein junger, neu eingetroSener Ting den Mut, die Interessen 
eeiner Untergebenen zu verteidigen. Er erlangte auf seine Bericbte von der 
Zentralregierung die Vollmacht, die Inkarnation zur Verantwortung zu ziehen. 
Er lud den hoben Lama in sein Haus. Und ais jener scbon ein paar Tage vorher 
sein Erscheinen angesagt hatte, da galoppierte eine Estafette nach der anderen 
nach Hsi ning mit der Bitte um weitere Vollmachten. Der Ting bat, den Lama 
festnehmen zu diirfen. Er bat um Truppen. Aber tagelang blieb die Antwort aus. 
Dem Amban fehlte der Mut, die Verantwortung zu ubernehmen. Er neigte 
eher noch auf die Seite der Tibeter. Der Ting sandte nach Lan tschou fu, er 
telegraphierte von dort aus nach Peking um genaueste Instruktionen. Auf 
dem erbarmlichen Pfad nach Lan tschou braucht aber ein Reiter, auch wenn 
er zehnmal frische Pferde nehińen kann, immerhin zwei Tage. Da konnte der 
Ting also lange warten. Mittlerweile war alles vorbereitet. Insgeheim waren 
seine Leute beWaffnet, die Torę besetzt. Es Ware aber wohl trotzdem nicht 
zum Losschlagen gekommen, hatte nicht der Bruder des Lama, der im Ya men- 
Hofe wartete, Verdacht geschópft, Ware es diesem nicht gelungen, in den Gaste- 
raum zu gelangen und seinem Bruder zuzurufen, er sei in eine Palle gelockt 
worden, er solle fliehen. Blitzschnell hatte die Inkarnation die Situation er- 
faBt. Mit dem groBen Silberstiick, das er noch in Handen hielt, schlug er den 
Ting nieder und suchte seinem Bruder nach den Eingang zu gewinnen. Nun 
ist es in China allgemein Sitte, daB bei Besuchen die Ya men-Aufwarter an der 
Turę stehen. Diese, zehn Mann hoch, verlegten dem Heiligen den Weg und 
suchten ihn zu knebeln. Es war ein Riesenmann, prachtig, muskulós, gótter- 
gleich gewachsen — so sagten mir alle meine Gewahrsmanner. Nur mit dem 
Silberstiick bewafinet, warf er die von Opium und Nichtstun kraftlosen Knechte 
auf die Seite, und sicherlich ware er auch entkommen, hatte nicht der Ting 
einen kleinen Revolver in seinen Kleidern verborgen gehabt und damit, auBer 
sich iiber die erlittene Schmach, auf den heiligen Lama geschossen. Am gleichen 
Abend noch starb die Inkarnation im Hofe des Ya men an der Verwundung.

In der allgemeinen Verwirrung war es dem Bruder gelungen, aus der Stadt 
hinauszukommen und seinem Stamm Kunde von den Vorgangen im Ya men 
zu bringen. Wie ein Bienenvolk, dem man die Kónigin nimmt, so wiitend 
fuhren die Leute auf, hatte man ihnen doch ihr Hóchstes, ihre Heiligen- 
inkarnation, ihren Gott getótet. An einen Sturm auf die Stadt konnten sie 
freilich nicht denken. Eine chinesische Lehmburg zu nehmen, war noch immer 
eine miBliche Sache fur einen Reiterstamm. So zogen sie sich nach einigen 
wilden Demonstrationen in ihre Berge zuriick, um dort erst recht den Krieg 
vorzubereiten, Pulver zu reiben, Kugeln zu gieBen. Weithin waren die Biichsen- 
macher dieses Stammes beriihmt. Selbst an Imitationen unserer modemen 
GeWehre hatten sich einzelne Meister gewagt. Ein Gliick war es fur die Chi
nesen, daB jene nur ganz wenig Stahl einhandeln konnten.
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Der Krieg hat im Anfang ziemlich viel Blut gekostet. Kurz nach der Er- 
mordung des Lama fiel eine chinesische Soldatenahteilung, die von Hsi ning fu 
iiber den Lao ye schan nach Kue de marschierte, in einen Hinterhalt und verlor 
dreiBig Tote. Zu einer groBen Schlacht freilich ist es nie gekommen. Den Aus- 
gang des Krieges, daB die Kanonen von Lan tschou geholt wurden und daB 
schlieBIich die Tibeter wenige Monate vor meinem Besuch ohne grófieres Blut- 
vergieBen von den chinesischen Unterhandlern niederdebattiert wurden, habe 
ich in einem friiheren Kapitel schon kurz erwahnt.

Man verfuhr in diesem Krieg, wie man es in China seit Jahrtausenden ge- 
macht hatte. Man zog von Lan tschou fu aus ohne irgend einen Plan in den 
Krieg und suchte unter Vermeidung eines ofienen Kampfes durch endlose Ver- 
handlungen, durch Befehle und Gegenbefehle vom weit entfemten Thron, 
lediglich durch die Anwesenheit eines Heerkórpers nach irgend einer Lósung 
der Schwierigkeit.

Der gute, tatkraftige Ting aber wurde natiirlich sofort abberufen, verlor 
sein Amt und auch seine Wurden, weil er nicht den ganzen Krieg zahlen konnte. 
Ich sah den jungen, frischen und intelligenten Mann nach einigen Jahren noch 
in Lan tschou immer geduldig, aber nicht sehr hofinungsvoll wartend, daB er 
den langen ZivilprozeB gegen seine Vorgesetzten gewinnen werde. Wenn Ru da- 
lao ye aber wieder einen Posten kriegen sollte, hilft er sicher nicht ein zweites 
Mai dem unterdriickten Volke! Was fur mich das Typische bei der ganzen 
Sache war, in Kue de sprachen Ladenbesitzer, mein Wirt und viele Bauern mit 
den hóchsten Lobeserhebungen von dem Ting Ru ais ihrem Retter, aber keiner 
riihrte fur den Entehrten eine Hand. Wenn man in Altchina nicht sehr viel 
Geld hatte, durfte man nicht tatkraftig sein. Man muBte streng auf das „Wu- 
wei“ achten, d. h. sich nicht riihrig zeigen und muBte die Dinge an sich heran- 
treten lassen.

Der augenblickliche Ting von Kue de entpuppte sich ais ein groBer und 
sehr gebildeter Literat und Archaolog. Er hatte viel Sinn fiir die altesten 
chinesischen Schriftzeichen. Sein Rang war nicht gekauft. In den sechziger 
Jahren schon hatte er sein Staatsexamen mit Glanz gemacht und auch spater 
noch war er fiir seine klassischen Gedichte und die Zahl seiner klassischen Zitate 
bekannt geworden, so daB es eigentlich Wundernimmt, daB er keine hóheren 
Staatsexamen machte und kein hóheres Amt erlangt hat. Es war eben auch 
kein Sohn reicher Eltern.

Eine Stunde nach meiner Visite im Ya men sprach der Ting in meinem 
Gasthaus vor. Er brachte mir ais Geschenk ein iiber quadratmetergroBes, von 
ihm selbst verfaBtes und von seiner Hand geschriebenes Gedicht mit, das sogar 
teilweise in altchinesischen Zeichen die Gefahren des Ts'ao ti, also Tibets, in 
den denkbar schwarzesten Farben schilderte. Kein Entrinnen weissagte er 
mir, sollte ich es wagen, dort einzudringen. Es wollte mir fast so vorkommen, 
daB mir der Amban nur geraten hatte, nach Kue de zu gehen, um noch diesen 
Mann zu sprechen. „Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate“, klang wieder und 
wieder der Refrain, ais hatte der alte Mandarin mit seinen hageren, vom Opium 
gebraunten Fingern in Dantes Góttlicher Komódie geblattert und der auf alles 
Fremde hochmiitig herabsehende Chinese dem groBen Dichter seine grausigsten 
Stellen gestohlen.

Langer ais zwei Stunden studierten wir gemeinsam und mit Hilfe seiner
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Sekretare und meines Lexikons das komplizierte Gedicht mit allen semen 
Finessen. Der alte Herr war dabei ordentlich ins Feuer gekommen, schnalzte 
und sehmatzte vor Entziicken, wenn Zitate vorgelesen wurden, die ihm be- 
sonders geistreich und gelungen schienen. Es ta t mir aufricbtig leid, daB ich 
ihm nach all der aufgewendeten Miihe erklaren muBte, jetzt ziehe es mich erst 
recht mit aller Gewalt nach Tibet hinein; denn wer diese tausendfachen Ge- 
fahren bestehe, sei sicher ein ganzer Mann und ein Held. „Ais Deutscher habe 
ich nun sogar die Pflicht, hineinzugehen," verkundigte ich. Der Ting vergoB 
auf meine Worte hin Tranen, so traurig zeigte er sich iiber den mifigliickten 
Versuch. Er erbot sich, mich, seinen Freund, der doch fiir seine Dichtung so 
groBes Verstandnis zeigte, mit seiner ganzen Besatzung ins Innere zu begleiten. 
Dabei hatte er natiirlieh noch nie eine Reise in seinen Bezirk gemacht. Er hatte 
nicht die leiseste Ahnung, wie groB sein Land war, wie viele Stamme es be- 
herbergte und wie viele Klóster darin lagen. Fiir die allereinfachsten Fragen 
hatte er sich an seine Sekretare zu wenden.

Nach einer kleinen Pause besann sich plótzlich der Ting wieder eines 
anderen, er wollte jetzt, ich solle ihm ein Schreiben geben, daB er mich ge- 
warnt habe und daB ihn keine Verantwortung trefie, wenn ich umkomme. 
Ich versprach, dies zu tun, Wenn man mir eine Eskortę gebe, die ich selbstver- 
standlich bezahlen wollte, und wenn diese ihr móglichstes tue, mich zu schiitzen. 
Der Ting meinte hierauf, er hatte keine zuverlassigen Leute, er hatte iiberhaupt 
keine Soldaten. Jetzt gab ich die Komódie auf. Ich hat ihn, Tee zu trinken! 
Hóflich lachelnd hoben wir die Teeschalen, uns gegenseitig zutrinkend sehliirften 
wir mit viel Gerausch ein paar Ziige und verabschiedeten uns unter endlosen 
Biicklingen mit „Kotou!" — „Kotou!"

Die Sonne war am Tage darauf noch nicht aufgegangen, da ritt ich mit 
zwei in Kue de neu engagierten Dienern zum Torę hinaus. In Kue de selbst 
gibt es keine Yakochsen zu kaufen. In der nachsten Umgebung der Stadt 
wachst kein Gras; was fruchtbar ist und von Kanalen aus berieselt werden 
kann, wird ais Acker ausgeniitzt. Da meine besten Leute teils am Lao ye Bchan 
und in I  ts'a sche driiben iiber dem Hoang ho beim Kern meiner Karawanę 
geblieben waren, teils noch am Kuku nor beim Yakkauf sich befanden, so 
zog ich selber mit hinaus, um meine Karawanę vollzahlig zu machen.

Wir waren alle drei gut beritten und hatten noch ein kleines lebhaftes Maul- 
tier mit, das ein paar Decken, einen Teekessel, einen Blasebalg, etwas Tsamba- 
mehl und Reis und vor allem Erbsen ais Futter fur die Pferde zu tragen hatte. 
Der eine meiner zwei Begleiter sprach nur Tibetisch. Er hatte sich aber den 
Chinesennamen Me zugelegt. Im Tibetischen hieB er Tschaschi. Er war friiher 
viele Jahre lang Lama gewesen, hatte aber dann das Eheleben mit einem streit- 
siichtigen Weibe der klósterlichen Beschaulichkeit vorgezogen. Den Rest der 
Summę von 80 Tael, die er fiir seine Untreue dem Kloster ais Entschadigung 
oder Strafe — wie man dies nennen mag — zu bezahlen hatte, hofite er in 
meinen Diensten sich zu ersparen. Der zweite hieB Tsch'eng. Er war aus 
Dankar gebiirtig, sein Vater war Vollblutchinese, seine Mutter Tibeterin. Er 
war Schuster seines Zeichens und von Jugend auf erst ais Lehrjunge, dann ais 
selbstandiger Meister kreuz und quer bei den tibetischen Nomaden herumgekom- 
men und zwar auf einem Umkreis wie Basel, Berlin und Wien. Jetzt war er, 
ein guter DreiBiger, verlobt und gedachte den Rest des Kaufpreises, den er
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seinem Schwiegervater fur seine Braut zu zahlen hatte, durch den Gehalt, den 
ich ihm gab, wettzumachen.

Wir ritten von der Stadt aus nach Westen, querten erst ein breitea FluB- 
bett, das von Siiden herkommt, und bogen dann bei einem zerstórten Block- 
haus, einem „Ba ka“, wie man hierzulande sagt, in eine groBe wilde Schlucht 
ein. Es war ein kóstliches Reiten. Seit vielen Monaten war es das erste Mai, 
daB ich nicht standig die Schritte meines Reittieres zahlte, nicht fortwahrend 
die KompaBrichtung aufschrieb, die Berggipfel anpeilte, Aneroidablesungen 
machte. Heute ritten wir dazu viel zu rasch.

Mit dem Yakkauf wollte ich noch eine wichtige Probe verbinden: ich wollte 
wissen, wie sich mein Inkognito mache. Ich trug jetzt tibetisches Kostiim, 
war glattrasiert, hatte Gesicht und Hals braun gefarbt und auf dem Haupt 
eine Periicke mit einem Zopf, den ich nach Landessitte um den Kopf gewickelt 
und halb von einer machtigen Fuchspelzmiitze verdeckt trug. Es war diese 
Verkleidung eine Bedingung meiner Begleiter, denn, sagten sie, wenn wir 
Chinesen in die Steppen ziehen, kleiden wir uns ja auch immer wie die 
Fan tse.

Bei einem alten Klosterabte, der an der Spitze einer etwa dreiBigkópfigen 
Klostergemeinde stand, machten wir eine Fruhstiickspause. Ein klug aus- 
sehender rundlicher Herr, in dunkelrotem Gewand wie die iibrigen Priester, 
empfing uns und nahm mit herablassender Gebarde ein Geschenk an, bestehend 
aus einem Khśdar und zwei Messern, gab uns dafiir seinen Segen durch Hand- 
auflegen und lieB uns Tee reichen.

Mit diesem Klosterabte hatte es seine ganz besondere Bewandtnis. Er galt 
landauf landab fiir eine Heiligeninkarnation, und z war war er auf folgendeWeise 
dazugekommen. Ais sein Vorganger im Amte, ein frommer und gelehrter 
Theologe, vor etwa dreiBig Jahren starb, war er ein jung ordinierter Mónch, 
der von dem Kloster in eine kleine Filiale ais erster Seelenbesorger — er hatte 
sich schon durch seine Kenntnisse einen gewissen Namen gemacht — zu einer 
Bestattungsfeierlichkeit, der Beruhigung der Seele eines Abgeschiedenen, ab- 
gesandt worden war. Mitten in den Gebetsiibungen brach der jungę Mónch 
plótzlich bewuBtlos zusammen, und ais er wieder zu sich kam, redete er viel 
kliiger wie zuvor, wuBte um die intimsten Klosterangelegenheiten und erklarte, 
er sei nicht mehr der friihere Mónch, sondern in seinen Kórper sei jetzt die Seele 
des alten Abtes gefahren. Kurz darauf kam die Nachricht, der friihere Kloster- 
abt sei eines plótzlichen Todes gestorben. Da gab es keinen Zweifel mehr, die 
iibrigen Mónche und das Volk fielen vor ihm nieder und begriiBten ihn ais 
Wiedergeborenen, ais Heiligen, und seither sitzt der Schlaukopf ais Gott in 
seinem Tempel und besucht jedes Friihjahr, wenn es warm wird, die umliegenden 
Tibeterhorden in ihren Zelten und laBt sich seinen klugen Einfall reichlich mit 
„bu se“, mit Zehnten, mit Schafen und Ochsen, bezahlen. Und nicht bloB er, 
sondern auch das ganze Kloster Dschomo gomba (Dia mo se) erfreut sich seit
her groBen Zulaufes und Reichtums. Nur ein Kloster mit einer Inkarnation 
rentiert sich eben in Tibet.

Nach dem Friihstiick bei dem Abte ging es steil den kahlen Talhang hinauf, 
und nachdem wir noch eine zweite Schlucht gequert hatten, waren wir bald, 
nach Westen reitend, auf eine wellige Terrassenoberflache gekommen. Nicht 
10 km von unserem Wege fłoB der Hoang ho. Man konnte den Lauf seiner
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Schlueht aber nur ganz ungefahr erkennen, so steil und eng ist der groCe FluB 
in die Terrasse eingeschnitten.

In diesem grasbedeckten Hochland, in Aachen Mulden trafen wir am Nach- 
mittag die Zeltlager der Ts'aner-Tibeter. Mein Schuhmachermeister hatte hier 
vor vielen Jahren ein Paar seiner vierschrótigen Kunstwerke geschaffen und 
war darum mit den Leuten einigermaBen bekannt. Wir fragten also gleich 
nach dem Namen eines der Haupthnge und wurden nach einigen Irrfahrten 
und nach umstandlichen: Wer seid ihr? Woher des Wegs und wohin? Warum 
und wieso? schlieBlich auf eine kleine Bodenwelle aufmerksam gemacht, hinter 
der vier der schwarzen Zelte im Windschutz an einem Aach nach Siiden ge- 
bóschten Hangę standen. In respektvoller Entfernung davon stiegen wir ab, 
fuhrten die Pferde hinter uns, damit diese mit ihrer erleichterten Hinterhand 
uns den Riicken gegen die wilde, auf uns ansturmende Meute decken sollten. 
Nach vome machten wir die landesiiblichen Schwertdeckungen, ohne die wir 
die sich wie rasend gebardenden Hunde kaum hatten vom Leibe halten kónnen. 
Endlich hatte man uns bemerkt und befreite uns. Man nahm uns sogleich 
freundlich auf und fiihrte uns in das schónste der vier Zelte, das etwa ein Aus- 
maB von 6 auf 10 m hatte. Die Frauen schiirten das Herdfeuer, machten uns 
Buttertee mit Salz und mit einer Handvoll Tschiirra (dem getrockneten Kase- 
quark). Wir sprachen lange vom Wetter und Wind und daB es nun bald Friih- 
ling wiirde, schlieBlich fragten wir, ob sie vielleicht Pferde und Schafe zu ver- 
kaufen hatten, und ais die Herden am Abend zwischen die Zelte getrieben 
wurden, fragten wir auch nach den Preisen fiir Yakochsen.

Der Tibeter ist kein Freund von rasch abgewickelten Handelsgeschaften. 
Hat er mai einen Handler bei sich in seinem Zelt, so will er auch sonst noch 
etwas von ihm haben. Er soli ihm Zeitung bringen von der Welt drauBen. Der 
Tibeter, vor allem der Nomadę, ist in seiner Art ein kluger und heller Kopf, 
liebt iiber alles Scherzworte und Gesang, sucht alles ihm Neue zu ergriinden. 
Er ist wohl infolge seiner Pilgerfahrten und des nomadisierenden Lebens mit 
nichten so abgestumpft und dumm, wie ihn viele Reisende hinstellen wollen. 
Er ist nicht so schwerfallig wie der chinesische Bauer. Vom ersten Augenblick 
an war auch ich den Leuten ein interessantes und anziehendes Objekt.

„Wer ist denn der mit der sonderbar diinnen und langen Nase, den ihr da 
mit euch habt?“ meinte einer zu meinem Me.

„O, der ist von ganz Weit hinter Peking her, dort sehen unsere Leute alle 
so aus,“ log Me ohne Zógem und seiner Instruktion gemaB.

„Komisch und abschreckend haBlich sind doch diese Leute von dort 
hinten!"

Ich wurde hierauf aufgefordert, von Peking zu erzahlen und von den Klóstern 
und Heiligen hinter Peking, von unseren heiligen Baumen und Quellen, die die 
Kranken gesund machen. Kam die Rede auf Nichtchinesen, so sprach man 
von ihnen immer so, ais ob sie auf irgend einer kleinen Insel hinten, wo die 
Welt aufhórt, wohnten — so hórten die Tibeter eben von den Chinesen — und 
ich ta t so, ais hatte ich kaum einen von Angesicht zu Angesicht gesehen.

Wir blieben zwei Nachte in dem Zelt des Hauptlings der Ts'aner-Tibeter. 
Am ersten Abend war es sehr lustig. Da der Hauptling nach einem reichlichen 
Mahle, bestehend aus gesottenen breiten Nudeln und einem gleichfalls gesottenen 
Hammel, noch etwas Schnaps herumreichen lieB, so klangen bald allerhand
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Gesange in die Nacht hinaus, Liebeslieder und Erinnerungen an die Kampfe 
zwischen Tibetern und Mongolen.

Es war eine kalte Friihhngsnacht. Man drangte sich geme eng um den 
Herd und um einen von einem kleinen Lehmwallchen eingefaBten Fleck auf der 
Erde, auf dem gliibender Schafdung ausgebreitet wurde, um die Warme móg- 
lichst vielen von uns zugut kommen zu lassen. Die Tibeter Łockten mit nacktem 
Oberkorper herum, sie hatten ibren Pelzrock, ihr einziges Gewand, von den 
Schultem gleiten lassen, um so recht intensiv die Glut auf ihre Haut wirken 
zu lassen. Auf der Seite des Eeuers war es mollig, den Riicken aber erkaltete 
uns ein steifer Steppenwind, der durch die groben Maschen des scbwarzen Yak- 
haarzeltes beinahe ungebindert hindurchpfifi. Langsam wogten die Zeltwande 
auf und ab. Auf dem Boden lagen ringsumher Pferde- und Ochsensattel, Leder- 
sacke und Pelze. Dort im Zelthintergrund hingen verruBte Gebetwimpel und 
schmierige Haare von Herdentieren. Man will dadurch den Sebutz der Gótter 
auch fur die Tiere herabflehen. In dieser Umgebung die diinnen Glieder der 
halbnackten, tiefgebraunten Manner mit den groBen, silbemen Ohrringen im 
linken Ohrlappchen, ihren langen, diinnen, scbwarzen Mongolenzópfen, die vielen 
groBen Amulettbiichsen am Hals, und iiber dem Herd driiben die stammigen 
Schultem und kraftigen Arme der Nomadenfrauen mit scbweren und klappern- 
den Riickenbehangen, die mit tassengroBen, massiv silbernen Schalen, mit 
faustgroBen Bernsteinstucken und Meermuscbeln benabt waren, das wilde Gast- 
mabl, bei dem jeder die gróBten Fleischstiicke sich in den Mund scbob und das 
Allzuviel dicht vor seiner platten Nase mit einem langen Messer abscbnitt, 
und all dies nur beleucbtet von einem bald bloB diister ziingelnden, bald plótz- 
lich beli aufflackernden Herdfeuer: dies gab ein Bild, um das mich mancber 
Leser beneiden wird. Ich glaubte mich in die Urzeit Deutschlands, in die schlimm- 
sten Zeiten der Hunnen- und Mongoleneinfalle zuriickversetzt. Kein Wunder, 
zitterten unsere Urvater beim Anblick der unwirschen Barbaren, die so plótzlich 
auf sie losstiirmten. Was fiir eine starkę Hand brauchte es doch, was fur lockende 
Raubideen, daB solche Kerls zu einem gemeinsamen Zuge vereinigt werden 
konnten und die unwiderstehlichen Heeresmassen zusammenkamen, dereń Pfeil- 
regen unseren Rittem die Sonne zu verdunkeln drohte. Es ist ein Gliick fur die 
Welt, daB die Tibeter nur wenige groBe Herrscher hervorgebracht haben und 
daB sie seit mehr denn tausend Jahren politisch vollig zersplittert sind. So- 
lange in Tibet ein tibetischer Staat existiert hat, im 8. und bis in das 9. Jahr- 
hundert hinein, waren die Tibeter die furchtbarste GeiBel fur die ganze Nachbar- 
schaft. Haben sie doch sogar 763 die Residenzstadt Hsi ngan fu iiberrumpelt und 
ausgeplundert. Dank der chinesischen Diplomatie sind jetzt die einzelnen Stamme 
getrennt und machen darum wenig Schaden. Ihre Hauptlinge haben heute 
nur geringen EinfluB. Sie haben die gróBte Miihe, die vielen zentrifugalen Krafte 
zusammenzuhalten. Die zunehmende Zersplitterung in winzige Gemeinden 
halt immer noch an. Jede Zeltvereinigung lebt in fortwahrender Angst und 
Kriegsbereitschaft, denkt jederzeit an die Móglichkeit eines rauberischen Uber- 
falls. Auch mitten in unserem Schmause entstand fiir einige Augenblicke 
wildeste Aufregung, ais plótzlich die Hunde — die vier Zelte hatten im ganzen 
etwa 15—20 Stiick — wiitend anschlugen und in die Finstemis hinausstiirmten. 
Ohne ein Wort zu verlieren, grifE jedermann zu den Wafien, die langen Lanzen 
wurden vom Zelteingang genommen, einige entziindeten die Lunten ihrer
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Flinten. Zum Gliick waren es aber nur Nachbarn von einigen Zelten in etwa 
3 km Entfernung, die uns storten und sich noch um diese ungewohnte Stunde 
nach dem Begehr der fremden Handler erkundigen wollten.

Bis wir an jenem Abend zur Ruhe kamen, war es spat geworden. Die Gast- 
abteilung, vom Eingang gesehen rechter Hand vom Herd, wurde uns und 
einem AkkaŁ) fiir die Nacht iiberlassen. Dort breitete uns noch der Hausherr 
einige Filzdecken auf den Boden und iiberzeugte sich hierbei, daB wir nicht 
etwa die FiiBe gegen die Zeltriickwand streckten, wo die Gótterbilder standen 
und Gebetbiicher in einer Kiste verpackt lagen. Es ware dies eine schwere Be- 
leidigung fiir die Gótter gewesen, die diese sicher nicht ungeracht an der 
Familie hatten vorbeigehen lassen. Bei chinesischen Gasten passen die Tibeter 
immer genau auf solche Sachen auf, denn die Chinesen sind ihnen bekannt fiir 
ihre Laxheit in religiósen Dingen.

Der Akka sagte mittlerweile noch die lange Bitte an die Dschoma (sgrolma, 
die Gottin der Barmherzigkeit) ais Abendgebet her und die iibrigen Zelt- 
bewohner wiederholten tausendmal: „Om mani padme hung“. Ali das groBe 
und kleine Unrecht, das sie den Tag iiber bewuBt oder unbewuBt getan hatten, 
sollte damit wieder gutgemacht werden und ihre Seelen sollten vor und nach 
dem Tode nicht fiir diese Siinden biiBen miissen. Eine halbe Stunde dauerte 
diese Abendandacht, dann kriimmten und kauerten wir uns eng zusammen, 
um móglichst warm zu bleiben. Das Herdfeuer verlóschte und zu dem weit 
geóffneten Zelteingang, zu dem breiten Schlitz des Rauchfangs oben im wag- 
rechten Zeltdach und zu den vielen, vielen Maschen und Lochem des ZeltstoSes 
strich eine eiskalte Luft herein und machte uns die Glieder steif.

Nach Mitternacht begann es zu schneien und das Schneetreiben hielt bis 
weit in den Morgen hinein an, so daB die Herden am Morgen nicht ausgetrieben 
werden konnten und sich alle Manner mit hochgezogenen Filzmanteln um die 
Herdfeuer herumdriickten. Wir benutzten diesen Tag, um mehrere Zeltgruppen, 
die alle 1—2 km auseinanderlagen, aufzusuchen. Jedesmal muBten wir endlose 
Teevisiten absitzen und iiber viele nebensachliche Dinge reden. Der Aufenthalt 
in den Zelten war sehr ungemiitlich. Wenn wir kamen und die gastfreundlichen 
Hausfrauen uns Tee kochten, schmolz bei der dadurch entwickelten Warme 
der Schnee auf dem horizontalen Zeltdach und lief an allen Ecken und Kanten 
ins Zeltinnere herein. Um solche Kleinigkeiten schert sich aber kein Tibeter. Er 
kennt es von Jugend auf nicht anders.

Unser Ochsenhandel gestaltete sich nichts weniger ais einfach und erfreu- 
lich. Selbstredend versuchten die Leute immer erst, ihre altesten Tiere uns 
aufzuschwatzen oder wenigstens solche, die das Jahr zuvor mit einem Teil des 
Stammes die Pilgerfahrt nach Lhasa iiberstanden hatten. Die Ts'aner waren 
auch leider nicht reich. Es gab keine groBe Auswahl. Der Hauptling jammerte, 
sie hatten wahrend des Winters bei einem Uberfall durch Rauber aus dem 
Siiden hundert Tiere verloren. Auf die Familie kamen im Mittel 15—20 Rinder, 
70 Schafe und kleine Ziegen und 3—4 Pferde. Dabei hatten sie nicht einmal 
bloB Yakrinder. Wie alle Osttibeter, die Weiden von nur etwa 3000 m Meeres- 
hóhe haben, hielten sie noch das kurzhaarige farbige Rind und ziichteten mit 
ihm „ntso" (chin.: „Pień niu“), das durch die Kreuzung der beiden Rassen

x) Die gebrauehlichste Bezeichnung fur einen lamaistischen Priester in Nordtibet.
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Tafel LXI.

Meine Karawanę unterwegs im Sild-Kuku nor-Gebirge.

Ankunft im neuen Lager.
i



4

Die von tiefen Sehluehten zerrissene Steppe des Da ho ba.
(Im Yordergrund verlassene Zeltherde; am Horizont, im Norden, die Semenowkette mit der Einaattelung Siansibei.)

Tafel LX
II.



Kalkklippen bei Tsehegpflsung. Hoehwald in der Tsehegep rdyibtsen-Kette 
in 3700 m Hóhe.

Tafel LX
III.



Tafel L
X

IV
.

Tseheger rdyibtsen-Berge.
(Sandsteine des Permokarbon, in der Mitte des Bildes die fur 

diese Sandsteinberge typiscbe Form eines alten Kares.)



entstehende Rind, das viel brauchbarer ist ais seine beiden Stammvater. Fur 
dieses wurde hier der zweieinhalbfacbe Preis eines gewóbnbchen Yakrindea 
verlangt (Tafel LIX).

Ich batte bis zum Abend in manche tibetiscbe Hausbchkeit intime Blicke 
Werfen kónnen. Die Kinder werden sehr selten gescholten und ohne Scheu 
kuBten sieh die Ebeleute bei meiner Anwesenheit. Die Ts'aner batten auf- 
fallend viele Tscbulin, kleine graushaarige Zickcben. Aber es war mir nur móg- 
licb gewesen, acht Yakocbsen zu kaufen und die gekauften batte icb nicht 
einmal mitnebmen diirfen. Nacb dem tibetiscben Kalender batten wir den 13. 
des II. Monats. Dieser ist eine Art Sonntag und darum zugleicb Ungluckstag 
in dieser Gegend, an dem ein jeder vermeidet, etwas Wicbtiges zu unternebmen 
und etwas zu verkaufen, weil sonst die Gótter und Geister es ubelnebmen 
und der Familie Ungliick senden. Aucb bei meinem Uberfall am Kuku nor, 
so bortę icb spater, waren die Tibeter mir einen ganzen Tag lang nacbgezogen, 
nur um micb nicbt an einem solcben Sonntag angreifen zu miissen1).

Sonntagsrube ist aber nicht bekannt. Zum Gluck konnte ich Wenigstens 
an diesem Tage das Bezahlen, d. b. das zeitraubende Silberabwiegen, fur die 
acht Ocbsen erłedigen. Auch hier war dies keine kleine Arbeit. In Tibet wird 
nie cbinesisches Kupfergeld in Zahlung genommen. Icb konnte nur mit Silber- 
stiicken bezahlen und das Gewicht muBte immer aufgehen. Da auBerdem nie 
zwei Ochsen, die ich in einem und demselben Zelte kaufte, einem Besitzer ge- 
bórten, vielmebr ófters die eine Halfte eines Ochsen im Besitze der Hausfrau 
und die andere Halfte in dem ihres Sobnes war, und da immer alle Teile auf 
getrennte Bezahlung drangen, so war die Muhe doppelt groB. Es war ein gar 
zeitraubendes Geduldspiel.

Ich babę die Eigentumbchkeit des scharf getrennten Besitzstandes inner- 
halb einer Familie nocb bei anderen Nomaden Tibets gefunden. Ich glaube, 
dies bangt mit dem geringen Famibensinn der Leute zusammen. Die Eben 
geben sehr leicbt wieder auseinander, und um endlosen Zwistigkeiten vorzu- 
beugen, ist man iibereingekommen, von Anfang an eine getrennte Wirtscbaft 
fiir die einzelnen Famibengbeder einzufiibren. Frubzeitig erbalten die Kinder 
einige Scbafe geschenkt. Oft bortę ich einen Tibeter sagen: „Dies Tier kann 
icb nicbt verkaufen, es gebórt meiner Tochter." Dabei war seine Tocbter erst 
einjabrig. Oder: „Dies kann icb nicbt verkaufen, ich babę es meinem Gott 
geschenkt." Der Mann wird das betreffende Tier spater einer Heiligeninkarnation 
geben, aber es nicht schlacbten, und er furcbtet sich, es an andere wegzugeben.

Ais die zweite Nacbt anbrach, anderte sich plótzbch das Benebmen unserer 
Gastgeber. Sie waren alle damit einverstanden gewesen, daB icb die Silber- 
packcben nacb dem Abwiegen einwickeln und versiegeln beB, um sie am Tage 
darauf, wenn die Ocbsen gebracbt wiirden, auszubandigen. Alle scbienen da
mit zufrieden. Allein mit einem Małe erfuhren wir jetzt, daB in einem Neben- 
zelt eine groBe Mannerversammlung tage. Im Fliisterton wurde dort verbandelt.

Wie ich sofort vermutete, drebte es sich um meine Wenigkeit.

Am 1., am 3., 6., 9., 13., 15., 19., 23., 26. und 29. jeden Monats gibt der Fan 
tse nicbts aus dem Haus. Am 1. und 15. jeden Monats wird aus aberglaubischer 
Furcht auch nicht geschlachtet, weil an diesen Tagen in den Gelugba - Klóstem 
religiose Zeremonien stattfinden. Oft zahlt man einige der Ungliickstage gar nicht 
und zahlt dafiir den folgenden Tag doppelt.
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Ich hatte mein Silber in Papierpaketen von bestimmtem Gewicht mit- 
gebracht und unvorsichtigerweise war in daa Einwickelpapier ein kleines Stiick 
einer englischen Zeitung gekommen. Das Ungliick wollte es weiter, daB hier- 
von ein Fetzchen, nur so groB wie ein Fingemagel, auf den Boden fiel und dem 
Akka des Haupthngszeltes unter die Augen kam. Dieser begrifi, daB es weder 
tibetische, noch chinesische, noch auch mongolische Schriftzeichen waren. 
Um die gleiche Zeit etwa war mein Karabiner verdachtig geworden. Dieser 
kam einigen bekannt vor. Auch meine diinne Nase fiel wieder auf. Kurz, mein 
Inkognito wurde geliiftet. Man hatte mich ais Europaer erkannt.

„Was tu t dies denn,“ sagte ich zu meinen zwei betriibt dreinschauenden 
Dienern, „die Tibeter haben ja jetzt gesehen, daB wir Europaer keine Bóse- 
wichter sind, daB ich ihre Sitten und Gebrauche achte?“

„Herr,“ fiel mir mein Schuhmachermeister ins Wort, „ais wir heute in einem 
Zelte Tee tranken, hórte Me zwei jungę Burschen sich dariiber aufhalten, daB 
ein Ni gar (zu deutsch: Hellaugiger, also ein Europaer), den sie im letzten Winter 
am Kuku nor droben uberfallen hatten, dasselbe Gewehr und dieselbe Nase 
gehabt hatte wie du.“

Meine Spannung verbergend, fragte ich móglichst ruhig: „Und Woher 
stammten jene zwei Tibeter?"'

„Es waren Tschebts'a-Tibeter, die gleich hinter jenem Hiigel dort im Siiden 
wohnen und mit den Ts'anern befreundet sind.“

„Hast du noch Naheres von dem Uberfall erfahren?"
„ Jener Hellaugige vom Kuku nor hat dreiBig Tschebts'a-Leute mit einem 

Verlust von vier Toten heimgeschickt. Drei Mann waren so schwer verwundet, 
daB sie, zu Hause angekommen, ihren Wunden erlegen sind. Zu allem Ungliick 
ist es noch den Amban-Dolmetschem zu Ohren gekommen, wer den Europaer 
uberfallen hat. Die Familien der Tschebts'a muBten noch obendrein fiir den 
miBgliickten Uberfall mehrere hundert Tael Silber an den Dolmetscher be- 
zahlen, um wieder nach Kue de auf den Markt gehen zu diirfen.

Die Tschebts'a und die Ts'aner haben zusammen zwei- bis dreihundert Zelte 
und beide Stamme haben geschworen, jeden Europaer, dem sie in der Steppe 
begegnen, ihren Verlust biiBen zu lassen. Darum diirfen wir nicht zugeben, daB 
du ein Europaer bist, sonst schlagen sie dich und uns tot. Es ist ein groBes Gliick, 
daB du in Kue de deinen Bart abrasiert hast und jetzt tibetische Kleider tragst, 
denn die Tibeter sagen, der Mann am Kuku nor habe einen langen, gelben Bart 
und gelbe Haare gehabt. Seine Kleider waren ganz sonderbar und verschieden 
von den deinen. Sie haben ihn am Tage vor dem Uberfall ganz genau angesehen."

Ich wagte nicht, meinen Leuten zu gestehen, daB ich sogar der namliche 
Mann sei, der diesen Angriff abgeschlagen hatte. Ich wollte sie nicht noch mehr 
angstigen. Ich fiirchtete, daB sie mich verraten kónnten, um ihre eigene Haut 
zu retten. War ich aber wirklich erkannt, so galt es, keine Minutę zu verlieren. 
Wir benutzten die Abwesenheit der Manner. Zu den Frauen, die bei uns im Zelt 
geblieben waren, sagten wir, wir wollten der Kalte wegen unsere Pferde satteln. 
Einmal im Sattel, wuBten wir uns gerettet. Ich trug ja dieselbe Mauserpistole, 
die am Kuku nor die Bandę verscheucht hatte, auch heute unter meinen Kleidern 
versteckt.

Ais wir aber vor das Zelt traten, stiirzten wiitend die Hunde auf uns los 
und machten einen solchen Hóllenlarm, daB die Manner ihre Beratung unter-
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brachen und uns den Weg zu unseren Pferden abschnitten. Es war unmóglich, 
zu unseren Tieren zu gelangen und auf und davon zu reiten. Es schien auch zu- 
nachst nicht mehr dringend nótig zu sein. Unter Lacben erzahlte der Haupt
ling, was sie beredet hatten.

„Dumme Dachse sind die Tschebts'a. Sie wollten uns Angst machen. Sie 
gónnten uns nicht den Handel mit dir. Wie Mause sind sie. Du hast solch einen 
sehónen schwarzen Zopf. Das sieht ja jeder, du kannst nicht vom selben Volk 
sein wie der gelbhaarige Fremdling, der uns unsere Briider getotet hat.“

In der zWeiten Nacht bei den Ts'anern haben wir drei nicht viel geschlafen. 
Wir fiihlten uns wie gefangen in einer Falle. Jedesmal, wenn die Hunde an- 
schlugen, zuckten wir zusammen, und fester umfingen unsere Hande die Waffen, 
mit denen im Arm wir uns zur Ruhe gelegt hatten. Stundenlang stritten 
Tsch'eng und ich, ob ein Tibeter jemand im eigenen Zelt bei Nacht und meuch- 
lings ermorden wiirde. Ich sagte nein. Tsch'eng aber traute es den Tibetern zu. 
Wie alle Chinesen, so hielt auch er die Tibeter fur jeder Unritterlichkeit und 
Schandtat fahig.

Kaum daB es im Osten etwas dammerte, ais wir uns eben von unseren Gast- 
gebern verabschieden wollten, da stellten sich zu unserem immer gróBer werden- 
den Erstaunen und Schrecken mehr und mehr Tibeter beim Hauptling ein 
mit Ochsen und Pferden, und alle boten mir ihre Tiere zum Kaufe an. Um 
uns móglichst harmlos zu stellen, kauften wir rasch noch einige. Bald aber er- 
klarte ich, mein Silbervorrat sei zu Ende. Eine Ausrede, die mir fast gefahrlich 
wurde. Einige Tibeter versuchten meine Kleider zu betasten, um festzustellen, 
ob es wahr sei. Wenn sie hierbei meine Pistole entdeckt hatten!

Mit Silberabwiegen beschaftigt, saB ich zuletzt auf dem Wiesenplan draufien. 
Der Hunde wegen waren wir fern von den Zelten. Etwa zwanzig Manner um- 
ringten mich, alle in fettigen, schmierigen Pelzmanteln, alle mit tiefbraunen, 
von tausend Falten durchfurchten Gesichtern, durch Winterstiirme und die 
stechende Gebirgssonne unsaglich verwetterte Gesellen, alle mit dem kurzeń 
Schwert quer in ihrem Giirtel. Im Boden unweit von mir steckten ihre langen, 
diinnen Lanzen. Auf der Erde lagen die stets geladenen Gabelgewehre. Rings- 
herum standen die Reitpferde angepflóckt. Da fuhr plótzlich eine rauhe 
schwarze Faust mir iiber das ganze Gesicht und hóhnisch klang es mir in die 
Ohren: „Du hast mai viele Bartstoppeln! Und was fiir feine gelbe Haare an 
deiner Stirne wachsen!"

Ein auch in Tibet auffallender Kerl war es gewesen, der so sprach. Eine 
breite und schlecht vernarbte Schmarre zog ihm iiber das ganze Gesicht. Durch 
einen Schwerthieb war ihm seine Nase gespalten worden und sein linkes Auge 
erblindet. Eine Bulldoggnase hatte das Gesicht dadurch erhalten und wie bei 
so vielen Zelttibetern schauten noch obendrein zwei breite Zahnschaufeln 
zwischen den Lippen hervor. Ich hatte eine ahnlich haBliche Schwertspur nur 
noch in Hsiang yang fu am friiheren Generalissimus von Hu pe gesehen. Der 
Chinese hatte sie von der Tai ping-Rebellion im Dienste seines Kaisers. Der 
Tibeter aber hatte die seine sicherlich nicht auf einem Felde der Ehre geholt. 
Es lag etwas Teuflisches in dem Gesicht. Noch heute, wenn ich einen schweren 
Traum habe, erscheint mir manchmal diese Fratze. Damals war es aber kein 
Traumgesicht, das mich angrinste. Es war ein banger Moment. Doch hielt ich 
mich zuriick und blieb auBerlich so ruhig, wie ich konnte.
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Tsch'eng dagegen rief ihn an: „Bist du vielleicht schóner, du Binaugiger?" 
und lachend gab er ihm eine Backpfeife ais Belohnung fiir aeine Frechheit. Er 
hatte den richtigen Ton getrofien. Alle Umstehenden lachten mit. Noch ein- 
mal war es gelungen, die Lacher auf unsere Seite zu bekommen. Zumal bei den 
alteren Familienvatern der Ts'aner war sichtlich Interesse am Zustandekommen 
des Yakhandels vorbanden. Sie standen nicht auf der Seite dieses Raufbolds 
und seboben ihn unwirsch auf die Seite.

Diesen Zwischenfall benutzten wir, um endlich loszukommen. Ich streckte 
dem Hauptling meinen leeren Silberbeutel hin. Mifimutig durchsuchte er ihn.

„Wenn ich gut und ungeschoren nach Hause komme,“ schwor ich bei allen 
Heiligen, „so kehre ich in wenigen Tagen zuriick und kaufe noch weitere Yak.“

Tsch'eng und Me kreisten unterdessen rasch die gekauften Tiere ein und 
trieben sie auf den Weg, den wir gekommen waren. Jeder Tibeter, der mir ein 
Tier verkauft hatte, sprach noch einen Segen aus und riB sich einige Haare 
aus der Mahne aus, um sie im Hintergrund seines Zeltes aufzubewahren. Der 
Hauptling und ein anderer Sprecher rief en uns noch nach, ja nicht ungeduldig 
zu werden und nicht zu rasch zu treiben. „Traben ist schlecht fiir die Yak; 
vergefit nicht, es sind keine Pferde!"

Mir brannte der Boden unter den FiiBen. Ich ritt bald voraus, um auszu- 
kundschaften, bald half ich die Yak antreiben-

Die Tiere schienen mit ihren friiheren Besitzern im Bundę zu sein. Wie 
verhext Waren die pechschwarzen Biester. Wie die Schnecken krochen sie vor- 
warts. Um meine Leute anzuspornen, erzahlte ich jetzt, daB ich nicht bloB 
Europaer, sondern sogar derselbe Mann sei, den die Tschebts'a am Kuku nor 
iiberfallen hatten und daB die Amban-Dolmetscher mir mit keinem Wort ge- 
standen hatten, daB meine Angreifer so nahe von Kue de wohnten. Im Amban- 
Ya men fiirchteten sie ofienbar, mit dem erhaltenen Strafgeld meinen am 
Kuku nor erlittenen Schaden ersetzen zu miissen und so bei dem ganzen Handel 
leer auszugehen. Mein Verlust betrug ungefahr ebensoviel, wie sie von den 
Tschebts'a erhalten hatten.

Gegen zwei Uhr nachmittags kamen wir an den Rand einer mehrere hundert 
Meter tiefen Schlucht, in die unser Weg hinabfiihrte. Ich war zur Vorsicht 
vorausgeritten und suchte von einem Versteck aus mit meinem Trieder be- 
wafinet jeden Fels und jede Runse nach etwas Verdachtigem ab.

Kein Mensch bewohnte die Gegend. Mitten durch das Tal wand sich der 
Pfad, breit und staubig. Man sah viele Kilometer weit. Alles kahl. Nur 
vereinzelte zwerghafte Biische zeigten sich an den Hangen und auch nur 
wenig Gras, und dies winterlich gelb und tot. In Felsen, in herabgesturzten 
Blócken, in zahllosen Spalten und trockenen Bachrissen verloren sich meine 
Blicke.

Schon wollte ich meine Leute herbeiwinken, schon glaubte ich, ruhig in 
dieses Tal hinabsteigen zu kónnen, da entdeckte ich in der Ferne, in einer Seiten- 
schlucht, einige gesattelte Pferde, und ais ich eine nahe Anhóhe erstiegen hatte 
und etwas mehr von der Seite in das Tal hineinsah, konnte ich in einem kleinen 
trockenen WasserriB und hinter Felsblócken viele Dutzende Bewaffneter er- 
kennen. Waren uns die Tschebts'a zuvorgekommen? Lauerten sie uns auf?

Auf jeden Fali war da auBerste Vorsicht geboten.
„Es kónnen keine guten Menschen sein,“ so kalkulierte mein Tsch'eng,
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„denn die Leute rasten, ohne Tee zu kochen, und sie lagern abseits von der 
StraBe und hocken ohne Waren und Ochsen hinter Deckungen."

Es wurde viel geraubert in diesem menschenleeren Tał, das Wufite schon 
Tsch'eng, aber nie hatte er von solchen Massen Wegelagerer gehórt.

Und nur durch diese hohle Gasse ging der Weg nach Kue de. Mein Tsch'eng 
und mein Me wuBten keinen anderen. Sie kannten auch keinen Sehleichpfad 
nach Hause. Sie waren noch nie in den Bergen herumgeklettert, obwohł diese 
doch nur wenige Stunden von ihrer Heimatstadt entfemt lagen.

Auf gut Gliick ritten wir ein Stiick zuriick und folgten dann eilig einem 
kleinen Seitentalchen, das gegen Norden lief. Es war eng und gewunden und 
in seinem Grunde keine Wegspur zu erkennen. Vielleicht, so hofiten wir, behalt 
es seine Richtung bei und miindet schłieBlich in den Hoang ho, den wir in der 
auBersten Not mit den Pferden durchschwimmen kónnen. Vielleicht geraten 
wir aber dadurch erst recht in die Falle.

Wir hatten jetzt aufgehórt, die Ochsen zu schonen. Lang hingen die 
schwarzeń Yakzungen zu den Maulern heraus. Es sah zum Erbarmen aus, 
aber wir dachten nur noch an uns und unsere Rettung.

Um etwas die Gesinnung meiner Begleiter zu erkunden, stellte ich die 
Erage, ob es nicht ratsamer sei, die Ochsen laufen zu lassen und noch beizeiten 
mit den Pferden allein ein Durchkommen zu versuchen. Davon wollte jedoch 
keiner der beiden etwas wissen. Wie damals auf der Eiłchnerschen Tibetreise, 
ais bei Ngaba die Tibeter in hellen Haufen zu FuB und zu Pferd auf uns an- 
riickten und Leutnant Filchner, um dem drohenden Gefecht auszuweichen, 
Befehl gab, die Ochsenkarawane preiszugeben und mit den Pferden nach der 
chinesischen Grenze durchzubrechen, so deuteten auch jetzt meine Begleiter 
verachtlich nach ihrer Wange und gerieten sogar gewaltig in Hamisch iiber 
solch eine Zumutung. Man spricht so oft wegwerfend von dem Mut der Chinesen, 
aber Kan su-Chinesen wie Tibeter reiBen auch erst aus, wenn die Gefahr wirk- 
lich iiberwaltigend erscheint und die Gegner sich ins Auge gesehen haben. 
Das aber tra t diesmal nicht ein.

Mit der Wahl des Talchens hatten wir das gróBte Gliick. Zwar blieben wir 
noch stundenlang in Atem, erwarteten jeden Augenblick einen SchuB aus 
nachster Nahe. Allmahlich wurden wir aber sicherer und schłieBlich abgestumpft, 
so daB wir keinen der vielen Felsvorsprunge mehr argwóhnisch ins Auge faBten, 
daB wir die Gewehre wegsteckten und die Tiere ganz langsam vor uns hertrieben. 
Und ehe es zu dammem anfing, trallerte Me ein Liedchen dazu. Bei Nacht erst 
gelangten wir wieder auf die groBe StraBe zuriick. Dort stieBen wir eine Stunde 
nach Sonnenuntergang auf zwei berittene Fan tse, die uns erkannten und mit 
schlecht verhaltenem Erstaunen fragten, welchen Weg wir gemacht hatten.

„Die HauptstraBe," erwiderte Tsch'eng.
„Habt ihr nicht unterwegs einen Reiter gesehen?"
„Viele, viele, aber diese sahen uns nicht und sprachen nicht mit uns.“
Ich bin iiberzeugt, die beiden glaubten, daB iibernatiirliche Krafte bei uns 

mit im Spiele waren. Mehrere Fan tse hatten — wie wir spater hórten — den 
ganzen Tag iiber am Ende des Tales gewartet und jede Annaherung Dritter 
war zuriickgemeldet worden. Man hatte uns spurlos verschwinden lassen kónnen, 
wenn wir in die Falle gegangen waren.

Nachts um elf Uhr waren wir im Gasthaus in Kue de eingetrofien. Die neu- 
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gekauften Yakochsen hatte der Tag tiichtig mitgenommen. Sie waren alle 
iiberanstrengt, zwei gingen huflahm.

Die geplante Reise von Kue de aus nach Siiden durch das Gebiet der Taaner 
und dann durch das der Lutsang-Tibeter, weiter nach dem Kloster Aru Rardscha 
und dort uber den Hoang ho war also wenig ratsam. Der abenteuerreiche Yak- 
kauf hatte mir die GewiBheit gebracht, daB ich mich nur in blutigen Kampfen 
durchschlagen konne. Ich hatte ais einzelner Buropaer mit meinen wenigen 
eingeborenen Begleitern die kostbare und eben erst neu ausgeriistete Karawanę 
allzu groBen Gefahren ausgesetzt. Der Gewinn schien den Einsatz nicht wert. 
Dazuhin war es auBerst fraglich, ob die Tibeter mich iiberhaupt auf der Fahre 
von Aru Rardscha gomba iiber den groBen FluB lassen wiirden.

Es blieb also keine andere Wahl, ais den alten Weg wieder zuriickzureiten. 
Ich setzte am nachsten Tage auf das linkę Ufer des Hoang ho und vereinigte 
am SiidfuB des Lao ye schan bei dem chinesischen Militarposten Ts'ien hu 
tsch'eng meine gesamte Karawanę. Die groBe Yakherde hatte dort mittlerweile 
ruhig grasen diirfen. Die Tiere hatten in dieser Zeit viel Ubermut aufgespeichert.

Wie friiher erzahlt, haben die Chinesen die StraBe von Hsi ning fu nach 
der Oasenstadt Kue de in ihrem tibetischen Teil durch zwei Militarposten, 
Ts'ien hu tsch'eng und I ts'a sche, geschiitzt. West- und nordwarts von dem 
Ts'ien hu tsch'eng genannten Posten dehnt sich ein unbewohntes Gebirgsland 
mit Gipfeln von 4000—4500 m aus. Nur auf der Siidseite von diesen Bergen, 
d. h. westlich des von mir zuallererst aufgesuchten Postens I  ts'a sche, liegen 
von Nomaden zeitweilig besuchte Weiden. Von Ts'ien hu tsch'eng aber zieht 
sich eine Langsfurche mit alten Moranenresten in nordwestlicher Richtung in 
die Berge hinein und dieser folgt eine „KarawanenstraBe“, die allerdings nur 
selten begangen wird, denn die Gegend ist wegen ihrer Unsicherheit verrufen, 
und 80 zeigen lange Strecken dieser „StraBe" nicht die Spur eines Weges. Es 
ist jedoch eine bequeme Verbindung mit Schara khoto, jenem wichtigen Militar
posten, der mir nach meiner Niederlage am Kuku nor im Januar zuvor ais 
Zuflucht gedient hatte. 1904 waren Leutnant Filchner und ich auch von dort 
aus aufgebrochen. Prschewalski, Rockhill, Kozlow kamen schon dort durch. 
Nach all dem vielen Hin und Her hatte ich mich entschlieBen miissen, durch 
ein und dasselbe Tor zu ziehen. Es blieb mir nur noch ein Trost, die StraBe, 
auf der ich diesmal den Ort erreichte, hatte vor mir kein Europaer betreten 
und aufgenommen.

Drei Tage braucbten wir durch die Berge von Ts'ien hu tsch'eng nach 
Schara khoto. Wir machten freilich nur kurze Marsche. Es waren die ersten 
Marschtage mit der groBen Karawanę und es wollte noch lange nicht alles 
klappen. Bald war hier, bald dort ein Sattel oder eine Last in Unordnung ge- 
raten, muBte neu gerichtet, neu verteilt werden, und da die Zahl der Lasttiere 
noch nicht voll war, so muBten die vorhandenen schwerer beladen werden und 
wir kamen nur langsam vom Fleck.

Das Wetter war wahrend des ganzen Hbergangs miserabel. Ein naBkaltes 
Friihlingswetter hatte eingesetzt. Taglich hatten wir bei heftigstem Wind ein 
dichtes Schneegestober, das die Augen blendete, die Berge verhiillte und mir 
die Finger an den Instrumenten erstarren lieB. Die hóchste erreichte Hóhe 
betrug jedoch nur 3680 m.

In der ersten Nacht brannte mein chinesischer Koch durch. Er hatte die

278



Wachę zwischen elf und ein Uhr, und es scheint, daG er vom Heimweh nach seinen 
stadtischen Kochtopfen und nach der „Kultur" iibermannt wurde. Ais ich 
um ein Uhr revidierte, fand ich den Posten unhesetzt, und ais ich Larm schlug, 
stellte sich seine Flucht heraus. Er hatte alle seine Sachen im Kiichenzelt 
zuriickgelassen und war Hals iiber Kopf davongerannt; allerdings hatte er am 
Abend vorher doch so viel Geld von seinen Kameraden zusammengepumpt, 
daG er nichts verlor. Dreiviertel Jahre spater sah ich den Mann in der eng- 
lischen Mission in Hsi ning fu wieder und Mr. Ridley erzahlte mir, die Kalte 
und die Angst vor den Tibetern hatten ihm einen solchen Schrecken eingejagt, 
daG er Tag und Nacht heimgerannt und zitternd und heulend in Hsi ning fu bei 
seiner alten Mutter eingetrofien sei. Er war vorher noch nie hinausgekommen. 
Darum war ihm das Heimweh unertraglich.

Freilich, der Anfang unserer Steppenreise war auch nichts weniger ais schón. 
An jenem Abend lagerten wir der guten Weide wegen in einem Sumpf. Dieser 
war halb gefroren und hatte obendrein eine Decke nassen Schnees. Man konnte 
vor Nasse nur hocken, nicht liegen. Ich schlief auf zwei kleinen Kisten zu- 
sammengekriimmt. Einige saGen mit hochgezogenen Knieen auf den Kisten 
und stemmten sich mit den Riicken gegeneinander. Im tibetischen Hochland 
schlagt man mit Vorliebe sein Lager an solch ungemiitlichen Sumpfplatzen auf, 
weil nur dort das Gras ein paar Zentimeter hoch wird und einigermaGen dicht 
wachst. Das A und das 9  des Tibetreisenden sind seine Tiere, und will er diese 
nicht vorzeitig verlieren, so darf er sie keinen Augenblick aus den Augen lassen 
und darf auch nie um seiner persónliehen Bequemlichkeit willen auf einer 
schlechten Weide sein Zelt aufrichten.

In der zweiten Nacht war unser Lagerplatz trocken, aber er war so hóckerig, 
die einzelnen Rasenbiischel waren so hoch und standen dabei so weit vonein- 
ander, daG wir nicht daran denken konnten, die Zelte aufzustellen. Um 
die zweite Nachtwache besuchten uns Wólfe und verscheuchten mit ihrem 
wimmemden Geheul jeglichen Schlaf. Meine Hunde waren rasend ob dieser 
Storung und antworteten mit wiitendem Gebell, und die Felsberge rings ver- 
starkten das Steppenkonzert mit nicht endenwollendem Widerhall. Am dritten 
Tage stieGen wir wieder auf menschliche Spuren, kamen endlich auf einen deut- 
lich sichtbaren Weg und sahen bald darauf Menschen. Wir fanden einige Dutzend 
Zelte der Tscham ri-Tibeter, und um die Mittagszeit schlugen wir Lager in der 
kleinen grasbedeckten Ebene vor den Mauern von Schara khoto (Tafel LVII).

Der auGerst joviale Schu be Tsch'en, der Hauptmann des Ortes Schara khoto, 
den ich von meinen friiheren Aufenthalten her gut kannte, kam in Begleitung 
seiner Unteroffiziere und offiziellen Dolmetscher und war die Freundlichkeit 
selbst, wenn er mich auch in seinem Innern todsicher zu allenTeufeln verfłuchte, 
daG ich ihn schon wieder aus seiner beschaulichen Ruhe aufstorte. Wir umarmten 
uns nach der ersten fórmlichen BegriiGung wie die besten Freunde und tauschten 
Geschenke aus. Er erbat sich vor allem europaisch.es „Schwarzpulver“, weil 
er von seinen Vorgesetzten keines oder kein gutes bekomme. Seine breite Aus- 
sprache, seine vielen f- und pf-Laute, wo man sonst in Nordchina „sch“ bzw. 
„tsch" gebraucht, verrieten ihn gleich ais einen Mann aus dem Volk von „Lan 
dpfu" (Lan tschou fu). Er hatte von der Pikę auf gedient. Einen groGen Dienst 
erwies mir dieser Schu be, indem er noch am ersten Abend einen Boten an 
den Amban nach Hsi ning fu sandte und nach dem Yerbleib der versprochenen
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Eskortę fragen lieB. Schon von Kue de aus hatte ich dem Amban die Ver- 
anderung meines Reiseplans mit Angabe der Griinde angezeigt und den alten 
Herrn an sein Versprechen erinnert. Bisher war aber noch keine Antwort ein- 
getrofien.

Wahrend meines fiinftagigen Aufenthalts in Schara khoto muBte auf Befehl 
des Herrn Hauptmann Tsch'en standig einer der Soldaten in Uniform und mit 
geladenem Gewehr meine Leute beim Hiiten der Tiere unterstiitzen. Keiner der 
Soldaten machtejedoch einen guten Eindruck. Es waren fiinfzehn-und sechzehn- 
jahrige Knaben darunter, und dabei entwickelt siob der Cbinese langsamer ais der 
Abendlander. AuBerdem frónte die ganze Garnison dem Opium und war durch 
die Bank vom Spielteufel besessen. Was sollten die Leute auch tun in diesem 
gottvergessenen Neste, um ibre Zeit totzuschlagen? Einmal im Monat wird 
etwas exerziert, sonst gibt es — von einigen Botengangen abgesehen — keinen 
Dienst. Im iibrigen China kónnen die Soldaten nebenbei etwas Handel treiben 
und ein kleines Ackercben bebauen. In Scbara khoto gibt es nichts zu handeln, 
die Karawanen ziehen achtlos auBen vorbei und auf den wenigen Feldem kommt 
nur Wildhafer fort, und auch der wird nur alle paar Jahre reif. Was fiir Gewinne 
die Viehwirtschaft abwirft, wo so viel gestohlen wird, wo die vorbeiziehenden 
Tibeter alles mitlaufen lassen/was nicht scharf bewacht wird, ist leicht aus- 
zurechnen. Die Garnison hat die Aufgabe, fiir die Sicherung der StraBe zu 
sorgen, aber sie kann sich selber nicht einmal Herdentiere halten, trotzdem sie 
vierzig Mann — nominell hundert Mann — zahlt.

Wenn man von Schara khoto das Tal abwarts, also in der Richtung auf die 
Stadt Dankar reist, so liegt nach einer Stunde linker Hand etwas abseits von 
der StraBe ein Kloster. Das ist Dunkur gomba, das dem ganzen Distrikt seinen 
Namen gibt. Die Stadt Dankar, die noch einige 20 km weiter nórdlich liegt, 
heiBt bei den Mongolen gleichfalls Dunkur; zum Unterschied vom Kloster 
nennen sie die Stadt aber Dunkur khoto oder ga sching (chin.: gai schang) 
mit der Bedeutung Basar und Stadt (tibetisch: Kar). Das Kloster ist friih- 
zeitig von den Mongolen, in Guschri Khans Zeiten, gegriindet worden. Es hat 
im Lauf der Jahre seine eigene Heiligeninkarnation bekommen, die von den 
Chinesen der Dunkurbuddha genannt wird. Es besteht aus einer Ansammlung 
von einstockigen Priesterhausern, die zwei Tempel mit den dazugehórigen Bet- 
hausern und Verwaltungsgebauden einschlieBen, und macht einen gar friedlichen 
Eindruck. Eine Mauer brauchte es nicht. Den frommen Mónchen in ihrem 
der orthodoxen gelben Sekte angehórenden Heim soli nicht so leicht einer 
etwas zuleide tun. Viele Tibeter sind iiberzeugt, daB die Priester den Zorn 
der Gótter auf ihre Widersacher herabbeschwóren kónnen und die Furcht vor 
der góttlichen Strafe ist der beste Schutz. Vor den Tiiren draufien, auf den 
Weiden rings um die Hauser ist aber wie sonst kein Schwanz vor dem Gestohlen- 
werden sicher. Die Mónche haben darum eigene Wachmannschaften fiir ihre 
Tiere. Sie selbst beschaftigen sich nicht eigenhandig mit der Viehwirtschaft. 
Sie treiben nur Geldgeschafte in ihren vielen MuBestunden. Das ganze Tal 
hinab bis nach Dankar hinein ist an sie verschuldet. In diesem weltlichen 
Treiben nehmen jedoch die Mónche von Kloster Dunkur keine Ausnahme- 
stellung ein. Auch die vom Kloster Gum bum haben landauf landab ihre 
Schuldner. Der Mohammedaneraufstand vom Jahre 1896, so sagen viele, sei 
in erster Linie angezettelt worden, weil allzu viele Mohammedaner infolge von
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schlechten Ernten in die Hande der wucherischen Mónche geraten waren und 
vor dem Ruin standen. Gerade die Fiihrer der Bewegung schuldeten den 
Mónchen ungeheure Summen nach zentralasiatischen Vermógensbegrifien. Sie 
hofiten durch die Rebellion von ihren Peinigem loszukommen oder zum 
mindesten einen AblaB zu erhalten.

Die Mónche von Dunkur sind kleine Lebenskiinstler. Ihr Heiligtum steht 
an einem wahrhaft idyllischen Ort. Dem Tempelgebaude gegeniiber liegt ein 
kleiner Tannenwald am Berghang. Das Kloster steht 3100 m iiber dem Meer 
und weit und breit findet man sonst nur Weidengebiisch erhalten, das wenig 
hóher ais 1 m iiber den Boden sich erhebt. Dieser Tannenwald gehórt zu dem 
Heiligtum. Seine Ruhe darf nicht gestort werden. Hasen und Murmeltiere 
haben darin in groBer Zahl ihr Heim aufgeschlagen. Niemand ist es erlaubt, 
die Tiere zu jagen, denn nach der lamaistischen Lehre vom Zyklus aller 
Wesen kónnen Seelen nach dem Tode gezwungen sein, in Tiere zu fahren, 
d. h. ais Tiere wiedergeboren zu werden, Weil sie den Versuchungen der Welt 
nicht standhielten. Sie braehten es also wahrend ihres Menschenlebens nicht 
weiter zur Vollkommenheit und Heiligkeit, sondem sie dienten riickwarts, und 
man glaubt, daB diese armen Seelen meist nicht erst weite Reisen machen, 
sondem gleich in der Nahe wiedergeboren werden. Ein alter Priester zeigte mir 
ein kleines Murmeltier, das sich unweit von seinem Haus einen Bau gegraben 
hatte, und versicherte mich allen Em stes: „Das ist mein Bruder gewesen, bevor 
er starb. Er war Priester dieses Klosters und hat zur Strafe fiir seine Ver- 
fehlungen in diesen Tierkórper ,wechseln‘ miissen.“

Am 20. April, d. h. am 28. des III. tibetischen Mondmonats, besuchte ich 
das Kloster Dunkur, Weil an diesem und an den folgenden Tagen ein Jahr- 
markt dort stattfand und das Volk aus der ganzen Umgebung zusammen- 
gestrómt war. Man trank, betete und amiisierte sich kóniglich dabei. Auch 
Chinesen von unten aus Dankar und Hsining hatten sich eingefunden; diese 
waren freilich nur ais Kramer und Garkiichenbesitzer gekommen. Zu den 
tibetischen Festen zieht den Chinesen nicht sein Glaube, sondern sein Geschafts- 
sinn. Der Chinese glaubt nicht blindlings wie der Tibeter alles, was die Lama 
sagen. Wohl ist auch er Buddhist, wohl ist der Chinese der Grenze im Glauben 
und ebenso in der Lebensfiihrung und in den Sitten oft auffallend dem Tibeter 
ahnlich, ja vielfach scheint sich die tibetische und chinesische Bevólkerung — 
zumal da, wo beide Ackerbauem sind — enger zusammengehórig zu fiihlen 
ais die Chinesen und Mohammedaner, die sich ihrerseits standig hassen und 
verachten. Es besteht aber, was den Charakter betrifit, schon gleich an der 
Grenze ein gewaltiger Unterschied auch zwischen Chinesen und Tibetern. Der 
Chinese ist viel skeptischer und kritischer veranlagt. Er zeigt bewuBt den ver- 
feinerten Kulturmenschen. Selbst der einfachste chinesische Landarbeiter fiihlt 
sich ais Angehóriger einer bevorzugten Rasse, eines groBen und reichen Staates. 
Diese hóhere Kulturstufe hat aber viele Sorgen mitgebracht, die der Tibeter, 
der „fan tse“, der Wilde oder Barbar, nicht kennt. Der Chinese zeigt sich schon 
immer wie der EuTopaer stolz auf tausend Kleinigkeiten, die ihn aber alle zu- 
sammen nur plagen. In dem viel schwereren Kampf ums tagliche Brot hat 
die Mehrzahl der Chinesen gegeniiber dem Nachbar die natiirliche Schlichtheit 
und Harmlosigkeit eingebiiBt. Die Tibeter, voran die Nomaden, genieBen 
weit mehr in ihren Freuden. Bei keinem Fest in China sah ich je so viele lustige
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Gęsich ter wie bei den Messen in Tibet. Freilich schon die Farbenliebe der Leute 
und ibre mannigfaltigen Tracbten macben das Herz lacben.

Auf dem Tanzplatz im Kloster Dunkur versammelte sich am Nacbmittag 
die munterste Gesellschaft. Es war ein gepflasterter recbteekiger Platz, rings- 
herum ein gedeckter Gang mit alten verwetterten Holzsaulen. Hinten erbob 
sicb ein weiBgetiincbtes Haus und von einer ofienen Loggia im ersten Stock 
bing ein hunter Teppich herab. Der jugendliche Klosterheilige saB dort mit 
seinem runden Vollmondgesicbt und strabłte vor Freude. Unten auf den Stufen 
und Podesten des Saulenganges saBen durcheinander Manner und Frauen; 
bunt, rot, blau, griin, in allen Farben des Regenbogens, doch vorherrscbend 
weinrot leucbtete die Menge in dem hellen Licbt der Hochgebirgssonne. Bis 
in die Mitte des Platzes hockten die Leute mit gekreuzten Beinen auf dem 
Boden und ringsum bortę man fróhlichstes Lacben.

Lauter Jubel erklang, ais aus der doppelfliigligen Turę unter der Loggia 
des Heiligen die erste Maskę erscbien und mit einer Peitscbe bewafinet Ord- 
nung und Platz fur die beginnende Veranstaltung schafite. Bei seinem Erscheinen 
wie bei jedem neuen Auftritt schmetterten zwei Kupferposaunen ihre schaurigen 
Tóne heraus. Nachdem sicb die Maskę Platz geschaSt, hiipfte sie lange im 
Takt der Trommeln und Zimbeln im Hofe herum. Diese erste Maskę war der 
Erdgeist, das „alte weiBe Mannlein*' genannt. Sie hielt in der einen Hand 
einen Rosenkranz von riesigen Dimensionen mit Steinen von uber FaustgróBe. 
Der Kórper steckte in einem Hirschfellrock. Dazu scbwang dieser Erdgeist 
drobend einen langen krummen Stab und eine Peitsche. Spater traten, ganz 
wie bei der Neujahrsvorstellung im Kloster Gum bum, Totenmasken auf, und 
nach diesen folgten acht Scbreckensgótter. Dazwiscben erscbien wieder und 
wieder der Kobold. Er war Festordner und Clown in einer Person. Wabrend 
die acht Scbreckensgótter mit ibren Hirschscbadeln, mit ihren scbweren Ochsen- 
bórnern, Eberkópfen und anderen Phantasiegebilden in ihren farbenpracbtigen 
seidenen Gewandern herumtanzten, aflte sie der bartige alte Kobold auf die 
verscbiedenste Weise nach. Auch die langen Pausen zwischen dem Tanz fiillte 
er mit kindbchem Scbabernack aus und machte sich dadurcb iiberaus beliebt 
bei seinem dankbaren Publikum. Der Heilige auf seinem Balkon und alle Zu- 
schauer jubelten laut, wenn der Erdgeist plótzbch einen aus der Menge an den 
Stiefeln packte, den Armen mitten in die Arena hineinzog und durchpriigelte.

Die Vorstellung, der Tsam, dauerte zwei Stunden. Das Tanzen war ein 
unschónes, in seiner Einfórmigkeit langweibges Hupfen. Das Kopfdreben, das 
Bein- und Armscbwingen wollte kein Ende nebmen. Ich fiihlte mich nur be- 
friedigt, da das maleriscbe Bild, das die Zuschauer boten, und all das Eigen- 
artige meiner Umgebung mich entscbadigte.

Ich war eingeladen worden, wabrend der Vorstellung neben dem Dunkur - 
buddha auf dem Balkon zu sitzen1). Um meinem Nebensitzer zu huldigen, warfen 
sich vor uns im Hofe unten Dutzende von Mannern und Frauen in jeder Pause 
und ungezahlte Małe hintereinander platt auf die Erde, so daB ich  mir scbbeB- 
lich einbildete, die Anbetung gelte mir, da mein neben mir sitzender junger *

ł ) Die Hauptinkarnation dieses Klcsters ist „Dunkur Mandsebusri11, zur Zeit in 
der 12. Wiedergeburt. Er hat in den meisten Klóstern Amdos einen Sengkang (Wohn- 
palast). Seit seiner ersten Reise in die Mongolei im Jahre 1602 lebt er oft in Kuku 
khoto und Peking.
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Gott sie gar nicht beachtete. Er war noch so jung, daB er nur Sinn fur die 
Streiche des Erdgeistes hatte. Von dieser Kindlichkeit abgesehen, muB ich aber 
bekennen, daB er sich auffallend wohlerzogen und wiirdig benahm. Von ihrer 
Jugend haben diese ais Gotter verehrten Kinder nicht viel. Friihzeitig haben 
sie stundenlang wie eine Buddhafigur stillzusitzen, haben endlose Litaneien 
mit unsagbar vielen, ihnen total unverstandlichen Worten, die teilweise aus 
dem Sanskrit entlehnt sind, auswendig herzuplappem, haben sich anbeten 
und anrauchem zu lassen, und die AuBenWelt bekommen sie nur durch die 
Brille ehrwurdiger alter Professoren zu sehen.

Ich bin selten in einem tibetischen Kloster ahnlich liebenswiirdig auf- 
genommen worden wie in dem von Dunkur; und ich wunderte mich sogleich 
dariiber. Meist sind die Priester recht unartig gegen uns Fremde. Auch ge- 
nieBen nur die einheimischen Fiirsten die Ehre, neben den Klosterheiligen auf 
dem Balkon sitzen zu diirfen. In der Regel kónnen sogar nur diejenigen mit 
den Gottern zusammensitzen, die mit ihnen hlutsverwandt sind. Die iiber- 
raschende Liebenswiirdigkeit der Klostergewaltigen von Dunkur hatte ihre 
Grundursache darin, daB sie in groBe Not geraten waren. Man wollte und 
hofite, daB ich dem Kloster und seinem Gotte aus der Klemme helfe. Ich sollte 
den Dunkurbuddha gegen seine Widersacher unterstiitzen. Ais ich zu begreifen 
begann, fiihlte ich mich wie ein Titan, der den Olympiern sich gleich diinkt. 
Es ist zwar die Regel im modernen Buddhismus, daB jeder Gott einen Hiiter 
und Schutzengel hat, aber ich hatte es doch nicht fur móglich gehalten, daB 
der Abt und die Inkarnation eines Klosters so ohne weiteres ihre Ohnmacht 
eingestehen und um Hilfe bitten wurden.

Seit geraumer Zeit machte der Hauptling der Be schu-Tibeter vom Kuku nor 
dem Kloster bitter zu schafien. Man hatte seinetwegen einen groBen ProzeB 
anstrengen Und den Amhan ais Richter anrufen miissen. Dies hatte schon 
viel Geld verschlungen und noch immer war kein Ende abzusehen. Ein Stiick 
Weideland am See war das strittige Objekt.

Die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen tibetischen GroBen bildet die 
Haupteinnahmequelle des Amban - Ya men. Jede Besprechung kostet die 
Tibeter erstens Tiirhutergelder, sonst werden sie iiberhaupt nicht vorgelassen, 
zweitens eine groBe Summę fur den offiziellen Dolmetscher, der gewissermaBen 
der Anwalt der Partei wird, und drittens eine mindestens ebenso hohe Summę 
an den Privatsekretar, ganz zu schweigen von den Gebiihren des Mandarinen. 
Hunderte und Tausende kónnen draufgehen, bis ein Tibeter zu seinem Richter 
vorgelassen wird. Ali dies hofiten die Ratę vom Dunkurkloster kiinftighin zu 
sparen. Sie hatten meinen vom Amban ausgestellten PaB gelesen und waren 
iiberzeugt, ich sei der Freund des Amban und konne ihnen helfen, wenn ich 
nur wolle. Es war schwer fur mich, aus diesem Dilemma einen Ausweg zu 
finden, ohne die Priester mir zu Feinden zu machen. Ich antwortete selhst- 
verstandlich móglichst ausweichend. Um mich willfahriger zu stimmen, wurden 
meine Diener beim Abschied von den Priestern mit Geld beschenkt und auch 
ich erhielt ein Geschenk mit auf den Weg. Sie gaben mir einen Leckerbissen, 
den die Tibeter ganz besonders hoch schatzen, einen ganzen Schafmagen voll 
frischer siiBer Milchhaut, wie sie sich beim Kochen und langsamen Wieder- 
erkalten von Milch bildet. Der Geschmack von Ost und West ist doch ziemlich 
verschieden. Wer laBt sich bei uns durch zwei Liter Milchhaut bestechen?
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IX.

Zum Amne Matschen
In  den Tagen vor und nach dem Fest im Kloster Dunkur war es triib und 

kalt. Wahrend des Tanzspieles war es jedoch schónes sonniges Wetter gewesen 
und darum sprach jedermann von der Macht der frommen Mónchsgebete, die 
ein solches Wunder zuwege gebracht.

Wir bekamen in diesen naBkalten Tagen in dem luftigen Zeltlager vor Scbara 
khoto ein Vorgefiibl dessen, was unser in Hochtibet wartete. Nur mittags zeigte 
manchmal das Tbermometer ein paar Warmegrade. Und docb war ich froh, 
daB es nicht lockendes warmes Friihlingswetter gab. Ich hatte mir sonst Vor- 
wiirfe machen miissen, daB ich so lange in Schara khoto still lag.

Die ersehnte Antwort des' Amban kam am 22. April. Die alte Exzellenz 
der Kuku nor-Banner schrieb mir ganz kurz und familiar auf einer ihrer rosa- 
roten Visitenkarten, Soldaten hatte łeider sein Ya men keine, dem Ting von 
Dankar, ais dem letzten Mandarin an der Grenze, sei jedoch befohlen worden, 
mir eine Eskortę von zehn Mann mitzugeben. Gleichzeitig mit diesem Schreiben 
lieB sich auch schon der Ting von Dankar vernehmen. Auf seiner feuerroten 
Visitenkarte stand, daB auf GeheiB des Amban dem Schara khoto-er Haupt- 
mann aufgetragen worden sei, mir bis an seine Grenze eine Schutzwache zu 
stellen. Das von dem Hauptmann beherrschte Gebiet hórt aber nun streng 
genommen an seinem Torę oder zum mindesten schon wenige Kilometer hinter 
demselben auf, d. h. da, wo die Herrschaft des Amban, das Kuku nor-Gebiet, 
anfangt. Der Herr Amban hatte mich also schnóde an der Nase herumgefuhrt 
und eine fiir mich recht unangenehme Schiebung veranstaltet. Er hatte sich 
im Januar, ais ich vom Kuku nor kommend mit verbundenem Kopfe vor ihm 
stand, zurechtkalkuliert, daB einer, der eine solche Schreckensnacht durch- 
gemacht hat und mit knapper Not dem Tod entronnen ist, nie und nimmermehr 
in das Rauberland zuriick will; da der alte Herr auBerdem befiirchtete, ich 
wiirde mich hóheren Ortes wegen des falschen Hsie kia beschweren, so hatte 
er mir bereitwilligst jede erdenkliche Hilfe fiir eine weitere Reise angeboten. 
In den drei folgenden Monaten traf aber keine Reklamation ein; nun war ich 
fiir ihn nicht mehr die einfłuBreiche Person, wie er befiirchtet hatte — wozu 
also sein Wort halten? Ich wurde behandelt wie irgend ein chinesischer Unter- 
tan, der fiir sich allein steht, der keinem einfluBreichen Geschlecht oder keiner 
wichtigen Organisation angehórt. Es war mir ein alltagliches Mandarinen- 
stiickchen vorgespielt worden. AuBer dem Papier des Reisepasses hatte ich 
tatsachlich keinerlei Unterstiitzung von seiten derselben Regierung erhalten 
kónnen, die auf meiner Reise mit Leutnant Filchner fiinf auserlesene Reiter
ais Bedeckung gestellt hatte. Und w arum ?-------Ich hatte dieses Verhalten
jedoch vorausgesehen und konnte trotzdem am folgenden Tage Schara khoto ver- 
lassen und in Tibet einmarschieren. 2,4 0 C unter Nuli zeigte das Trockenthermo-
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meter meines neuen ABmannschen Aspirationspsychrometers, ais man an jenem 
Morgen um sieben Uhr mein Zelt niederlegte. Das Minimumthermometer war in 
der Nacht bis auf — 110 gesunken. In langen Reihen standen neunzig schwarz- 
haarige Yakochsen, mit ihren Nasenringen und Halftern an langen Wollstricken 
festgebunden, um mein kleines Zelt herum. Alles war steif gefroren und die 
langen Haare der Tiere waren iiber und iiber mit Reif iiberzogen. Dichte weiBe 
Nebelwolken hiillten das Tal von Schara khoto ein. Nur im Siidwesten der 
niedere PaB, der uns von der freien Tibetersteppe, von „Kou wei“, von „auBer- 
halb der Reichstore" trennte, der lag frei und ofien. Ein steifer, kalter Wind 
pfifi von dort zu uns herab und machte den Morgen noch ungemutlicher. 
Ringsum lag Schnee. Er knirschte unter unseren Tritten. Aus der weiBen Decke 
ragten nur Steine und ein paar Grasspitzen, da Baume im Tal von Schara khoto 
schon ganz fehlen und nur ein paar Buschbestande an vereinzelten, nordwarts 
und steil abdachenden Berghangen iibrig geblieben waren. Schon in Schara 
khoto umgab mich das ode, wilde, das groBartige Hochlandbild, das mich 
immer wieder mit elementarer Gewalt an sich zieht (Tafel LVIII).

Um die Krafte meiner Karawanę nach Móglichkeit zu schonen, hatte ich 
mir vier Tibeter und vierzig Yakochsen aus der Nahe von Schara khoto fur 
die ersten Marschtage dazugemietet, vier stramme, hochgewachsene Bengel, die 
mit ihren storrischen, spitzhórnigen Rindem umsprangen, daB es eine Freude 
war, zuzuschauen. Im Handumdrehen standen die Tiere beladen da. Irgend 
ein gleichgiiltiges, ein sinnloses Wort mit vier Silben begann einer von ihnen 
zu trallem, und im flotten Takte dieser Silben wurden die Lasten auf die Sattel 
festgebunden. Ihre Pelzmantel hatten die Bursche bei dieser Arbeit von den 
Schultern gleiten lassen, ihre braunen Oberkórper blieben frei dem eisigen Wind 
und Wetter ausgesetzt, echte „faji tse“ des „ts'ao ti“.

In fiinf grofien Haufen zog man kurz nach sieben Uhr ab. Hinter jedem 
Haufen kamen einige Treiber mit Reservepferden und einigen Maultieren. Die zehn 
Mann des Hauptmanns von Schara khoto zogen getrennt fur sich ihres Wegs. 
Diese allein gingen zu FuB und hatten ihre FuBe in Sandalen stecken. Sie hatten 
eine groBe rotę Fahne mit, sowie zwei schmachtige und in der Kalte zitternde 
Esel, die ihnen ein riesiges, aber zerlumptes Zelt und Kochtopfe, einige Gabel- 
gewehre und Schwerter nachtrugen. Die Soldatengesellschaft nahm sich er- 
barmungswiirdig elend aus und erinnerte mehr an Marodeure denn an eine 
kaiserliche Eskortę, die eben ihre Garnison verlaBt. Selbstredend hatte jeder 
einzelne dieser Helden sein Opium bei sich und alle waren von diesem Lebens- 
elixir derart abhangig, dafi sie unterwegs in der Steppe alle zwei Stunden 
sich niederlegen und eine Dosis rauchen muBten, sonst hatten ihre Beine nicht 
ausgehalten. GewiB alles, was man von einer schlagfertigen Truppe verlangen 
kann! In Kansu war es schwer, Leute zu finden, die nicht Opium rauchten. 
Es Wurde in dieser Provinz besonders viel Opium angebaut, der Preis war ganz 
auBerordentlich niedrig, so daB sich hier jedermann diesen Luxus leisten konnte. 
Bei der Auswahl der Diener und Begleiter meiner eigentlichen Karawanę hatte 
ich die gróBte Miihe, keine Opiumraucher mitzubekommen.

Ich hatte im ganzen zehn Mann angeworben, und zwar mohammedanische 
Chinesen, gewóhnliche Chinesen und einen Tibeter. Etwa die zehnfache Zahl 
hatte mir ihre Dienste angeboten. Uberall in China, selbst in dem leutearmen 
Kan su, herrschte groBer Arbeitsmangel.
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Der Gerissenste von allen meinen Leuten war und blieb der Chinese Tschang 
aus Hsi ning fu, dann kam Tsch'eng, der Schuhmacber aus Kue de, den wir 
gelegentlicb meines Abenteuers bei den Ts'anern kennen gelernt haben, und 
weiter H'an aus Bamba, zwei Mohammedaner namens Ma, ein Go, Me und 
nocb ein Tschang, ein Sung und ein Wang. Seitdem der Koch weggelaufen 
war, hatte ich nur noch Leute, die das Hochland und seine Schrecken von friiher 
her kannten. Alle genossen bei ihren Landsleuten den Ruf, mutige und ent- 
schlossene Manner zu sein. Die beiden Tschang und Sung hatten im letzten 
Mohammedaneraufstand ais Soldaten der kaiserlichen Armee mitgefochten, 
Sung hatte gar der Soldateska des beriichtigten Tung fu hsiang angehórt, und 
bei der blutigen Belagerung der mohammedanischen Zwingburg Doba (30 Li 
weśtlich von Hsi ning fu) Waren diese drei dabeigewesen und hatten mitgesturmt. 
Meine Mohammedaner H'an und Ma waren damals in dem belagerten Doba 
eingeschlossen gewesen und nur mit knapper Not dem schlieBlichen Blutbade 
entronnen. Me hatte bereits eine Pilgerreise nach Lhasa hinter sich, er lebte 
friiher in dem grofien Kloster Aru Rardscha am oberen Hoang ho, das er von 
Kue de aus zu FuB in vierzehn Tagen erreicht hatte. Mit Ausnahme des einen 
Tschang und eines der Ma konnten alle Tibetisch sprechen, H'an war gut im 
Mongolischen; auch galten alle fur gute Schiitzen.

In den erzwungenen Rasttagen vor Schara khoto waren die Leute von mir 
einexerziert worden. Sie wurden im Gebrauch meiner Waflen geubt. Es wurden 
Alarmiibungen bei Tag und Nacht abgehalten. Ich lieB Entfernungen schatzen 
und veranstaltete ScheibenschieBen mit Preisverteilung. Diese Hbungen machten 
meinen Begleitern sichtlich das gróBte Vergniigen und auch der Herr Haupt- 
mann zeigte dafiir Interesse. Wir veranstalteten einen regelrechten Felddienst, 
wobei die Kaiserlichen die Rauber markierten, die mein Lager attackierten. 
Das Ende jener Hbung war, daB ich einen Ochsen schlachten lieB, den wir dann 
gemeinsam verzehrten. So war bei meinem Aufbruch die Stimmung aller die 
allerbeste geworden.

Fur mich war besonders erstaunlich, wie leicht sich meine Leute in den 
verschiedensten Gewehrsystemen zurechtfanden. Meine Bewafinung bestand 
leider aus einer kleinen Sammlung. An der Kiiste Chinas und auf dem łangen 
Weg von dort bis Schara khoto hatte ich mir meine Armierung zusammen- 
gebracht. Alles, was mir in die Hande kam und noch brauchbar und erschwing- 
lich war, wurde aufgekauft. Da der Wafienhandel offiziell streng verboten 
war, so gab es freilich keine groBe Auswahl und ich hatte den zehnfachen Preis 
zu bezahlen, den die Waflen bei uns zu Lande wert sind. Ich wollte jedoch 
nicht auf Gnade und Ungnade von der Willkiir der chinesischen Regierungs- 
organe abhangen, rechnete vielmehr von Anfang an mit dem Fali, auch bloB 
mit eigener Kraft meine Piane durchfiihren zu miissen. Ich hatte ja auch nur 
allzu deutlich gesagt bekommen: Wer in Tibet reist, ist vóllig schutzlos und 
vogelfrei. Darum durfte ich vor keiner Ausgabe fur SchieBwaffen zuriick- 
scheuen, und mein Arsenał bestand zum SchluB beim Aufbruch aus drei Henry- 
Martini-Gewehren, einem Winchesterkarabiner, einem deutschen Militargewehr 
Modeli 1871, einem deutschen Militargewehr mit Magazin vom Jahre 1884 
und einem modernen deutschen Militargewehr vom Jahre 1889, einem japani- 
schen Infanteriegewehr, zwei Mauser- und einer Bergmannpistole, einem 
schweren deutschen Jagddrilling, einer alten englischen Muskete, einem tibeti-
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schen Gabelgewehr und zwei Revolvem, auBerdem hatten wir noch zwei lange 
Lanzen und ein halbes Dutzend Schwerter mit. Zu jodem Gewehr Waren einige 
hundert SchuB vorbanden.

Es war freilich eine ernste Sache, so viele Systeme und so viele Munitions- 
arten nebeneinander zu fiihren, doch machte sich dieser Ubelstand nie un- 
angenebm fuhlbar, denn meine Leute kannten es nicbt anders. Auch die Pro- 
vinzialtruppen von Kan su haben die allerverschiedensten Systeme. Sehlimm 
Waren nur die Ladestorungen bei den alten Henry-Martini-Gewehren. Die 
Gewebre geniigten vollkommen fiir den Zweck, aber die dazugebórigen Patronen 
stammten aus der Zeit, ais man die Hiilsen noch nicht aus einem Stiick Metali 
herausstanzte, diese vielmehr aus einem diinnen Blechband zurechtrollte. Die 
Patronenkórper Waren ungemein weich und schon nach Wenigen Tagen der- 
artig verbeult, daB keine mehr in einen Lauf gehen Wollte. Mehr ais einmal 
lag einer von uns auf einen Baren oder wilden Yakstier im Anschlag und formte 
sich nach dem ersten SchuB voll Verzweiflung seine im Jagdeifer verbeulten 
Patronenhiilsen mit den Zahnen zurecht, um sie iiberhaupt in den Lauf schieben 
zu kónnen. Solch einem Schiitzen zuzusehen, gehórte zum Spannendsten, was 
ich in Tibet erlebt habe!

Mein japanisches Militargewehr war eine sehr gute Waffe, obwohl es schon 
viel durchgemacht hatte, ehe es in meine Hande gelangte. Ich hatte es im 
Kloster Gum bum einem Mongolen abgekauft, der berichtete, er habe es in der 
Mandschurei auf einem Schlachtfeld „gefunden“. Auch meine deutschen 
Militargewehre hatte ich erst im Innem erhandelt. Auch sie hatten sicherlich 
eine wechselvolle Lebensgeschichte hinter sich. Neben den deutschen Fabrik- 
und Regimentsstempeln trugen sie noch chinesische Zeichen, und ich habe sogar 
den dringenden Verdacht, daB sie von Deserteuren in den Handel gebracht 
worden sind. Ende der 1890er Jahre waren von Unterhandlem groBe Posten 
ausrangierter Militargewehre, namentłich aus Siiddeutschland, an die chinesi- 
schen Provinzen, dereń Truppen immer nach dem Belieben des jeweiligen 
Gouverneurs bewaffnet wurden, verkauft worden. In den Arsenalen zu Lan 
tschou und Hsi ning lagen Tausende von alten Mausergewehren aufgestapelt. 
Aus diesen Bestanden gelangen alljahrlich einige Stiicke in den Handel. Denn 
obwohl jeder chinesische Soldat enthauptet wurde, der ausriB und sein Gewehr 
versilberte, ist dieses Kapitalverbrechen, zumal an den Grenzen, doch so sehr 
verhreitet, daB die Mandarine nur ausnahmsweise ihren Mannschaften diese 
Repetiergewehre in die Hand zu geben wagten, es vielmehr vorzogen, ihre 
Regimenter mit alten Vorderladern zu bewafinen und auszubilden. Die wenig- 
sten Soldaten sollten, nach Aussage ihrer Vorgesetzten, der Versuchung wider- 
stehen kónnen, bei der ersten giinstigen Gelegenheit mitsamt ihrem Gewehr 
davonzulaufen. Sie bekamen leicht und jederzeit 80—100 Tael dafiir bezahlt, 
also ein Kapitał, mit dem sie in einem abgelegenen Winkel ein Ackerchen 
pachten und ihr Ideał erreichen, d. i. eine Familie griinden konnten. Dies war 
auch der Grund, Weshalb in der exponierten Gamison Schara khoto kein einziges 
Repetiergewehr zu sehen war.

Doch kehren wir nach dieser Abschweifung zu meinem Aufbruch aus dem 
Tal von Schara khoto, der gelben Stadt, der Stadt der griinen Au, zuriick.

Ein muheloser Anstieg brachte mich und meine Yakherden auf den oben 
erwahnten Bergsattel, auf die Wasserscheide zwischen dem Hoang ho, bzw. dem
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Meere, und dem abfluBIosen Hochasien. Ich maB die Hóhe mit 3420 m. Von 
Schara khoto betragt die Entfernung dieses Passes nur 6 km und man steigt 
bis dorthin keine 300 m mehr.

Mit einem Małe drang mein Bliek in weite Fernen. China mit seinem LóB- 
staub, mit seinen beengenden Talern, mit seinen reiBenden Bachen und Strómen 
lag hinter mir, war iiberwunden. Ich bin oben! Ein gliickseliges Gefiihl durch- 
rieselt meinen ganzen Kórper und mit freudig erregtem Herzen sehe ich die 
Karawanę langsam, Haufen um Haufen, iiber den PaB ziehen. Ich fiihle mich 
am Hóhepunkt meines Lebens angelangt. Mit dieser Schar muBte ea mir ge- 
lingen, in die tiefsten Geheimnisse Tibets zu schauen. Ich konnte meiner inneren 
Bewegung nicht Herr werden. Ich muBte laut in den herrlichen sonnigen 
Morgen hineinjubeln, so daB meine Tibeter sich erataunt umsahen und glaubten, 
ich wolle den PaBgott anrufen.

Ich stand auf dem Dache der Welt, das von den Firnen Pamirs bis an meine 
flachę Wasserscheide heriiberreicht. Die erate — wie die Tibeter sagen — 
„Yung“ lag vor mir, eine riesige breite und flachę Talwanne, hoch iiber der 
Waldgrenze, ohne jeden Busch und Baum, nur mit ein paar Haufendiinen in 
der Mitte. In dem „Yung“-Tal ist der Wasserlauf Nebensache. Ea sind Taler, 
die aus anderen Zeiten stammen, die von anderen Kraften ala den heute wirken- 
den hervorgerufen worden sind. Und man konnte auch nicht sagen, ob die vor 
mir liegende Yung nach Nordwesten zum See Kuku nor oder nach Siidosten 
abdache. Ich stand in einem Sattel WNW—OSO streichender Hóhen; die 
Yung-Flache vor mir schnitten erst in weiter Ferne parallele Felshóhen ab. 
Ich sah ein paar schneebedeckte Gipfel, aber in den Umrissen und Formen 
von Berg und Tal lag nichts Sensationelles. Das herrliche Licht jedoch, der 
Duft, die reine Sonnenpracht, die harten Kontraste, die pechschwarzen Fels- 
linien und alle die kleinen, auffallend tiefdunklen Schatten, die neben dem 
kleinsten Gegenstand, neben jeder Wurzel, jedem Stein hervorstachen, riefen 
in dieser zuerst abschreckend einfachen Landschaft einen wunderbaren und 
einzigartigen Reiz hervor. Die Klarheit der trockenen Hóhenluft war so groB, 
daB jegliches MaB verloren ging. Klein und unermeBlich zugleich erschien 
meine Umgebung.

Ich verlieB auf dem Passe die groBe HandelsstraBe, die die friiheren euro- 
paischen Reisenden verfolgt, die auch Filchner und ich zusammen eingeschlagen 
hatten. Ich hielt mich weiter linka und ritt, ohne eine Wegspur zu haben, quer 
iiber das vor mir liegende Tal. Erst nach 12 km befand ich mich 100 m niederer 
ais der PaB und erst dann stand ich an dem Rinnsal, das dieses riesige Langs- 
tal durchzog. Ich stieB auf ein winziges Bachlein und die Quellen des Ara gol, 
der in zahllosen Maandem nach Nordwesten zum See abfloB. Ein Schritt und 
man war auf der anderen Seite driiben. Etwas linka von meiner Route lag ein 
Sumpf, aus dem in derselben Yung nach Siidosten ein Bach zum Hoangho 
hinabrieselt. Die Hóhe dieser Talwasserscheide iiber dem Niveau des Sees, 
iiber dem Kuku nor, ist gering. Wiirde der Seespiegeł steigen — durch Feuchter- 
werden des Klimas — so konnte er leicht durch dieses Tal einen AbfluB zum 
Hoang ho erhalten und der heute salzige See wiirde wieder siiB werden.

Wasserscheiden in der Langsachse langer Taler sind charakteristisch fur 
das tibetische Hochland, und wie hier, so sah ich in Osttibet an noch vielen 
anderen Stellen die Quellbache der nach China abflieBenden Wasserlaufe zuerst
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durch solche riesigen Aachen Talwannen sich durchwinden mit einem nur ganz 
geringen Gefalle, ais ein fur die Talform, die sie durchstrómen, fremder, ais 
ein erbarmlicher Epigone. In der Regel schneiden sie sich erst nach einer langeren 
Strecke und ganz plótzlich tiefer ein und bilden dann ein Tal im Tale, ein neues, 
ein enges und seinem ganzen Charakter nach „junges“ Tal. Das ganze tibetische 
Hochplateau erscheint deutlich ais ein aus einer anderen Ara und aus anderen 
Verhaltnissen iibrig gebliebenes Stuck Erde. Die RandAusse suchen dieses neu 
zu gestalten, und die nicht mit dem Meere verbundenen Gebiete werden lang- 
sam von den Fliissen Chinas angezapft. An dem Sattel, iiber den ich von Schara 
khoto heraufkam, greift der Bach schon beinahe in die Talsohle hinein, die 
heute noch zum Gebiet des abAuBlosen Kuku nor gehórt, und sucht das Wasser 
abzuleiten.

Wir schlugen an diesem ersten Marschtage kurz nach zwolf Uhr in der Mitte 
des groBen Langstales unser Lager auf (Tafel LX). Sehr weit Waren wir also nicht 
gekommen. Yak sind eben Ochsen und marschieren langsam. Kónnte man in 
Osttibet die Tiere auch bei Nacht grasen lassen, so ware es móglich, langere 
Marsche zu machen; da dies aber der Unsicherheit wegen nicht ausfiihrbar ist, 
so bleibt immer nur der halbe Tag fur die Fortbewegung ubrig. In den kurzeń 
Nachmittagsstunden unseres ersten Marschtages aber suchten die Tiere ver- 
gebens satt zu werden. Von dem trockenen Wintergras, das ais dunner gelber 
Schleier die Ebene bedeckte, hatten die Herden der Nomaden nur noch die 
holzigsten Halme stehen lassen1).

Unsere erste Nacht in Hochtibet verlief vollkommen ruhig. Nachdem es 
zu dunkeln angefangen hatte, Wurden die Tiere in die Mitte zwischen die Zelte 
getrieben. An fiinf Stellen darum herum legten wir uns zum Schlafen nieder 
und eine Wachę, mit geladenem Gewehr im Arm, begann das Lager zu um- 
kreisen. Langsam verlóschten die Feuer und auch der Wind schlief allmahlich 
ein. Kein fremder Laut lieB sich mehr hóren, nur das leise Gurgeln der vielen 
wiederkauenden Rinder und dann und wann der gellend lachende Ruf der 
Wachę unterbrach die Stille.

Am Morgen des 24. April zeigte das Thermometer — 8 °. Wir verlieBen das 
breite Langstal und uberschritten einen niederen Zweig der óstlichen Fort- 
setzung des Sud-Kuku nor-Gebirges, d. h. der Hóhen, die sich sudlich vom 
Kuku nor in WNW—OSO-Richtung uber mehrere hundert Kilometer hinziehen 
(Tafel LXI). Obwohl wir ohne jeden Weg gerade drauflos marschierten, kamen 
wir ohne Schwierigkeit hinuber. Friih am Nachmittag schlugen wir Lager am 
Rande der nachsten „Yung“, eines breiten Tales, das sich parallel zu dem vom 
vorhergehenden Tage hinzieht. Wir begegneten unterwegs vielen Antilopen 
und rings um unsere Zelte wohnten Murmeltiere, die neugierig vor ihren Lochem 
„ein Mannchen machten" und bei jeder Annaherung angstlich zu pfeifen be- 
gannen. Unser neuer Lagerplatz hatte kein Wasser, aber es gab noch etwas 
Schnee von der Woche vorher. Die Sonne hatte freilich weitaus das meiste 
aufgeleckt. Heute muBten die Tiere nirgends mehr das Gras aus dem Schnee 
herausscharren.

*) Diese Ara gol-Ebene ist heute von Tibetem und zwar vom Tseham ri-Stamme 
besetzt. Bis vor achtzig Jahren war es das Land des ersten Banners der Tsoboros- 
Mongolen mit, elf Sohwadronen, an das im Westen am Seeufer das eine Banner Khalkha 
angrenzte.
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In  der Nacht wollten die Soldaten, auf ein Extratrinkgeld pochend, die 
Wachę iibemehmen, und zwar sollten immer zwei Mann gleichzeitig aufpassen. 
Ich lieh ihnen eines meiner Gewehre, um vorkommendenfalls rasch durch einen 
AlarmschuB geweckt zu werden. Die Tibeter fanden die Posten jedoch um 
Mittemacht in tiefstem Schlaf, und weil eines ihrer Pferde sich unbemerkt los- 
gerissen hatte und erst nach langem Suchen wiedergefunden wurde, so entstand 
daraus nachtlicherweile eine Priigelei. Meine zehn Diener versuchten Frieden 
zu stiften, hatten dabei aber von beiden Seiten Hiebe bezogen. So standen 
sich zuletzt drei Parteien mit geziickten Schwertem gegeniiber und uberboten 
sich in Schimpfworten. „Apa, Vater, schicke die nichtsnutzigen Hunde auf der 
Stelle weg,“ schrieen die Tibeter, „oder wir treiben noch in dieser Nacht unsere 
Ochsen nach Hause!“ — „Die Hsi fan tse (Tibeter) sind Liigner und Diebe,“ 
kreischten die Soldaten, „sie wollten das Pferd auf die Seite schafien, damit du 
ihnen ein neues kaufen solłst.“ Alle vierundzwanzig Manner schrieen und briillten 
durcheinander und die Hunde Waren hierdurch so verwirrt geworden, daB sie 
in ihrer Wut bald die Chinesen, bald die Tibeter an den Beinen packten. Beide 
betrachteten sie ais nicht hergehórende Eindringlinge. Auch mein kleiner eng- 
lischer Terrier wollte sich beteiligen. Einer von den tibetischen Mastiff packte 
ihn jedoch am Genick und schiittelte ihn, dafi das Tierchen beinahe daran 
zugrunde ging. Die Aufregung war allgemein. Sicherlieh taugten die Soldaten 
keinen Deut. Ich wagte jedoch trotzdem nicht, dem Willen der Tibeter ohne 
weiteres nachzugeben. Erstens muBte ich befiirchten, daB ich dadurch bei 
meiner Riickkehr Vorwiirfe von den chinesischen, ja womóglich von den deutschen 
Behórden erntete. Der Amban konnte ja dann sagen, der Europaer habe keine 
Soldaten gewollt. Er ware nicht mehr ais Wortbriichiger dagestanden. Er hatte 
gewiB den Vorfall fur sich ausgebeutet und auf seine Art und Weise nach 
Peking gemeldet. Dann konnte ich aber auch nicht dulden, daB den Tibetern 
der Kamm allzu hoch schwoll und sie sich fur unentbehrlich hielten. Die Tibeter 
sind immer geneigt, anzunehmen, man fiirchte sich vor ihnen. Sie suchen be- 
wuBt zu imponieren. Ich probierte darum, die Rolle des „deus ex machina" 
so lange wie móglich hinauszuschieben, und lieB vom Zelt aus durch Tschang 
den Parteien mitteilen, daB ich keinem einen Cash bezahlen, sie vielmehr alle 
ohne Ausnahme durchpriigeln werde, wenn sie nicht sofort aufhóren wiirden, 
meine Nachtruhe zu stóren. Ais man sah, daB man bei mir nicht ohne weiteres 
seinen Willen durchdriicken konnte, flaute die Aufregung langsam wieder ab. 
Die Parteien hockten jedoch den Rest der Nacht grollend um ihre Feuer und 
beratschlagten unter sich. Und ich saB wachend in meinem Zelt und bangte, 
es kónnten einige unbemerkt davonlaufen. Wer biirgte mir denn dafiir, daB 
die ganzen Handel nicht uberhaupt ein abgekartetes Spiel waren?

Am folgenden Morgen brach die Karawanę sehr spat auf. Ich machte, 
schon ehe es Tag wurde, Jagd auf Antilopen und spater auf Murmeltiere (Arcto- 
mys robustus). Die letzteren Waren eben erst aus dem Winterschlaf gekommen 
und sahęn sehr heruntergekommen aus.

25. April. Auf dem Weitermarsch hatte ich keinen Fiihrer. Meine Tibeter 
Waren nie in diese Gegend gekómmen. Die Soldaten wuBten uberhaupt nichts. 
Da ich darauf ausging, abseits von der groBen HeerstraBe in den ganz un- 
bekannten Winkeln und in den weiBen Flecken der Kartę zu arbeiten, und da 
ich mich auch noch speziell fur die Wasserscheiden interessierte, so hatte ich
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heute das Pech, in ein auBerst scbwierig zu begehendes Gełande zu geraten. 
Wir querten zunachst das Wannental, dessen Rand wir eben nocb am Tage 
zuvor erreicht hatten. Es war darin ein prachtiges Weideland, nur schade, 
daB es noch so winterlich anmutete und alles Gras gelb und tot dastand. Das 
Tal war auffallend gerade gestreckt und wie ein riesiger Trog geformt. Die in 
dasselbe einmundenden Seitenscbluchten sind ohne jede Bedeutung und stehen 
in gar keinem Verhaltnis zu den gewaltigen AusmaBen des Haupttales. In der 
Mitte fanden wir nicht einmal die Spur eines Baches. Darum wird diese Gegend 
dem Grasreichtum zum Trotz nur vorubergehend von den Nomaden aufgesucht, 
denn auch die Tibeterinnen wollen ihr Wasser, gleich unseren Hausfrauen, dicht 
vor dem Zelte baben, so sparhchen Gebrauch sie auch davon machen.

Weiter gegen Westen begt in der Acbse dieses Tales der Wayen oder Bayan 
nor, ein mehrere Quadratkilometer groBer SuBwassersee, der keinen sichtbaren 
AbfluB zeigt, der jedoch aller Wahrscheinbchkeit nacb unterirdisch mit tiefer- 
begenden Stellen weiter im Suden verbunden ist. Riesige Geróll- und Geschiebe- 
massen sind hier herum aufgehauft; diese ermóglichen eine subterrane Wasser- 
zirkulation. Die meisten gróBeren Talebenen verdanken bloB der Anhaufung 
solcher Massen ibre Form und Entstehung. Es kamen hier ganz andere Ober- 
flachenformen heraus, wenn man das lockere Materiał wegraumen kónnte.

Nach einigen Marschstunden bogen -wir um eine Felsecke herum und die 
nachste der NW—SO streichenden Parallelketten lag nun zu meiner Linken. 
Zur Recbten aber ta t sich mit einem Małe ein Labyrinth von steilen und tiefen 
Schlucbten auf. In Hunderten von Metern waren die Geróllscbichten auf- 
gerissen und es erwies sich ais unmóglich, mit den Tieren diese Scbluchten zu 
queren. Es fand sich auch eine dunne Lagę LóB hier, die teilweise die groteskesten 
Formen angenommen batte, die vom Regen zu unersteiglichen Mauern und 
scblanken Turmen umgestaltet war. GroBe Erdrutscbungen, Bergsturze waren 
durch Unterwaschung entstanden. Das Gras stand auf dem LóB boch und dicht. 
Nirgends gab es jedoch flieBendes Wasser. Die baufigen Schneefalle des Friih- 
jahrs ausnutzend, lagerten einige tibetische Zeltgemeinscbaften in den Winkeln 
zwiscben den LóBmassen. Sie gehórten zu den Gomi-Tibetem. Am Tage vor 
unserer Ankunft war diesen ein Yak beim Grasen auf einem Steilbang aus- 
gerutscht und batte sich bei seinem Sturz in die Tiefe das Genick gebrocben. 
Die Besitzer waren arme Leute und der Verlust des Tieres traf sie sehr hart. 
Die Tibeter nutzen jedocb das Fleiscb verungluckter Tiere nie aus. Es bat 
Gott gefallen, die Tiere zu tóten, sagen sie sich, darum ist es nicht recht vom 
Menschen, wenn er sich dieses Fleisch aneignet. Auch meine Mohammedaner 
wollten naturbch nicbts von dem Fleiscbe wissen, es war ja nicht koscber. Die 
Chinesen lacbten dagegen uber die dummen Tibeter, holten sich den balben 
Ocbsen aus dem Loch herauf und kochten und brieten die ganze Nacht bindurch 
und die Soldatenesel hatten davon am folgenden Tag noch eine scbwere Last 
auf ihrem Rucken. Trotz ihrer Armut zogen die Tibeter dem Tiere nicbt ein
mal das Feli ab, sondem uberlieBen auch dieses den Soldaten, obwohl dieYak- 
haut den siebenten Teil vom Werte des Tieres ausmachte.

Am 26. April ging es zunachst wieder auf dem nambchen Wege zuriick, 
dann sudbch des Bayan nor nach Westen. Der See tragt mit vollem Recht 
das mongobscbe Epitheton „bayan“, d. i. der „reiche“. Es gibt hier Gras in 
Hulle und Fiille und Tausende von Scbafen und Rindern weideten in seiner
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Umgebung. Diese Weiden gehórten einst der einen Schwadron Khoit-Mongolen 
und heute den Tschamri-Tibetern, die einen eigenen Haupthng haben und 
ganz unabhangig von anderen Stammen sind. Sie zahlen 340—350 Zelte. 
Weiter im Westen, in einem Tal des Siid-Kuku nor-Gebirges, gehórt ihnen ein 
Kloster. Der GroBe Geist des Amne Sertschen, jenes Gipfels, der am Morgen 
nach meinem Uberfall vor mir lag, wird hier neben den Buddhabildern an- 
gebetet. Das Kloster gehórt den Gelug ba. Uberall, wo friiher die Mongolen 
die Herren waren, sitzen heute „die Gelben" unbestritten ais die Alleinselig- 
machenden. Die Kuku nor-Mongolen sind es ja gewesen, die der Gelug ba- 
Sekte und dem Dalai Lama zu der heutigen groBen Bedeutung verholfen 
haben. Von den einst so machtigen Gónnern haben sich aber auch hier heute 
nur klagliche Reste erhalten; nur viele Orts- und Bergnamen sind aus der 
Mongolenzeit iibrig geblieben und sind ins Tibetische heriibergenommen worden. 
Hier haben die Mongolen einst ais Herren gesehaltet etwa wie die Deutsch- 
ordensritter in Kurland und Estland; die Tibeter sind mehrere Jahrhunderte 
lang im Hórigenverhaltnis zu ihnen gestanden. Die Mongolen waren hier die 
Kulturtrager. Unter ihnen herrschte eine bessere Ordnung. Sie wohnten im 
Lande und hatten ein Interesse daran. Jetzt sind die Verhaltnisse unertrag- 
lich. Die chinesische Politik in Tibet heiBt: „divide et impera“, und es paBt 
ihr vorziiglich, wenn sich die Eingeborenen zerfleischen. Ein wirkliches Interesse 
an dem Lande haben die Chinesen nicht. Wie hatte auch sonst der Gouvemeur 
der riesigen Provinz „Kuku nor“, mein Amban von Hsi ning fu, auBerhalb 
seines Landes residieren und ein gebrechlicher, kindischer Greis sein kónnen, 
der die Verwaltung der Willkiir ganzlich ungebildeter Schreiber und Dolmetscher 
iiberlieB und sich nie weiter ais bis Tsaghan tsch'eng (an den Opferplatz, 50 Li 
westlich von Schara khoto) in sein Reich hineinwagte und nie lfinger ais einen 
Tag in jedem Jahr darin weilte!

Ais die Soldaten heute sahen, daB ich vom Bayan nor aus nach Siiden um- 
bog, erklarte mir ihr Anfuhrer, daB sie nun nicht mehr mit mir kónnten, sie 
seien weiter gegangen, ais das EinfluBgebiet ihres Vorgesetzten reiche. Ich 
hatte keinen Grund, die nutzlose Gesellschaft langer zu halten. Sie erhielten 
ihren Gehalt von mir, machten ihren Ko tou und waren bald lustig singend in 
der entgegengesetzten Richtung meinen Blicken entschwunden. Mit ihnen ging 
ein letzter Brief an meine Eltem, der punkthch drei Monate spater an seinem 
Bestimmungsort ankam.

Siidlich des Bayan nor und des schon mehrfach genannten Siid-Kuku nor- 
Gebirges dehnt sich eine riesige Steppe aus, die „Tala“. Diese zu queren war 
mein weiterer Plan, denn es war iiber die GroBe und Beschaflenheit derselben 
noch so gut wie nichts bekannt geworden. Der Name „Tala“ stammt urspriing- 
lich aus dem mongolischen Sprachschatz und bedeutet, wie die tibetische Be- 
zeichnung „yung“, schlechtweg ein breites Steppental. Die umwohnenden 
Tibeter gebrauchen aber heute dieses Wort ais Ortsname. Die ebene Flachę 
der Tala hat die Gestalt eines spitzwinkligen Dreiecks. Der spitze Winkel liegt 
ganz im Westen, noch etwas westlicher ais der „Dabassu nor“, ais der groBe 
„Salzsee", der weitherum fiir sein leicht zu gewinnendes und reines Kochsalz 
beriihmt ist. Den nórdlichen Schenkel des Dreiecks bildet der Zug des Siid- 
Kuku nor-Gebirges, den siidlichen eine Kette, die nach dem beruhmten russi- 
schen Forscher Exzellenz Semenow-Tian-schansky ais Semenowgebirge in
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unsere Karten eingefiihrt wird. Von der Spitze bis zur Basis dieses Dreiecks 
sind es 200 km. Die Basis hat eine Breite von 80 km und wird vom Hoang ho 
gebildet, der in einem engen, 150 m tief und steił eingerissenen Spalt durch- 
schieBt und -braust. Der Hoang ho gelangt von Siiden her in diese Gegend, 
und nachdem er die Ebene quer durchlaufen hat, flieBt er der Verlangerung 
des Siid-Kuku nor-Gebirges entlang nach Osten, nach der Stadt Kue de.

Diese groBe Ebene ist fur den Lauf des Hoang ho bestimmend gewesen. 
Sie endlich hat den Strom gemeistert. Hier verlaBt er nach einer langen Irrfahrt 
das tibetische Land. Man sieht die Steppenebene sich auch noch auf das rechte 
Ufer des Hoang ho fortsetzen, und weiterhin gehóren die hohen Terrassen aus 
den roten Tonen und Sanden, die ich friiher bei meinem Besuch der Oase von 
Kue de erwahnte, dazu. Diese Terrassen sind die Zeugen der einstigen noch 
viel gróBeren Ausdehnung der Ebene. Der Name „Tala“ gilt jedoch ausschlieB- 
lich fiir den auf dem linken Hoang ho-Ufer befindlichen Teil, der von allen 
Umwohnern seiner Wasserarmut und Durce wegen gefiirchtet wird. Der Boden 
der „Tala“ besteht aus Sand und Geróll, und weite Strecken der Oberflache 
bedecken Diinen von oft erstaunlicher Hóhe. Wegen der vielen Steine nennen 
sie die Tibeter die „rdo tang“, die steinige Ebene.

Der Hoang ho ist auch hier ein recht unniitzer Geselle. Er hat sein Bett 
so tief eingegraben und dadurch gleichzeitig den Grundwasserspiegel so weit 
gesenkt, daB durch die Gerólle und Sande kein Bach auf die Dauer oberflach- 
lich zu rinnen vermag. Wir haben in dieser Steppenebene ein altes, spater 
wieder verschiittetes Tal aus der Tertiarzeit vor uns. Der Hoang ho ist — 
geologisch gesprochen — erst spat in diese Gegend gekommen, und nachdem 
er einmal in das Tal eingelenkt hatte, konnte er sich nicht mehr davon befreien; 
er wurde vielmehr gezwungen, der alten, bloB verschiitteten Felsrinne nach 
Osten zu folgen, und hat nicht einmal die urspriingliche Talform wieder auszu- 
raumen vermocht. Die Erosionskraft des Stromes wirkt bis jetzt einzig und 
alłein in die Tiefe und hat bloB ein enges Canon herausgearbeitet, das der 
Strom in jugendlichem Toben durcheiłt.

Vier europaische Expeditionen waren vor mir in die Nahe der „Tala“ ge
kommen. Alle bewegten sich jedoch den Randem entlang und auf den wichtigen 
Verkehrswegen, die sich im Norden und Siiden am FuBe der Bergketten hin- 
ziehen und durch tausendjahrige Beniitzung allmahlich zu breiten und steinigen 
Strafien ausgetreten worden sind. Auf der Filchnerschen Reise hatten wir auf 
meine Anregung hin versucht, einen neuen Weg einzuschlagen. Wir miihten 
uns aber damals vergeblich ab, vom Bayan nor aus quer durch die Tala eine 
Route ausfindig zu machen, und wir muBten darum schlieBlich der schon von 
Rockhill und Grenard begangenen HauptstraBe folgen. „Es geht nicht anders, 
es gibt keinen anderen Weg!“ hatten wir zur Antwort bekommen. „Quer 
durch die Tala sind es drei lange Marschtage ohne Wasser, so lange halten die 
Ochsen und Pferde nicht aus.“ Zufallig hórte ich anderthalb Jahre spater vom 
Dankar ting, daB er 1905 auf seinem Zug in das ngGolokh-Land mitten durch 
diese Wiiste gekommen war, und darum lieB ich mich jetzt nicht mehr zuriick- 
schrecken, ais ein neues „Unmóglich" an mein Ohr klang. Ohne lange zu fragen, 
zog ich vom Bayan nor aus nach Siiden. Das Gliick war mir bei diesem neuen 
VorstoB hołd, wir stieBen auf ein Trockental, das nicht allzu viele Biegungen 
machte und in dessen Sohle unsere Ochsen trotz der vielen Steine rasch vom
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Flecke kamen. Nach anderthalb Tagen zeigte sich in diesem Tale mit einem 
Małe ein Bach in der Mitte, auf den die Tiere voll Gier losstiirzten. Und auf 
dem Weitermarsch standen wir ebenso unerwartet vor einem munteren FliiB- 
chen, das in einem ziembcb breiten Tale von Nordwesten her zu uns stieB, und 
staunend sah ich Lehmhiitten und Stoppelfelder vor mir auftaucben und nicbt 
bloB Antilopen, sondern aucb Reiher, Enten und gelbe Kasarkaganse batte der 
Wasserlauf hierhergelockt. Wohl standen viele Hiitten leer, docb begegneten 
wir einigen Familienvatern mit Rindem, Kamelen und Schafen. Ein mir fremd 
gewordenes Gebrull erfullte die Luft: die Eingeborenen bielten das farbige, 
kurzhaarige Rind, welches ganz wie unser europaisches Vieh seine Begierden 
und Scbmerzen ausdruckt, wahrend das Yakrind oder der Grunzochse (Bos 
[poephagus grunniens), und zwar sowohl das wilde wie das zahme Tier, nur 
durch ein kurz herausgestoBenes Grunzen oder Brummen seine Gefiihle der 
Mitwelt bemerkbar machen kann. Ja sogar ein verlassenes cbinesisches Castrum, 
ein quadratiscber Lehmwall, so groB, daB er funfzig Soldaten zur Verteidigung 
dienen konnte, lag in diesem Tale. Die Einwohner erzahlten mir, sie unter- 
standen dem Hsien von His ning fu, denn sie gebórten zu Bśr(e) gun gomi, 
einem Dorf 10 km weiter in dem Tale abwarts und am Ufer des Hoang bo. 
Dieses Bar(e) gun gomi aber gebórt zu dem tibetiscben Fiirstentum Garang 
unfern von dem oben genannten I ts'a sche im Hsi ninger Distrikt1).

Es wohnten hier nebeneinander Tibeter und Mongolen. Man begann eben 
erst mit dem Pflugen. Sie hatten dazu sehr schwere Pfliige mit einer Pfługschar 
in Speerspitzenform wie die der Chinesen, nur waren alle Teile viel plumper 
und massiger. Der Platz, an den ich geraten war, hieB Kabatalen und der FluB 
war der Tschabtscha tscbii.

Da nun auf allen unseren Karten und selbst auf denen des Stieleratlasses 
angegeben ist, daB ein FluB, der Huyuyung tschii, aus dem Dabassu nor kommt 
und durch die Gegend fłieBt, in der ich mich jetzt befand, so war ich nicht wenig 
verblufit, daB mein Tschabtscha tschii und der Huyuyung tschii nicht ein und 
derselbe FluB sein sollten. Um darin Klarheit zu schaffen und GewiBheit zu 
erlangen, zog ich von Kabatalen nicht geradeaus weiter nach Siiden, sondern 
ich machte noch einmal rechtsum und ging erst auf die Suche nach dem Huyu
yung tschii.

Die Tage in Kabatalen und vorher in dem Trockental waren fiir die Tiere 
sehr schlimm. Viel Steine gab’s und wenig Gras. Die Talhange Waren kahl, 
sie bestanden aus Geróll, aus vielen groben Granit- und Quarzbrocken; dort 
liefen sich die Armen umsonst die FiiBe wund. In der Talsohle aber und am 
Bachrand war das Wintergras bis auf einige Stoppeln und vertrocknete harte

!) Der Hauptling von Garang ist ein „ts'ien hu“, Herr iiber Tausend. Auch in der 
Chronik von Hsi ning von 1755 finden wir vermerkt, daB zu dem Hsien-Amt der 
Stadt Hsi ning: Sehang (ober-) Gomi mit 4 Tibeterstammen und 254 Familien ge- 
hórt, ferner: Hsia (unter-) Gomi mit 5 Stammen und 538 Familien (inki. Garang - 
und I  ts'a sche-Tibetern). Ais naber an der Stadt liegende Tibeterstamme werden 
dort aufgezahlt: Seheng tschung mit 13 Dorfern und 1279 Familien, La bu ór mit 
dem Ort Da Kang und 280 Familien, Lung pen 863 Familien, Taórse (Gumbum)- 
Tibeter 267 Familien, endlich nórdlicb von der Stadt: Hsi na 1379 Familien, Setung 
se Go 356 Familien, Ba wa 98 Familien, Pa wa und Sang ts'a 104 Familien, Ngan 
ting (die friiheren Hung mao ór) mit 143 Familien bei Wei yiian bu, Tschen tschu 
153 Familien óstlieh von Wei yiian bu, Betsehaór 152 Familien.
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Stauden vollkommen aufgezehrt. Auch in den tiefsten und geschiitztesten 
Lagen war das neue Griin noch nicht hóher ais 2 cm gediehen, und selbst diese 
unscheinbaren Spuren gab es nur am Eande von Quellen, an denen freilich das 
fast im Niveau des Hoang ho liegende Kabatalen auffallend reich ist. Weil 
die Yak immer nur auf das Weiden im Freien angewiesen sind, weil die Nomaden 
nie Heu machen und in den langen Wintermonaten nicht fiittern, so sind die 
Tiere im Fruhjahr iiberaus mager; wenige Hungertage und ganz geringe An- 
strengungen, und sie sind vollkommen erschópft. Ich hatte deshalb von vorn- 
herein damit zu rechnen, daB mich die Durchquerung der „Tala“ mindestens 
ein halbes Dutzend Ochsen kosten wiirde. Nach einem Rasttag in Kabatalen 
waren die Aussichten aber noch viel schlimmer geworden, und ais ich am 
30. April das Tal des Tschabtscha tschii verlieB, gab es schon nach wenigen 
Stunden mehr ais ein halbes Dutzend Nachziigler. Am Abend fehlten drei Yak; 
sie waren unterwegs im Sande liegen geblieben. Der erste langere Marsch ging 
schon iiber ihre Kraft.

Noch bei Kabatalen hatten wir das Tal des Tschabtscha tschii verlassen 
und die Hochflache der „Tala“ erstiegen. In den ersten Morgenstunden ging es 
iiber eine harte und vollkommen ebene Unterlage, iiber eine Riesentenne, auf 
der nur dann und wann ein kiimmerliches Pflanzchen wuchs. Der Grund bestand 
aus fest miteinander verkitteten Kieseln. Ein paar Diinen lagen auf unserem 
Weg, gelbe Haufen von 20—30 m Hóhe, die aussahen, ais hatten hier Riesen- 
hande mit der Wurfschaufel gearbeitet und Spreu vom Weizen gesondert. 
Daneben war die Ebene bis auf das letzte Sandkórnchen reingefegt. Die Diinen 
waren von der typisehen und bekannten Barchanform, mit halbmondfórmigem 
GrundriB, an der konvexen Seite flach, an der konkaven steil abfallend. Die 
konvexe und flach ansteigende Seite der Barchane War nach Westen gerichtet. 
Es war damit aufs deutlichste ausgedriickt, daB in der Tala der aus Westen 
kommende Wind iiberwiegt. Diese westliche Luftbewegung herrscht in der 
kalten Jahreszeit, sie kommt aus dem Innem des Kontinents, ist aller Feuchtig- 
keit bar und trocknet den Sand, so daB er jeder ihrer Launen nachgibt. Der 
im Sommer vom Meere heraufwehende Monsun vermag die Diinen nie umzu- 
formen, denn er ist viel schwacher ais der winterliche Westwind und kommt 
mit Regen, der die feinen Sandmassen zusammenkittet. Im Sommer keimt 
auch Gras auf den Diinen, wodurch das Weiterwachsen im Winter erleichtert 
wird.

Gegen Mittag erreichten wir eine um 3 m hóhere Terrasse und gelangten 
dann in eine weit ausgedehnte Zonę allgemeiner Versandung. Diine lag hinter 
Diine und erschwerte den Tieren das Fortkommen. Hier begannen die Verluste.

Wir hatten den ganzen Tag eine kleine Hiigelgruppe im Westen ais Rich- 
tungspunkt vor uns. Ais diese endlich erreicht war, tauchte plótzlich ein See- 
spiegel auf. Aus Bergen von gelbem Sand leuchtete tief dunkelblau eine Wasser- 
flache heraus, der Si n i ts 'o ; in diesem See endet der Huyuyung tschii, den 
ich suchte. Der Si ni ts'o stellte sich wie der Bayan nor ais abflufilos heraus, 
er enthalt aber wie dieser SiiBwasser. Er miBt von West nach Ost maximal 
5 km, von Nord nach Siid 3 km. Eine lange und schmale Landzunge, die sich 
von Westen her in den See hineinzieht, schafft zwei fast vollkommen getrennte 
Seen, einen nórdlichen und einen siidlichen. Diese Landzunge tragt einen hohen 
und scharf geschnittenen Kamm aus geschichteten Sandmassen und verdeutlicht
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uns die Geschichte des Sees; es ist der Sinit'so eine alte FluBschlinge des Huyu
yung tschii. Der FluB miindet von Westen in den siidhchen der beiden Seearme 
und verlieB friiherden nórdlichen in nordwesthcher Richtung. Dieser AbfluB 
ist heute aber trocken und von Sanden bedeckt. Ich habe die groBen Quellen 
im Tale von Kabatalen im Verdacbt, mit dem Si ni ts'o in Verbindung zu stehen. 
Sie liegen tiefer ais das Seeniveau und das Wasser des Sees kann ohne Miibe 
unter den obersten und verharteten Sand- und Kiesmassen der „Tala“ dorthin 
weiterflieBen. Aus diesem Grunde wird auch der See bis jetzt noch nicht eine 
Spur salzig geworden sein1).

Der Si ni ts'o ist nicht der einzige See, der einer alten Schlinge des Huyu- 
yung tschii seine Entstehung verdankt. Eine gute Tagereise weiter westlich 
liegt noch ein anderer abfłuBloser SiiBwassersee, der Gungga nor, den Grenard 
auf seiner eiligen Flucht nach Dutreuil du Rhins Ermordung entdeckt hat. 
Auch der Gungga nor ist sufi. Ich habe ihn 1904 mit Filchner zusammen und 
noch einmal allein im Winter 1907 besucht. Er ist wesentlich kleiner ais der 
Si ni ts'o und scheint unter den Sandmassen hindurch mit dem heutigen Lauf 
des Huyuyung tschii verbunden zu sein.

Wir schlugen am Si ni ts'o auf einem sandigen Vorsprung, 50 m iiber dem 
See, das Lager auf; der Platz war sehr giinstig fur eine Verteidigung. Quer 
iiber den See hiniiber sahen wir in einer Entfernung von 2 km auf einer kleinen 
Halbinsel ein groBes weiBes Zelt, sonat war nirgends weit und breit eine mensch- 
liche Spur zu entdecken. Das groBe Zelt iibte von Anfang an eine magische 
Anziehungskraft auf uns aus. Ware es von unserem Lagerplatz nicht so um- 
standlich zu erreichen gewesen, wir hatten ihm sicherlich noch am Abend einen 
Besuch gemacht und nachgesehen, was es bedeutete. Selbst mit dem Glase 
konnten wir keinen einzigen Bewohner erblicken, auch keine Tiere grasten in 
der Nahe. Das Zelt schien vergessen am Ufer, nur dumpfe, mystische Schlage 
einer BaBtrommel zeugten von Leben darin; sie mischten sich bis in die spate 
Nacht hinein in das Rauschen der Wellen, die unter unserem Lagerplatz an das 
Ufer schlugen. Erst ais nach Mitternacht ein heftiges Gewitter aus Westen 
heraufzog, ais Blitze iiber dem See zuckten und der Donner rollte und krachte, 
verstummten die rhythmischen Tóne, wie eben Menschengerausche vor ele- 
mentaren Gewalten erliegen.

Ais ich in dieser Nacht auf meiner Kiste in meinem Zelt an den Tagebiichern 
und Kartenaufnahmen schrieb, stand unvermutet der grofie Tschang vor mir, 
rausperte sich, um bemerkt zu werden, und begann in schmeichelndem Tonę: 
„Herr, sie wollen alle wieder in ihre Heimat zuriickkehren. Wir alle fiirchten 
uns. Heute morgen hast du einen Kranich geschossen. Wer einen Kranich 
totet, dem ziirnen die Geapenster, der wird mit Ungliick gestraft und muB in 
den nachsten drei Monaten dem Kranich in den Tod folgen. Schon hat dich 
das Gliick verlassen. Bald werden noch viel mehr Tiere verloren gehen. Wir 
haben zweimal mit unseren Wiirfeln das Schicksal befragt und jedesmal ergab 
sich: wir alle miissen umkommen, wenn wir weiterreisen. Ich bitte dich in 
aller Namen, entbinde uns von dem Kontrakt, und wenn ich dir raten darf, so 
geh’ du selber fur das nachste Vierteljahr ins Kloster, um dich von der 
Siinde zu reinigen und von dem Banne zu befreien. Oder du muBt sterben!"

x) Der Si ni ts'o wird im „Meng gu yu mu dyi“ mehrfach erwahnt, er fehlte aber 
in unseren Karten bisher ganz.
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Wahrend dieser Worte standen die iibrigen Leute drauBen vor dem Zelt 
versammelt. Ais Tschang die Zeltleinwand hob, warfen sie sich vor mir nieder, 
beriihrten die Erde mit ihrer Stirne und riefen jammernd: „Wir sterben, Herr, 
wir sterben! LaB uns nach Hause zuriiekkehren!"

So begann eine lange dramatische Verhandłung, die sich bis nach Mitter- 
nacht hinzog. Dann endlich hatte ich wenigstens unter meinen Dienern auch 
den letzten Zweifler iiberzeugt, daB die Gótter nicht ziimen, weil ich, der 
Europaer, den Kranich geschossen, daB nur die Chinesen und Tibeter das Pech 
hatten, von den Kranichen abhangig zu sein. Auch die Wiirfel ofienbarten 
nach Mitternacht eine viel giinstigere Prognose, zumal, ais ich sie selber in die 
Hand nahm. BloB die vier Tschamri-Tibeter waren nicht zu iiberzeugen. Sie 
blieben verangstigt und bestanden auf der Abrechnung. Ehe der Morgen graute, 
trieben sie ihre vierzig Yakochsen weiter nach Westen zum Dabassu nor, um 
sich dort Salz zu holen, das sie spater in Dankar verkaufen wollten.

Also noch bevor die bose Tala hinter mir lag, war ich schon ganz allein auf 
meine eigenen Krafte angewiesen. Wohl hatte ich 65 Yak und 17 Pferde und 
Maultiere. Es war aber von meinen Vorraten noch so wenig aufgebraucht, daB 
in den nachsten Tagen sogar die Eeittiere beladen werden muBten und die 
Ochsen trotzdem noch viel zu viel zu schleppen hatten. Dies hatte ich dem 
KranichschieBen zu verdanken. Und es war doch ein GliickschuB gewesen, 
auf 150 m hatte meine Kugel mitten durchs Herz getrofien.

Am Morgen des 1. Mai lag rings um uns Schnee. Das Gewitter der Nacht 
hatte ihn gebracht. Jetzt entdeckten wir mit einem Małe zwischen den Diinen 
mehr ais ein Dutzend schwarzer Zelte und riesige Viehherden, die ohne Schnee 
gar nicht zu erkennen gewesen waren. Die Sandmassen liegen hier wie in der 
Ordos immer in Nestern beisammen, dazwischen finden sich ausgedehnte Gras- 
weiden, die den groBten Herden Futter bieten. Wir legten einen Rasttag ein 
und ich sandte je zwei Leute zu dem mystischen weiBen Zelt am Seeufer und 
zu den Herdenbesitzern in der Ferne. Ich erfuhr, daB der Si ni ts'o und der 
Gungga nor, sowie eine Strecke von 50 km entlang dem Huyuyung tschii dem 
gleichen Stamm gehóre und daB dieser sich „Tschebts'a" nenne. Vor wenigen 
Dezennien erst sind die Leute von der anderen Seite des Hoang ho heriiber- 
gekommen. Sie hatten aber mit meinen Tschebts'a druben bei Kue de nichts 
mehr gemein, hatten einen eigenen und vóllig unabhangigen Hauptling, dem 
der Amban den Roten Mandarinenknopf verliehen hatte und der alle Jahre 
von den Chinesen eine gewisse Anzahl Scheffel Reis, Weizen und Gerste in 
Empfang nahm. Die Huyuyung-Tschebts'a besuchen oft den Markt in Dankar, 
um ihre Haute und Wolle zu verkaufen und Gerste und andere unentbehrliche 
Sachen einzuhandeln. Wenn sie auch mit Hunderten von Lasten ankommen, 
brauchen sie den Behorden keinerlei Zoll dafiir zu zahlen. Ais Gegenleistung 
sind sie nur gehalten, allen Karawanen, die durch ihr Gebiet kommen, freien 
Durchzug zu gewahren und „ula“ zu stellen, d. h. vorkommendenfalls fiir 
Soldaten und Regierungskarawanen kostenlos Transporttiere zu beschafien. 
Ihnen ist also das chinesische Joch denkbar leicht gemacht. Das Areał der 
Tschebts'a miBt weit iiber 1000 qkm. Auf diesem ziehen sie mit 150 Familien 
hin und her. Ich habe den Hauptling, einen redegewandten Mann von 45 Jahren,

*) Ula oder Ulag ist jedenfalls ein tiirkisch-mongolisches Wort. Das Wort wie 
der ganze Gebrauch wurde jedenfalls erst durch die Mongolen eingefiihrt.
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1904 am Gungga nor kennen gelernt, ais ich Yakochsen kauffce und schlief 
damals eine Nacht in seinem Zelt. Ais unser Handel am Morgen des zweiten 
Tages abgeschlossen war, brachte ein junger Mann einen groBen Krug Gersten- 
schnaps und lud alle Anwesenden zum Trinken ein. Es war aber ein heifier Tag 
und so sprachen die Tibeter dem Getrank viel zu rasch zu. Im Handumdrehen 
hatten sich die Manner samt dem Hauptling derartig betrunken, daB alle Bandę 
der Vernunft gelockert waren, daB sie die Schwerter zogen und aufeinander 
losschlugen, und auch ich und meine zwei Begleiter in Gefahr gerieten, von 
den Wustlingen totgeschlagen zu werden. Man wird verstehen, daB es mich 
nach diesem Abenteuer nicht sehr geliistete, die Bekanntschaft des Hauptlings 
zu erneuern. Die linksufrigen Tschebts'a sind im iibrigen um kein Haar besser 
ais ihre Vettem rechts vom Hoang ho. Sie sind die gleichen Spitzbuben, rauben 
und morden ebensoviel wie die von driiben.

Fur den Tschebts'a-Stamm bildet der versumpfte Huyuyung tschii, sowie 
der Si ni ts'o und Gungga nor die Lebensfrage. Und deshalb stand das weiBe 
Zelt am See. Die Priester des Stammes, 25 Lama, waren darin versammelt 
und lasen ihre Gebete. Der Wassergott des Si ni ts'o, ein — wie ich mir versichern 
lieB — ganz besonders heiliger und gewaltiger Herr, wurde von den Priestem 
mit vereinten Kraften beschworen, sich dem Stamme gnadig zu erweisen, Krank- 
heiten fern zu halten und das Vieh fett und fruchtbar zu machen. Unter Trommel- 
schlag und Glockenklang surrten hierzu die Litaneien von den Lippen der Lama.

2. Mai. Wir bleiben noch einen weiteren Tag im Lager am S in its 'o ; die 
Tiere sollen sich so viel wie móglich erhołen. Den Yak sind zum erstenmal 
seit Schara khoto die Sattel abgenommen worden. Sie finden auf den Hangen 
am See noch viel Gras und wiihlen grunzend im Sande.

Wir bekamen heute von den Tschebts'a den Gegenbesuch. Ich lag gerade 
lesend in meinem Zelt, ais die Hunde anschlugen und die Gaste anmeldeten. 
Wenige Augenblicke spater sprengten zwei Reiter ins Lager, dicht auf ihren 
Fersen meine Meute, die bereits einem der Pferde die Hacken blutig gebissen 
hatte. Die meisten Hunde hatten das Maul volł von den Schwanzhaaren, die 
sie den Pferden in ihrer blinden Wut herausgerissen hatten.

„Ja arro!“
„Arro! Steigt ab!“ Tschang und Tsch'eng machten die Honneurs, halfen 

liebenswiirdig und gewandt den Gasten von den Pferden, nahmen sie schnell 
in ihre Mitte, um sie vor den Angrifien der Hunde zu schiitzen und geleiteten 
sie nach dem groBen Mannschaftszelt, das dicht neben dem meinigen stand, 
so daB ich durch die diinnen Baumwollstofiwande jedes Wort hóren konnte.

„Ihr trinkt Tee mit uns!“ begriiBten meine Chinesen die zwei Manner.
„Wir trinken Tee,“ erwiderten sie in singendem Ton.
„Was seid ihr fiir Leute?"
„Wir sind von den Zelten hier, aber wer seid ihr?"
„Wir sind Dia ner (Chinesen), die nach K'am und Dergi (in Mitteltibet) 

gehen. Ihr seht die vielen Repetiergewehre. Wir sind Soldaten der Regierung 
und haben einen Munitionstransport fiir unsere Gamison in K'am. Es ist Krieg 
dort ausgebrochen und unsere Regierung hilft dem Kónig von Nan tsien gegen 
die Leute des Dalai Lama.“

Ich glaubte meinen Ohren nicht mehr trauen zu diirfen, ais ich dieses Liigen- 
gewebe so sicher und aalgłatt von Tschangs Lippen flieBen hórte.
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„Ihr seid Soldaten, dies sieht man gleich an den Gewehren. Es bekommt 
gewifi keinem gut, der mit euch anbindet. Kónnt ihr auch damit schiefien 
und" — so ganz leicht ist ein Tibeter nicht zu iiberzeugen — „warum habt ihr 
denn keine Ula wie die anderen Regierungskarawanen?"

Meine beiden Chinesen waren jedoch den Fragern vóllig gewachsen.
„Du weiBt, der direkte Weg nach K'am fiihrt dureh das ngGolokh-Land. 

Die ngGolokh sind frei, sie stellen uns nie Ula. Auch miissen wir schnell reisen, 
um noeh rechtzeitig einzutreffen."

„Aber wenn ihr schnell reist, warum reist ihr dann nicht auf der groBen 
StraBe, sondern abseits?"

„Liegt der Si ni ts'o vielleicht nicht auf der geraden Linie nach K'am? 
Es ist auch hier mehr Gras ais auf der groBen StraBe, wo seit Herbst die Kara- 
wanen hin und her ziehen und den letzten Halm aufgezehrt haben."

„Regierungskarawanen wollen immer Ula. — Wer ist denn Herr bei euch?“
„Wir haben einen Lao ye (Offizier)," erwiderte Tschang, „der ist aber ein 

ekelhafter Opiumraucher. Er iBt von morgens bis abends Opium und darum 
kónnt ihr ihn nicht sprechen. Ich bin sein Dolmetscher. Wenn ihr etwas Be- 
sonderes wollt, so sagt es mir. Ich werde euch billig bedienen."

Die Leute forschten noch nach verschiedenen Dolmetschern des Amban- 
ya men und erkundigten sich nach den Aussichten einiger zurzeit schwebenden 
Prozesse. Tschang war in allen diesen Sachen erstaunlich gut bewandert und 
stolperte nie iiber eine Frage. Spater kam die Rede auf einen Fremden, einen 
„ni gar", einen Hełlaugigen, der zurzeit in Schara khoto sich aufhalten sollte.

„Es sind dort sogar drei,“ erganzte Tschang sofort, „und diese erwarten 
noch zehn andere, die von Hsi ning fu nachkommen sollen.“

„Die Lama sagen,“ warf der Kleinere der beiden ein, „die chinesische Re- 
gierung schiitze die Fremden nicht mehr. Man konne sie jetzt ungestraft aus- 
rauben, wenn man Lust dazu habe."

Mit wichtiger Miene fragte der Hauptsprecher weiter: „Habt ihr den Mann 
gesehen, der im vergangenenWinter am Blauen See oben ganz allein eine hundert- 
kópfige Rauberschar in die Flucht schlug? Man hat ihn am letzten Feiertag im 
Dunkur-Kloster wiedererkannt. Er ist zehn FuB hoch, hat eine Nase, wie keine 
bei uns wachst, sieht aber sonst aus wie unsere Leute. Er tragt ein undurch- 
dringliches Panzerhemd und hat ein wundertatiges Amulett, das alle Kugeln, 
die man gegen ihn richtet, ablenkt. Er hat Apparate — so erzahlte uns erst 
gestem abend noch ein Lama, der ihn vor wenigen Tagen beobachtete — mit 
denen er durch die gróBten Berge hindurchsehen und alles Gold und Silber in 
der Tiefe der Erde erkennen kann. Und er besitzt eine WaSe, die tausend 
Kugeln zumal versendet. Am Blauen See oben war er schon unter seinem zu- 
sammengestiirzten Zelt gefangen. Man hatte alle Zeltstricke gekappt. Wie 
ein Schaf, das getótet werden soli, lag er da, und dann hat er mit seiner Wafle 
seine Angreifer niedergestreckt."

„Ja, wir haben den Mann gesehen," fiel Tschang ein, „er hat sogar zehn 
solcher Waflen. Er wird in zwei Tagen hier durchkommen und auch nach K'am 
gehen und uns helfen. Ich habe sogar gesehen, daB er Hórner auf dem Kopfe 
tragt wie ein leibhaftiger Tsang gong (Schreckensgott) und ein jeder zittert, 
der ihn nur anblickt."

Am Nachmittage hatten wir noch mehrere Besuche und z war sowohl von
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Lama ais auch von Laientibetern. Alle wurden gastlich bewirtet, erbielten 
Tee und Tsamba und auf ihre inquisitorischen Fragen von meinen Chinesen 
dieselben Liigen aufgetischt. Man staunte iiber die schónen Gewehre, die ałle 
tausend Meilen weit schieBen sollten, und iiber die Munition, welche die Re- 
gierung nach Tibet hineinfiihren lieB. Alle meine Kisten und Getreidesacke 
erklarte Tschang fur gefiillt mit Patronen.

Wohl war das Liigengespinst meiner Leute sehr gesehickt ausgeheckt, es 
hatte fur mich jedoch den grofien Nachteil, daB ich dadurch in meinem Zelt 
festgehalten wurde. Ich durfte, sowie sich Tibeter nahten, nirgends meine Nase 
sehen lassen und muBte den ganzen Tag den „faulen Lao ye“ spielen. Ich kam 
mir wie ein Gefangener vor, kramte aber schlieBlich meine Lektiire aus und 
vertiefte mich in den „Faust“ und in Pencks „Morphologie der Brdoberflache". 
Die Ruhetage waren mir damit nur zu rasch verflogen.

Am 3. Mai brachen wir wieder das Lager ab. Ich hatte an den Rasttagen 
zwei Ziegen schlachten und dabei den Tieren das Feli ohne Bauchschnitt ab- 
ziehen lassen. Die so entstandenen „Schlauche" bildeten unsere Wasserbehalter 
fiir den bevorstehenden Wiistenmarsch. Wir rechneten, daB wir drei Tage lang 
kein Wasser finden wurden. Die zwei Ziegenschlauche mufiten fiir uns elf Mann 
ausreichen.

Ais die Hiigel um den Si ni ts'o hinter uns lagen, ging es iiber ganz flachę 
Wellen weiter. Ebene Steppe mit schónem hohem Graswuchs wechselte mit 
kiesigem Grund, mit Barchangruppen und mit Zonen langgezogener Diinen 
aus mehligem Sand. Unweit vom See auf den Hiigeln, die aus geschichteten 
und kalkreichen Sandmassen bestehen und die sich bis 150 m iiber den heutigen 
Wasserspiegel erheben, fand ich fossile (pleistozane) SiiBwassermuscheln und 
zu Stein gewordene Saugetierknochen, wie ich sie schon am Gungga nor ge- 
sammelt hatte. Ich gewann den Eindruck, daB die Talaebene einst ein wesent- 
lich hóheres Niveau besaB, und daB die Weststiirme hier alles wegtragen, 
Was nicht durch Wasserlaufe und Seen verhartet und zusammengekittet ist.

Die Sonne kam nun Tag fiir Tag aus den Wolken. Langst war der Schnee, 
der am Morgen des 1. Mai die Steppe bedeckte, bis auf den letzten Rest wieder 
verschwunden. Es blieb jedoch meist dunstig; selten gab es eine klare Fem- 
sicht, und die Berge, welche die „Tala“ umfassen, kamen nur voriibergehend 
und nur in rohen Umrissen zum Vorschein.

Wir hielten uns vom Si ni ts'o an genau nach Siidwesten, da ich in dieser 
Richtung am raschesten aus der Tala hinauszukommen dachte. Am Abend des 
ersten Wiistenmarsches stand der ganze Himmel in blutroten Flammen, wie 
die Sonne nur ganz ausnahmsweise Luft iiber ariden Gegenden zu farben im- 
stande ist. Die Chinesen nahmen deshalb an, es werde in der Nacht einen 
tiichtigen GuB geben und stellten die Zelte auf. Fiir gewóhnlich schliefen alle 
im Freien, um im Bedarfsfalle rasch bei der Hand zu sein. Die nachsten Ketten 
des Semenowgebirges, der siidlichen Einfassung der „Tala“, hoben sich scharf 
vom Horizonte ab. Von den hóheren Gipfełn schimmerten breite Schneefelder 
heriiber, die unter den letzten Strahlen der Sonne rotgliihend aufleuchteten, 
und blauschwarz stachen dazwischen die Felsgrate heraus wie verkohlte Sparren 
und Bałken eines brennenden Hauses. Alle priesen mein Gliick und frohlockten, 
daB das Ende der „Tala" nicht mehr fern sei, und alle versicherten mir, daB die 
gefiirchtete Steppe am nachsten Mittag hinter uns liegen werde. Damit, daB
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ich den Umweg iiber den Si ni ts'o gemacht, hatte ich allerdings die „Tala“ 
nicht an ihrer gróBten Breite angefaBt. Die Leute wurden ihrer Sache so sicher, 
daB sie, ohne mich erst zu fragen, den Wasservorrat bis auf wenige Schluck auf- 
brauchten. Uber die Halfte eines Schlauches ging beim Waschen der Koch- 
geschirre verloren.

Nach einer unruhigen Nacht — wir wurden dreimal durch ein Rudel Wólfe 
belastigt, die uns so menschenahnlich anheulten, daB wir jedesmal an einen 
RauberangrifE dachten — war die Karawanę am Morgen des 4. Mai schon kurz 
nach fiinf Uhr weitergezogen. Ich lieB diesmal die Morgenkalte ausniitzen. Um 
fiinfUhr zeigte das Thermometer— 7,5 °C. Wir marschierten ohne Unterbrechung 
bis halb ein Uhr mittags, dann las ich +  14,2 0 C. am ABmann ab und bei den 
Tieren, die alle noch ihre dichten und langen Winterhaare trugen, war eine so 
allgemeine ErschlaSung eingetreten, daB an einen Weitermarsch nicht mehr 
zu denken war. Mehr ais ein Dutzend Ochsen konnte den Lagerplatz nicht er- 
reichen und samtliche Pferde muBten noch einmal zuriickgesandt werden, um 
liegengebliebene Lasten zu holen. Erst um Mitternacht gelangten die ermatteten 
Tiere unter der Leitung von ETan und Me ins Lager.

Ais es bei Sonnenuntergang endlich klar wurde, erschienen die Gipfel des 
Semenowgebirges noch um keinen Schritt naher ais den Abend zuvor. Nur ein 
steil aufsteigender Kegel, direkt im Siiden, hatte sich jetzt von der iibrigen 
Bergmasse losgelóst und bewies uns unseren Fortschritt. Keck und drauend 
streckte der zackige Berg sein schwarzes Haupt aus den gelben Sandmassen, 
die seinen FuB eng umschlungen hielten. Nach seinem ganzen Aufbau und 
Charakter war er grundverschieden von den dahinterfolgenden mauerartigen 
Gebirgsketten. Es war der „Amne Bayan“, der „reiche Bergvater“, der heilige 
Berg dieser Gegend, ein Riese, der unfem vom Hoang ho Wachę halt und un- 
ermeBliche Schatze in seinem Innem bergen soli, von denen sich die Umwohner 
Sagen erzahlen. Er liegt weit vor dem Semenowgebirge inmitten von Treib- 
sandmassen. Eine winzige Quelle soli sich dort finden, die den Pilgern zur 
Labung dient, auch von einem heilig gehałtenen Hain, den die Tibeter angst- 
lich hiiten, wurde mir erzahlt, endlich von einem Tempel, den zeitweilig Lama- 
eremiten bewohnen.

Ais wir am Abend unseren Tee einnahmen — es reichte nur noch eine Tasse 
fur jeden — da gab es eine lange und lebhafte Debatte, ob der Berg uns gefoppt 
habe oder nicht. Die Kue de-Mannschaft behauptete es ganz bestimmt, denn 
der Berggeist tue dies sehr gerne und gestem seien wir doch sicherlich ebenso- 
weit gewesen wie heute. Die Leute saBen sehr kleinlaut um das Lagerfeuer 
und beteten unausgesetzt. Der Tod des Kranichs muBte wieder herhalten. 
Tsch'eng, der Schuhmacher und Mundschenk, der gleichzeitig der Hohepriester 
meiner Buddhisten war, griff, um den Geist zu befriedigen, zweimal mit dem 
groBen Teeschapf in den Kessel und schleuderte den Inhalt unter Anrufung des 
Amne Bayan hoch iiber unsere Kópfe in die Luft. Erst nach dieser ausgiebigen 
Libation goB er jedem seinen kleinen Teil in den vorgehaltenen Becher.

Die Nacht iiber war der Himmel bedeckt und darum sank das Thermometer 
nur bis — 10 C. Es gab die gewóhnlichen Intermezzi: um elf Uhr fand ich Sung 
und um zwei Uhr Tschang auf Posten schlafend. Die Hunde wurden mehrmals 
sehr unruhig und rannten wutentbrannt in die Steppe hinaus. Wir konnten 
jedoch nie herausbringen, was los war. Wir nahmen uns vor, von jetzt an
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immer in der Dammerung die Feuer zu lóschen, um unseren Lagerplatz nicht 
zu verraten.

Die Karawanę setzte sich vor Sonnenaufgang in Bewegung. Es galt unter 
allen Umstanden, und sei es auch nur mit den kraftigsten Tieren, an Wasser 
zu kommen. Trotz der kiihleren Temperatur litten alle unter Durst, hatten 
jegliche Lust verloren, das trockene Wintergras abzuweiden, und standen 
apathisch mit traurig herabhangenden Kópfen da, wenn wir sie nicbt antrieben. 
Ais es beli wurde, saben wir von Westen ber eine lange dunkle Linie geradeswegs 
auf uns zu galoppieren. Es scbienen vielleicbt fiinfzig oder secbzig Reiter zu sein. 
„Fan tse, Rauber!“ scbrie eine verzweifelte Stimme. Jeder grifi unwillkurlich 
nach seiner Wafle und versicherte sich, daB sie geladen sei. Ais der Trupp 
naher kam, glaubte man Schulreiter vor sicb zu haben, die peinlich auf gleicb- 
maBigen Abstand acbteten. Es war ein brillanter Galopp und die Schar ritt 
beangstigend rasch vorwarts. Der erste meiner Yakbaufen batte mittlerweile 
angebalten; der zweite war aufgeriickt und die Treiber eilten unruhig zusammen 
und warfen die Lasten von den Pferden, um diese besteigen zu kónnen. Auch 
ich war jetzt zu den anderen gestofien und sab mit Hilfe meines Glases, daB 
es — wie die Chinesen sagen — „ye ma“, Wildpferde (Equus bemionus), waren, 
was wir vor uns hatten. Kurz darauf scbwenkten die Tiere scharf links um und 
mach ten bałt. Sie augten nun ebenso erstaunt und erschrocken nach uns wie wir 
vorher nach ihnen. Der Equus hemionus ist eine grolle Art Wildesel. Er hat 
jedoch nur wenig von der gewóhnhcben Eselgestalt, sieht vielmehr tauschend 
einem chinesischen Maultier gleicb. Die Tibeter nennen das Tier Tschiang 
(meist Kyang gescbrieben). Seine Farbę ist vorherrscbend rotbraun, seine kurze 
steilgestellte Mahne und sein Scbweif scbwarz. Die Baucbseite und die Beine 
sind beller gefarbt, oft schmutzigweiB und iiber die Kniee und Sprunggelenke 
laufen dunkle Querstreifen. Am Widerrist gemessen sind die Hengste 1,30 bis 
1,40 m bocb; sie sind also so groB wie die gewóhnlichen Reitpferde des Hocb- 
landes. Zumal in rascben Gangen tauschten uns die Tiere nocb mancbes Mai 
einen Berittenen vor. Bald nachher sahen wir auch von links her Tscbiang- 
berden, meist 15—20 Stiick, angaloppieren, dazwiscben belebten viele fein- 
gbedrige Dserenantilopen die noch am vorhergebenden Marscbtag so vólbg 
tote, gelbe Steppe.

Zahllose tief und bart ausgetretene Tscbiangwechsel befen kreuz und quer 
iiber unseren Weg. Wir konnten nun nicht mehr allzu fern von Wasser sein. 
Die Talaebene fiel weiterhin etwas ab und spater kamen wir durch ein flacbes 
Tal. Darin gab es Reste von Nomadenlagern, meterhobe Windschirme aus 
getrocknetem Kubdung und iiber ein Dutzend aus Steinen und Lebm gebaute 
Kochstellen, sogenannte „takoa“ (zentraltib.: tab =  Herd), die vor bóchstens 
einem Monat noch inmitten eines schwarzen Zeltes und in Beniitzung gewesen 
sein muBten. Wir suchten jedoch in der Umgebung vergeblicb nach Wasser. 
Der Talgrund war vollkommen trocken und nicht einmal ein trockenes Kies- 
bett war darin zu sehen, nichts deutete darauf hin, daB hier auch nur vor- 
iibergehend ein Bach floB. Die Nomaden schienen im Spatwinter und im 
ersten Fruhjahr in diesem Tale gelagert zu haben, also zu einer Zeit, ais sicher 
mit Schneefallen zu rechnen war. Wir lieBen uns darum nicht weiter in der 
einmal eingeschlagenen Richtung beirren und ritten immerzu geradeaus auf 
einen kleinen isolierten Schneefleck los, der sich auf den Randbergen sehen lieB.
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Es stellte sich heute heraus, dafi die erste Bergreihe gar nicht hoch aus der 
Triimmerebene der „Tala“ herausschaute. Dadurch war am Abend vorher 
die Tauschung entstanden, ais steckten wir noch mitten in der wasserlosen 
Wiistenei.

Gegen Mittag ritt ich allein der Karawanę weit voraus, nur zwei Hiindinnen 
begleiteten mich. Langst kamen wiederum einzelne Tiere nicht mit, nur schlep- 
pend und taumelnd kroch auch der Rest noch vorwarts. Die Halfte der Tiere 
ging leer. Ein grofier Warenstapel war an einer Stelle unterwegs aufgeschichtet 
worden. Es muBte nun Wasser her oder eine Katastrophe trat ein, die alle 
meine Piane zunichte machen konnte. Noch rechnete ich auf 12 km bis an 
den ersten Schnee; fiir die armen, miiden Ochsen eine schier endlose Strecke — 
da sah ich plótzlich meine Hiindinnen auf ein Loch losstiirzen und wenige 
Augenblicke spater schliirfte auch schon mein braves RóBlein in gierigen Ziigen. 
Meine schlaue „Tschimo", die haBliche alte Hiindin mit abgebrochenen Zahnen, 
die mir im Januar am Kuku nor „geschenkt“ worden war, hatte das Wasser 
gefunden.

Ich verlor an diesem Marschtage zwei Yak, die von den Ts'anern stammten. 
Alle anderen Tiere erreichten — wenn auch teilweise erst spat in der Nacht — 
die Wasserstelle. Die zwei verloren gegangenen Yakochsen mufiten schon seit 
einer Woche geschont werden. Sie hatten nacheinander einen Tibeterschadel, 
den ich zwischen den Diinen am Si ni ts'o gefunden hatte, auf ihrem Riicken 
getragen. Es war dies die leichteste Last, die man sich denken kann. Meine 
Mannschaft schwor jedoch darauf, daB es dieser Schadel oder vielmehr der 
„Gui“, der Geist dieses Toten sei, der die beiden Tiere so sehr erschópft und 
schlieBlich umgebracht habe. Er hockte ihnen so schwer in den Nacken, daB 
sie hatten fallen miissen, selbst wenn sie die starksten Stiere gewesen waren, 
so erklarten unter den hóchsten Beteuerungen meine Mohammedaner sowohl 
wie meine Buddhisten.

Um die Karawanę wieder einigermaBen frisch und munter zu bekommen, 
war ich gezwungen, an der Wasserstelle aufs neue zwei Rasttage einzulegen. 
Davon ging ein Tag fur das Abholen der zuriickgelassenen Lasten verloren. 
Ich brachte diese Zeit mit Jagen zu, um mir frisches Fleisch zu beschaffen. 
Aufier den Tschiangrudeln gab es jedoch nicht sehr viele Lebewesen. Ich erlegte 
nur ein paar Hasen und einige Steppenhiihner. Die Tschiang waren auBerst 
vorsichtig. Sie sind sehr neugierige Tiere, sie mufiten immer wissen, was die 
Maultiere und Ponys trieben, aber sie lieBen mich Menschen nie naher ais 
400 m an sich herankommen. Das flachę Gelande und die so gut wie ganzlich 
mangelnde Vegetation erleichterte ihre Wachsamkeit.

Am Nachmittag des zweiten Tages versiegte unser Wasserloch und weit 
und breit fanden wir kein anderes. Auch das Schneefeld hinten auf den Bergen, 
auf das wir aus der Feme zugesteuert hatten, war nun weggeschmolzen. Wir 
hatten bei der Durchquerung sichtlich Gliick gehabt. Ich versaumte auch 
nicht, mein Gliick den aberglaubischen Leuten in gebuhrender Weise vorzu- 
halten, um etwaige noch iibriggebliebene Zweifel wegen des Kranichschusses 
zu zerstreuen.

Am FuB der siidlichen Randkette und parallel mit dieser fuhrt eine groBe 
YakstraBe. In einer wechselnden Breite von 6—10 m ist stundenweit bolz- 
geradeaus ein Naturweg ausgetreten, laufen zahllose Wegchen wie ein Biindel
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seit Urzeiten beniitzter Wildwechsel bald enger, bald weiter nebeneinander her. 
Es ist eine uralte StraBe und heute der Weg der „Scharba", zu deutsch: der 
„Ostleute", d. h. der Handler aus Sung pan ting in Se tschuan. Alljahrlich 
fiihren diese Hunderte von Ocbsen mit Tee und mit allerlei Stofien und Kleinig- 
keiten in monatelanger Reise diesen Weg, um Wolle, Felle, Haute, Rbabarber 
und Moscbus einzuhandeln. Diese StraBe fanden wir an unserem nachsten 
Marscbtage und folgten ihr nach Siidosten. Wir kamen dann in ein neues, breites 
Langstal, das hinter dem heiligen Amne Bayan liegt und dem Hauptzug des 
Semenowgebirges und dem Siidrand der Talasteppe parallel zieht. In diesem 
fanden wir einen kleinen Wasserlauf, neben dem wir das Lager Nr. 15 auf- 
schlugen. Weiter im Siidosten, in der Ferne, wurden von dem neuen Lager 
aus die schwarzen Zelte der Ats'ho Lhardi-Tibeter sichtbar. Wir zahlten fiinfzig 
Zelte. Wie kleine eckige Felsblócke, wie Termitenbaufen stacben sie aus der 
immer noch winterlich gelben Prarie heraus. Wir blieben noch so weit davon 
ab, daB wir keinen Verkehr anbabnen konnten. Der ganze Stamm, der seine 
eigene unabhangige Rauberpolitik treibt, soli sechzig Familien haben. Bereits 
Łier ziehen es die Tibeter vor, ihre Zelte ziemlich nabe aneinander aufzustellen, 
um dadurcb Angriffe anderer Stamme leichter abwebren zu kónnen.

Die Gegend, in der die Zelte lagen, der untere Teil des Langstales, wird 
„Hoka" genannt, was eine chinesische Bezeicbnung aus ho, der FluB, und ka 
=  kou, die Mundung, ist. Im Dialekt von Kue de wird kou immer ais ka 
ausgesprocben. Es liegt bier wiederum ein altes, langst verlassenes chinesiscbes 
Castrum; die direkte StraBe von Kabatalen iiber die „Tala“ nach Siiden fiihrt 
daran vorbei.

Das neue Langstal, das wir bei Lager 15 erreicbt hatten, besitzt eine Aus- 
debnung von 50—60 km. Es zieht sicb in spitzem Winkel aus den Ketten des 
Semenowgebirges heraus. Sein Grund ist wie der aller anderen Taldepressionen 
in der Umgebung mit Trummermassen angefullt und desbalb ist die Talsoble 
breit und bildet eine Steppenebene. Die hydrographischen Verhaltnisse dieses 
macbtigen Tales sind aufierst eigenartige, denn kein Bach fłieBt dem Tale ent- 
lang. Die kleinen Wasserlaufe, die von den seitlichen Hangen und Schlucbten 
berabstrómen, durcbbrecben vielmebr an verschiedenen Stellen den Hóbenzug, 
der das Langstal von der Talaebene trennt. Dadurcb sind in dem Grund des 
Langstales verschiedene Talwasserscheiden entstanden. Diese sind dermaBen 
flach, daB es auf den ersten Blick vollkommen unverstandlich ist, warum sich 
das abflieBende Wasser nicht dem Tale entlang seinenWeg gesucht hat, zumal, 
da der Grund dieser Wasserscheiden aucb noch aus wenig widerstandsfahigen 
Geróll- und Sandmassen besteht, wahrend der trennende und von den Bachen 
anscheinend durchsagte Bergriicken aus steil gestellten und harten Stein- 
schichten (Permokarbon) gebildet ist. Selbstverstandlich sind diese wider- 
sinnigen Durchbriiche nicht ganz durch die heutigen Bache geschaflen worden. 
Schuld daran ist die Auffiillung und Einebnung des Langstales durch die 
enormen, so oft schon genannten Geróllmassen. Diese sind hier dermaBen 
gewaltig, daB die Talsohle hóhergeriickt wurde ais verschiedene Punkte des 
trennenden Bergriickens. Das Tal ist von dem Schutt geradezu verschiittet 
und die Berge sind beinahe erstickt worden. Wo sich vor der Auffiillung tiefer 
eingekerbte Passe befanden, grifien die lockeren Massen von einem Tal ins 
andere hiniiber. Ober derartige yerschiittete Passe also fliefien heute die Bache,
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und sie haben jetzt sogar begonnen, sich in die Schichten des festen Gesteins 
einzuschneiden. Sie haben also noch nicht vermocht, sich, wie z. B. bei Hsi 
ning, ein tieferes Tal aus den Schuttmassen herauszuarbeiten.

In den vorhergehenden Kapiteln habe ich von der Versehuttung der Talbeeken 
von Hsi ning, von Kue de, Di dao und von noch vielen anderen Senken gesprochen, 
ja ich habe bereits im Han- und Dan-FluBgebiet von ahnlichen Bildungen berichtet, 
wo gleichfalls alte Hohlformen durch machtige Sand- und Tonschichten ausgefullt 
und FluBlaufe von einem Talsystem ins andere geleitet wurden. tJber ein ungeheures 
Areał Zentralasiens ziehen sich die Spuren derartiger Ablagerungen. Deutlich ist 
iiberall zu erkennen, daB diese aus einer Zeit stammen, wo die groBen Gebirgsziige 
bereits aufgefaltet und dem heutigen Zustande nahe gebracht waren und auch der 
Lauf sehr vieler Taler in den Hauptziigen die heutige Lagę angenommen hatte. Selten 
nur sind in diesen Ablagerungen gróBere tektonische Veranderungen und Bruche zu 
bemerken, leider auch selten Pflanzen- und Tierreste, so daB eine Klassifizierung der 
machtigen Ablagerungen bisher noch nicht moglich geworden ist und die Saugetier- 
knochen und -zahne, die durch ihre Artenarmut auffallen, bis jetzt allein Riickschlusse 
auf die Zeit und die Art der Bildung zulassen. Immerhin ist damit erwiesen, daB so- 
wohl die Tonę und Kiese von Kue de ais auch die von Hsi ning, sowohl die von einigen 
Talem in K'am (Siidosttibet) wie die von der Provinz Schan si ais vom Ende des 
Tertiars stammende Landbildungen und ais Ablagerungen flieBenden Wassers anzu- 
sprechen sind. Seharf getrennt haben wir auf diesen Tertiarschichten in Nordchina 
die LóBformation aufgelagert gesehen. Diese ist noch intensiver ais die spattertiaren 
Tonę und Gerólle an die heutigen Gelandeformen angepaflt. Stets ist deutlich wahr- 
zunehmen, daB ihre Bildung der allerjungsten Periode unserer Erdgeschichte angehort 
und daB sie an vielen Stellen noch heute weitergeht. Der LóB ist auch auf dem Hoch- 
land von Tibet zu finden — und zwar nicht etwa bloB am Rande, in der Gegend von 
Kabatalen und Tschabtscha. Er liegt in Tibet jedoch immer nur ganz sparlich, auf 
vereinzelte Nester beschrankt, die gegeniiber dem, was wir in Nordchina zu sehen 
bekommen, verschwindend klein sind. Er erscheint schon dadurch, aber noch mehr 
durch seine vom flieBenden Wasser und vom Regen wenig alterierten und gerundeten 
Formen jiinger ais unten im Tiefland und manche LóBhalde kónnte man nach ihrem 
Habitus fiir eine Ablagerung der letzten Jahrhunderte ansehen. Die Schuttmassen 
aber, die die Taler des Hochlandes Tibet so oft ausfiillen, sind in der Regel vom gróbsten 
Kaliber der Steine, weil ja ihr Materiał nie sehr weit verfrachtet worden ist. Ich fand 
sie am reichsten im Norden. Tonablagerungen, wie wir sie bei Hsi ning und noch mehr 
weiter unten bei Di dao tschou antreffen, sind in Tibet selten; sie alternieren mit den 
Schuttmassen, sind auf einzelne Platze beschrankt und geben ganz deutlich den Wink, 
sie ais Reste von einstigen Seen und Sumpfen anzusehen. Einzelne derartige Reste, 
die ich in Hóhen iiber 4000 m in horizontal gelagerter Schichtung vorgefunden habe, 
zeigen die gleiche auffallende brandrote Farbę wie die Tonlager von Di dao, von Kue de 
und anderen Orten bis hinab nach Schan si.

Die gelben LóB- und die roten „Hung tu“-Formationsreste weisen uns nur immer auf 
groBe Klimaschwankungen hin. In meinem Lager 15 schrieb ich darum in meinem 
Tagebucbe unter dem unmittelbaren Eindruck der Naturerscheinungen: „Der Kontrast 
des gelben LóB und der roten Ablagerungen kann durch groBe Klima- oder besser 
Feuchtigkeitsschwankungen erklart werden, durch eine groBe Regen- und Schneezeit, 
der eine trockene Periode folgte. Die weite Verbreitung der Spuren laBt sich nicht 
durch gróBere Kiistenverschiebungen, welche vielleicht feuchte Windę einst weiter 
ins Innere ęindringen lieBen, erklaren. Es kónnen nur kosmische Vorgange diese Wirkung 
gehabt haben, dereń Entstehung wir aber bislang nur vermuten kónnen."

Im Lager 15 hatten wir eine schóne Nacht, trockenes Wetter und Vollmond. 
Wir lagerten wie immer so, daB in die Mitte die Pferde und Maultiere gebracht 
waren, die am leichtesten zu entfiihren sind. Sie wurden zu je zwei und zwei 
mit eisernen FuBangeln an eine lange Kette angeschlossen. Die Schliissel zu 
diesen Fesseln wurden mir abends von den Leuten ausgehandigt und blieben 
iiber Nacht in meiner Tasche. Die Ochsen, die schwerfalliger und darum nicht
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bo leicht wie die Einhufer wegzutreiben sind, wurden in einem doppelten Kreis 
um die Pfeide herum festgemacht. Die Lasten lagen an einem Punkt an der 
AuBenseite wie eine kleine Burg, wir Menschen aber schliefen noch weiter 
drauBen an Bechs Stellen rings um das Lager Łerum verteilt. So hofite ich am 
ehesten vor Diebereien und Baubereien geschiitzt zu sein. Ich selbst hatte eine 
groBe Filzdecke ais Unterlage auf dem Boden und einen zweiten diinneren Filz, 
der meinen ganzen Kórper bedeckte, ais wasserdichten Schutz auf mir. Meine 
Silberbarren, in zwei Kisten verpackt, steckten unter meiner Bettunterlage 
im Boden. Mein Kopf aber lag auf meinem tibetischen Bocksattel, so daB ich 
bei jedem verdachtigen Gerausch aufwachen muBte. Was wir Europaer unter 
angenehmer Nachtruhe verstehen, kennt selbstredend die Tibetersteppe nicht. 
Alle Augenblicke klafit einer der Kóter. Das leise Stóhnen eines groBen Wieder- 
kauers, das Rasseln einer Kette schreckt ihn und bringt ihn zum Anschlagen. 
Wenn die Wachę ihr schauriges „Schschau! schau! schau!“ in die Nacht hinaus- 
ruft, wird es allen Hunden zu gleicher Zeit unheimlich zumute und es verstarkt 
sich das grundlose Geklafi. Es lemt sich aber erstaunlich rasch, nur dann auf- 
zuwachen, wenn das Bellen wirklich emsthaft klingt. Wenn dann Wólfe in dem 
fahlen Mondlicht herumachlichen, drehten wir uns rasch auf die andere Seite 
und schliefen beruhigt weiter. In der Tibetersteppe ist allein der Mensch eine 
Gefahr fur den Menschen.

Auch im Lager 15 stellte sich ein kleines Rudel Wólfe ein, ais es dunkel 
geworden und das Lager zur Ruhe gekommen war. Das Mondlicht schien so 
heli, daB man die Tiere bis auf 300 m noch erkennen konnte. Acht Stiick um- 
kreisten uns diesmal. Wehmiitig wimmernd schnupperten sie mit hochgehobenen 
Nasen. Auf dem grasarmen Boden waren sie in ihrer ganzen GroBe zu sehen. 
Sowie sie Miene machten, sich dem Lager zu nahern, fuhren meine Hunde mit 
rasendem Gebell auf die Ruhestórer los und beide Gegner standen dann eine 
lange Weile zahnefletschend einander gegeniiber. Beide, Hunde wie Wólfe, 
waren keine Helden. Die Hunde zeigten nur Mut, wenn ein Mann mit ihnen 
ging, entfemten sich aber auch dann nur widerwillig bis zu 100 m vom 
Lager. Die Wólfe ihrerseits suchten bloB wie Diebe zu uns heranzukommen; 
wenn sie einen von uns Menschen zu Gesicht bekamen, stoben sie alsbald scheu 
auseinander und rannten auf und davon. Es war mir dabei nicht móglich, zum 
SchuB zu kommen.

In dieser Nacht ging das Thermometer bis — 6° zuriick. Die gróBte Ab- 
kiihlung tra t wie gewóhnlich kurz vor Sonnenaufgang ein. Um sechs Uhr in der 
Friihe stand die Karawanę beladen und reisefertig da. Rasch querten wir das 
Langstal vollends und stiegen ohne Weg zuerst einer Schlucht folgend an der 
Hauptkette des Semenowgebirges aufwarts. Der Lasttiere wegen muBte ich 
aber bald das neue Lager schlagen lassen. Unsere Tagesarbeit war darum gar 
nicht glanzend. Wir hatten nur 10 km gemacht, waren dabei freilich um 600 m 
gestiegen. Das Lager 16 lag in 3880 m Meereshóhe. Gras war reichlich vor- 
handen und die Tiere waren weit besser daran ais in der Nahe von Schara 
khoto, wo schon wahrend des Wintera der letzte diirre Halm abgebissen worden 
war, aber es war eben auch hier immer nur diirres, abgestorbenes Gras vom 
letzten Jahre.

Der Begriff des Semenowgebirges ist noch nicht scharf abgegrenzt. Der 
Name wurde von Obrutschew eingefiihrt. Er sah viel weiter nordwestlich,
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beim Dśbassu nor, vom Siid-Kuku nor-Gebirge aus, siidlich von seinem Stand- 
punkt, einen neuen Parallelzug und benannte diesen mangels eingeborener Be- 
zeichnungen nach dem Vorsitzenden der K. Russischen Geographischen Gesell- 
aebaft Semenów Tianacbanaki1). Der Teil dieaer machtigen Kette, den ich 
jetzt mit meiner Karawanę iiberschritt, stand seit General Prschewalakis Reiaen 
in unseren Karten unter dem Namen Siansibei-Kette. Es war bisher keine 
Klarheit dariiber, daB diese von Prschewalski entdeckte Kette mit dem Semenow- 
gebirge einen Zusammenhang hat. Tatsachlich veratehen nun die Eingeborenen 
unter Siansibei nur einen PaB, den ich selbst am nachatfolgenden Tage iiber- 
schritt und fiir dessen Hóhe ich 3800 m ermittelte. Die Gebirgskette um den 
PaB hat bei den Eingeborenen keinen besonderen Namen, denn nur Gipfel 
und Passe Werden von diesen mit Namen belegt. Es ist darum in Tibet móglich, 
nach der Weise der neueren russischen Reisenden vorzugehen und fremde, wo- 
móglich Eigennamen fiir die einzelnen Ketten einzufiihren. Diese fremden 
Namen haben den Vorteil, daB sie sofort erkennen lassen, daB sie nicht orts- 
ubliche Bezeichnungen, sondern daB sie von den einzelnen Reisenden bei der 
Erforschung und Auflósung des tibetischen Gebirgsknotens aufgebracht worden 
sind. Wenn sich mit dem Fortschreiten unserer Kenntnisse herausstellt, daB 
einzelne Gebirge zuerst falsch abgegrenzt worden sind, so lassen sich erfahrungs- 
gemaB die europaischen Gebirgsbezeichnungen immer wieder leichter aus- 
wechseln ais scheinbar ortsiibliche Namen.

Oben auf dem Passe Siansibei stieBen wir auf die groBe KarawanenstraBe, 
die vom Bayan nor und Kabatalen quer iiber die Tala nach Siiden fiihrt, und 
an der — wie ich jetzt erst merkte — alle 25—30 km zum Schutz fiir Reisende 
gegen nachtliche Dberfalle Lehmburgen stehen. Wir folgten dieser Strafie 
weiterhin und schlugen unser Lager 17 innerhalb einer solchen Lehmburg auf. 
Chinesische Soldaten hatten die Lehmwalle etwa ein hałbes Jahrhundert zuvor 
errichtet. Nun standen sie zwar leer und halb zerfallen da, aber wir fiihlten uns 
darin dennoch unendlich wohl und geborgen. Ich habe zwischen den drei noch 
aufrechten Lehmwanden wie ein Gott geschlafen trotz Schnee und Hagel, wo- 
mit ein eisiger Westwind uns auspeitschte.

Der Abstieg vom Passe Siansibei nach Siiden ist auBerst sanft. Man tritt 
schon in einer Hóhe von 3600 m aus der Semenowbergkette heraus und hat 
dann einen weiten Blick iiber eine neue, nach Siidosten flach abgedachte Steppen- 
ebene, hat wieder ein von Geróllmassen verschiittetes Langstal vor sich. Einige 
Bache haben sich in dieses Geróll heute ein bis zu 200 m tiefes Bett gerissen 
und fem im Siidosten hob sich von der fahlgelb schimmernden Steppe scharf 
abstechend ein langer dunkler Spalt mit vertikalen Wanden ab. „Darin flieBt 
der Hoang ho,“ erkłarte mir sofort mein H' an, der friiher ófter auf der Gold- 
suche durch diese Gegend gekommen und sogar auf dem Heimweg den Hoang ho 
auf einem FloB hinabgefahren war. Der FluB flieBt so tief unten, daB sein Wasser 
erst zu sehen ist, wenn man dicht an den Spalt herantritt.

Friiher waren Sommer um Sommer an die zweitausend Goldwascher nach 
den Gorgi-Schluchten und in die Berge gezogen, welche die neue, nun vor uns 
liegende Steppe im Siiden begrenzten. Diese Goldwascher waren meistenteils 
gleich meinem H'an Leute von der sogenannten „Kleinen Gesellschaft“ (Hsiao

x) Peter Petrowitsch Semenów Tiansehanski, geb. 1827, bereiste 1857—1858 den 
Tien schan, er starb im Marz 1914 ais der Nestor der Asienforscbung.
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kiao de), d. h. Mohammedaner. Tausende von ihnen sind mittlerweile zu- 
grunde gegangen, sind bei dem Mohammedaneraufstand ums Leben gekommen. 
Damals jedoch, ais die Goldwaschplatze am starksten besucht waren — so um 
die siebziger Jahre — unterhielt die Regierung zu dereń Sehutz je zebn Sol- 
daten in jeder der Lehmburgen an der StraBe und von jedem Goldwascher 
erhoben die Mandarine 2 Mace pro Kopf und Saison fiir die Goldwaschhzenz. 
Es waren Hunderte von kleinen Unternehmem, die diese Ziige veranlaBten, 
die mit Leuten aus ihrem Dorf und ihrer Umgebung bierherzogen. Die Gegend 
gilt fiir eine der goldreichsten vom ganzen Hsi ninger Distrikt. Eines Tages 
aber — es muB im Jahre 1889 gewesen sein — kamen von weiter aus dem 
Siiden ngGolokh-Tibeter in hellen Haufen dahergesprengt, fielen iiber die un- 
bewafineten Goldwascher her, nahmen ihnen die Mundvorrate weg, die sie miih- 
sam aus der Heimat, aus dem Hsi ning-Tal herbeigeschleppt hatten und zwangen 
sie so samt den chinesischen Soldaten, sich eiligst zuriickzuziehen. Seither 
haben die Soldaten ihre Posten nie mehr bezogen, und nur kleine Trupps be- 
sonders verwegener Goldsucher wagen jetzt noch die Gorgi-Schluchten auszu- 
beuten, wofiir sie den umwohnenden Tibeterstammen hohe Abgaben entrichten.

Die hiesigen Grundeigentiimer, zwei Stamme, die am Siidrand der Steppen- 
ebene und an der Mundung der Gorgi-Schluchten ihre Weideplatze haben — 
im nórdlichen Teil der Steppe sind wenig gute Weideplatze — waren zur Zeit 
meines Besuches bitter miteinander verfeindet. Aus einem Erbschaftsstreit 
waren jahrelange Kampfe, die schon viel Blut gekostet hatten, entstanden. 
Ein junger Tibeter, den ein kinderloses Ehepaar adoptiert, hatte noch ais 
Knabe seinen Adoptiwater wahrend einer Pockenepidemie wieder verloren. 
Bald nach dem Tode ihres Mannes nahm die Adoptivmutter einen anderen 
Mann in ihr Zelt, und ais die Adoptivmutter starb, verweigerte der Stiefadoptiv- 
vater die Herausgabe des Besitzes. Nachdem der jungę Mann, der mittlerweile 
zwanzig Jahre alt geworden war, umsonst vor dem Hauptling geklagt hatte, 
grifi er zur Selbsthilfe, iiberfiel mit Hilfe seiner Altersgenossen und einiger 
Blutsverwandten das Zelt des Stiefadoptiwaters, trieb die Herden weg und 
nahm Zelt samt Inhalt an sich. Seit dieser Tat war der Stamm in zwei Parteien 
gespalten. Der Da ho ba (chines.) oder Hongan tschii (tibet.), ein reifiender 
Gebirgsbach, der in einer tiefen Binne die Steppe durchstrómt, trennte die 
beiden feindlichen Gebiete. In seiner engen Schlucht fanden die meisten 
Kampfe statt. Reinlich von Geiern abgenagt sahen wir die Knochen von Er- 
schossenen am Abhang neben der StraBe. Der letzte Liebesdienst, den tibetische 
Parteigenossen ihren Toten angedeihen lassen, besteht im Entfernen aller 
Kleidungsstiicke, damit Geier, Fiichse und Wólfe móglichst rasch und voll- 
standig den Leichnam vertilgen kónnen. Erlaubt es der Gefechtsverlauf, so 
binden auBerdem die Kameraden rasch, ehe der Kórper starr wird, die Knie- 
kehlen mit dem Leibriemen des Toten so hoch und eng an die Brust, daB da- 
durch eine Hockerstellung zustande kommt. In dieser hockenden Stellung 
wird der tote Kamerad auf dem Schlachtfelde gelassen, ais einladendes Mahl 
fiir alles Steppenraubzeug.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai lagerten wir im Grunde der groBen, 
wilden Da ho ba-Schlucht. Der hellleuchtende Hochgebirgsmond schuf aus den 
vertikal aufsteigenden Talwanden mit ihren Hóhlen und Spitzbógen, ihren 
Saulen, Kaminen und Fialen eine gar geisterhaft anmutende Riesenorgel. Das
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Rauschen der Tannen und anderer Baume, die an den Hangen und in der nur 
3050 m hohen, windgeschiitzten Talsohle standen, das Brausen des machtigen 
Wildbaches mit dem nicht endenden Durcheinanderkollem von Blócken und 
Stammen gab die Orgelmusik dazu.

Am Morgen brachte das Ubersehreiten des reiBenden Da bo ba-Flusses eine 
neue Abwechslung. Dicht bei unserem Lager hatte sich eine machtige Kies- 
bank in seinem Bette breit gemacbt. Diese hatte den Flufi in drei Arme ge- 
spalten und obendrein die einzelnen Arme verflacht. Wenn man schrag auf- 
warts durch den FluB ritt, bespiilte das Wasser nur die Sattelkissen. Einige 
dumnie Ochsen wichen jedoch von der Furt ab, verloren den Boden unter ihren 
FiiBen und wurden weit den FluB hinuntergetrieben. Zum Gliick trugen sie 
nur Lebensmittellasten, Mehl und Makkaroni. Die tibetischen Ledersacke, die 
ich mit so groBer Miihe in Hsi ning zusammengekauft hatte, bewahrten sich 
hierbei ausgezeichnet. Obwohl mehr ais die Halfte der Sacke ins Wasser ge- 
kommen war, war nur wenig durchniiBt und verdorben worden. Es waren auBer- 
dem noch Jagdpatronen in Gefahr gekommen. Ais ein anderer Yakhaufe 
wegen der reiBenden Strómung sich angstlich zusammendrangte, bekam ein 
Sattel das Ubergewieht und seine Last ware wohl verloren gewesen, wenn nicht 
die beiden Mohammedaner Ma die Treiber gewesen waren. Unbekummert um 
die nur 2°, die das Wasser aufwies, sprangen beide von ihren Pferden in die 
Fluten, schnitten schnell die Patronenkisten los und trugen sie auf ihren Riicken 
ans Ufer. Die Anstrengung war so groB, daB sie, dort angekommen, kraftlos 
zusammenbrachen. Auch dann blieben sie aber gute Mohammedaner und 
wiesen den von mir angebotenen Kognak ais siindhaftes Getrank zuriick.

Gleich nach dem Ubersehreiten des Flusses ritten Tschang und H'an der 
Karawanę voraus und brachten dem „Humbo“, dem Hauptling Tschóngwan 
der Schiich'tsong Tibeter, dereń Gebiet wir nunmehr betreten hatten, einen 
weiBen Khadar nebst einigen Kleinigkeiten, wie Messer und Stiefel, ais Ge- 
schenk und ais Entschadigung fur das von unseren Tieren abgeweidete Gras. 
Ich selbst zog mit den anderen auf der StraBe weiter, die seit dem Siansibei fast 
schnurgerade nach Siiden lief und immer breit ausgetreten war. Mittags schlugen 
wir in einer der alten Lehmburgen, im sogenannten Ga fo ying pan, das neue 
Lager auf. Ich trug jetzt auf Anraten meiner Begleiter den allerschmutzigsten 
und schabigsten Schafspelz und meinen langen, lausig aussehenden Zopf auf 
dem Kopf und half beim Treiben der Karawanentiere. Wenn ich fur meine 
Kartenaufnahme einen Augenblick halt machen muBte, brachte ich móglichst 
unauffallig eine Last in Unordnung und zeichnete und peilte sodann hinter den 
Tieren, bis die Lasten neu aufgebunden waren. Denn wir reisten nun nicht 
mehr allein. Kaum waren wir aus der Da ho ba-Schlucht heraus und wieder 
auf der Hochflache, so hatten sich einige mit Schwert, Luntenflinte und 4 m 
langer Lanze bewaflnete Reiter zu uns gesellt. Wir wurden gemustert und mit 
finsteren Mienen iiber „Woher und Wohin?“ ausgeforscht.

Spat am Nachmittag stieBen meine iiber ihre Aufnahme beruhigten Ge- 
sandten zu uns. Der Humbo war nicht zu Hause. Er war seinem Scharba, 
d. h. seinem Sung pan-Handler, entgegengritten, um dessen Karawanę sicher 
zu seinem Stamme zu geleiten. Fast jeder Stamm hat solch einen Handler, 
der alle Jahre wieder mit einem neuen Warenstapel erscheint, ein halbes oder 
dreiviertel Jahr im Lager bleibt und Wolle und Haute, Moschus und Hirsch-
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geweihe gegen semen Tee und gegen andere Luxusbedurfnisse der Nomaden 
eintauscht und immer nur fiir kurze Zeit nach dem chinesischen Tiefland zuriick- 
kehrt. Sehr oft sind solche Handler, auch wenn sie Mohammedaner sind, mit 
Tibeterinnen verheiratet.

An Stelle des abwesenden Hauptlings machten dessen Frau und Schwager 
meinen Leuten die Honneurs. Tscbang spielte seine Rolle mit so viel Geschick, 
daB der „Schwager" noch am Abend mit einem Geschenk an Milch, Butter 
und Tschuma, den erbsengroBen Knóllchen von Potentilla anserina, ins Lager 
geritten kam und die Nacht iiber bei uns blieb. Am anderen Morgen zeigte er 
uns alle heiligen Platze in der Umgebung und sorgte auBerdem dafiir, daB wir 
einige Yak bei seinen Stammesangehórigen umtauschen konnten.

Unser Lager im Ga fo ying pan war entziickend gelegen. Es stand auf einer 
flach abdachenden, grasbedeckten Felsterrasse, auf der eben das erste frische 
Griin keimte. Auf der einen Seite — nur wenige hundert Meter von unserer 
zerfallenen Lehmburg entfernt — gahnte zwischen senkrecht abstiirzenden 
Wanden, 150 m tief, eine enge Klanim. Einzelne Tannen, Fóhren und arven- 
artige Hochstamme, die unten in dem windgeschiitzten RiB gar prachtig ge- 
diehen, lugten gerade noch mit knorrigen, vielfach abgerissenen Wipfeln aus 
der Spalte iiber den Terrassenrand (Tafel LXII). Uber die Hóhe des Wind- 
schutzes hinaus schienen, wie z. B. auf den nordatlantischen InselnFaróer, keine 
Baume mehr zu gedeihen. Wie in den Klammen unserer Alpen hatte sich der 
Bach in das hier anstehende harte Kalkgestein eingegraben. Halbversteckt, 
schier unterirdisch floB sein Wasser. An einer Stelle war der RiB, in dem unten 
das Wasser gurgelte, nur 2 m breit und gefallene Baumriesen bildeten Natur- 
briicken dariiber. Vom Lager aus nach Siidosten gesehen erhob sich dagegen 
mit grotesken Felswanden, mit zahllosen Grotten und Zacken eine hohe Kalk- 
klippe (Tafel LXIII). Aus ihren Kliiften wucherten vereinzelte windzerzauste 
Tannen empor. Ein kleines Kloster lag in diesen Kalkfelsen. Unser Freund 
nannte es Tschegr fisung gomba. So einzigartig, so romantisch war die Gegend, 
daB die Tibeter felsenfest glauben, sie miisse gottgeweiht sein, hier miiBten 
gute und machtige Berggótter ihre Wohnung aufgeschlagen haben. Aus diesem 
Grunde durfte hier weit und breit nicht gejagt werden, um ja die Geister nicht 
zu kranken. Das Land wurde wie der Garten Eden gehalten. Fiir jede Kalk- 
zacke an dem Berge wuBte unser Fiihrer eine .besondere Deutung und Geschichte. 
Bald bestaunten wir einen Góttertisch, bald einen Riesenaltar, auf dem man 
zu opfem und Bergzedern zu verbrennen hatte. Hier war eine Steinzacke iiber 
und iiber mit Schafwolleflóckchen behangen, dort wurde uns eine Stelle gezeigt, 
wo der FuBabdruck eines Berggeistes von den Glaubigen mit Butter zu be- 
schmieren War. Die Terra rossa zwischen den Kalkklippen wurde uns ais beste 
Arznei angepriesen. Ein natiirliches Loch in dem Felsen wurde zur Tugendprobe 
verwendet. Es war gerade so weit, daB ein mittelgroBer Mann, wenn er sich 
im Innern drehte, durchkommen konnte. Vom vielen Durchzwangen war die 
Hóhlung schon ganz glatt gescheuert und fettig geworden. Unserem Fiihrer 
zuliebe muBten wir einer nach dem anderen durch dieses Tugendloch hindurch. 
Fiir mich mit meinen 1,82 m war es ein heikles Untemehmen und ich 
weiB nicht, ob ich je wieder ans Tageslicht gekommen ware, wenn sie nicht 
hinten geschoben und vorne gezogen hatten. „Leute mit solchen Nasen sind 
nie gut," meinte darum unser Fiihrer. „Warum hast du dir denn diesen
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sonderbar aussehenden Diener mitgenommen?" sagte er, sich an Da Tschang 
Wendend.

Weit im Umkreis gilt der Kalkberg fiir heilig und heilkraftig. Wochenweit 
pilgern die Tibeter hierher, um fiir ihre Herden Schutz vor Viehseuchen zu er- 
flehen. „DaB wir unseren Berggeist gut behandeln, ist fiir uns wichtiger und 
nutzbringender ais eine Reise nach Lbasa, eine Wallfabrt hierher kommt gleich 
hinter der um den Amne Matschen," versicherte unser Fiihrer. Bei der Wall- 
fahrt haben die Pilger den ganzen Berg Tschegr fisung wahrend dreier Tage zu 
umkreisen. Sie halten es wie mit anderen heiligen Platzen. Sie machen immer 
drei Sehritte yorwarts, werfen sich hierauf platt auf die Erde nieder, merken 
sich genau die Stelle, wo ihre Stirn die Erde beriihrt hat, erheben sich wiederum 
langsam und wiirdig und treten aufs neue drei Sehritte nach yorwarts bis an 
den Punkt, wo soeben ihre Stime gelegen hatte und so fort. Wahrend dieses 
anstrengenden Bittgangs (tibet.: skorba), der zu allem hin auf einem abschiissigen 
FuBpfad gemacht wird, ruhen nie Zunge und Lippen. Unendliche Małe wird 
der Gott dabei angerufen. Am wirksamsten soli dieser Ko tou-Bittgang sein, 
wenn er in Vollmondnachten ausgefuhrt wird, dabei sind aber schon mehrere 
Wallfahrer in die Schlucht gestiirzt.

Das Kloster Tschegr fisung selber ist recht bescheiden. Es ist wahrend der 
letzten Kampfe mit den ngGolokhs niedergebrannt worden. Wir trafen nur 
einen alten Eremitenlama darin an. Dieser hatte sich seine Haare zum Unter- 
schied von anderen Lama lang wachsen lassen und trug sie in der Art der 
Bónbopriester auf dem Scheitel mit einem Band hochgeknotet. Er erhielt 
von uns Geschenke in Butter und Mehl, weissagte uns aus Wurfeln und segnete 
uns durch Handauflegen. Mein Lao Sung, ein Kue de-Mann, der Abstammung 
nach ein Chinese, im Glauben aber ein waschechter Tibeter, fiel dreimal vor 
dem Alten auf die Knie und bat instandig, ihn doch wieder gesund zu machen. 
Seit mehreren Tagen hatte Sung Fieber und zeigte das Bild eines an schwerem 
Rheumatismus Leidenden. Ich hatte versucht, ihn mit Salizylpraparaten zu 
behandeln. Er hatte diese aber weggeworfen, sowie ich ihm den Riicken drehte. 
Der Lama verkaufte ihm ein Amulett fiir seine Krankheit und riet ihm, zu 
einer alten Nonne zu gehen, die in einer Grotte auf dem gleichen Berge ihre 
Behausung hatte.

Mit einem wahrhaftigen Hexenhandwerkszeug, mit einem Arsenał von 
Amuletten und Zauberdolchen, aber auch mit einem sehr voluminósen Strick- 
zeug und mit einem Sack fiir das Mehl und die Butter, die die Bezahlung ihrer 
„science" ausmachten, erschien diese Tschumo schon mit dem ersten Morgen- 
grauen des folgenden Tages. Sung wurde mit ihr ganz allein in das Dienerzelt 
eingeschlossen, so daB meine WiBbegier leider nicht auf ihre Kosten kam. Des- 
halb erklarte ich nach der ersten Friihstiickspause, auch ich sei krank und 
bediirfe ihrer Behandlung. Ich mufite mich jetzt auf Lao Sungs Platz platt 
auf die Erde legen und die Nonne hockte mit gekreuzten Beinen dicht neben 
mich. Nie zuvor war mir ein gleich runzliges Weib vor die Augen gekommen. 
Die eisigen Stiirme und sengenden Strahlen Tibets hatten ihre Haut dunkel 
bronzefarben gebrannt und zahllose tiefe Furchen darein gegraben. Sie hatte 
sicherlich ein hohes Alter, die letzten Zahne hatte sie langst verloren. Aber 
schon in ihrer Jugend muB sie nie Wasser auf ihre Haut gebracht haben. Eine 
Frau soli sich ja auch nicht waschen, sie wascht sonst alles Gliick weg. Alle
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die tausend tiefen Falten und Faltchen, die ihr Gesicht und ihr Oberkórper 
aufwies, starrten von Fett und Schmutz. Eine dicke schwarze Schmutzschicht 
bedeckte ihre Arnie und ihre Beine — wahrend der Arbeit war sie aus religiósen 
Griinden, um wie Buddha zu sein, barfuBig. Barhauptig, den Kopf rasiert, 
am Hals eine Unzabl von Lederbeuteln mit Amuletten, die bis zu den welken 
Briisten herabhingen, den Kórper in einem alten armellosen Priesterrock, die 
diirren Oberarme nur ein kleines Stiick weit in zerrissenen Pelzfutteralen, hohl- 
augig und heiser von der Behandlung Sungs, so saB die Nonne vor mir. Wahrend 
der EBpause hatte sie gemutlich an einem Strumpf mit ihren dicken eisernen 
Stricknadeln gestrickt. Jetzt war sie wie umgewandelt. Stier war ihr Blick 
auf mich gerichtet. In der Linken eine klirrende Glocke, in der Rechten eine 
wie Blech tónende Handtrommel aus zwei Menschenschadeln, begann sie erst 
im BaB, dann kreischend und gellend, immer rascher, immer fiirchterlicher auf 
mich einzuschreien. Jetzt laBt sie Glocke und Trommel sinken und fahrt mir 
mit ihren diirren Krallenfingern mit teufłischem Gebriill fast ins Gesicht. Jetzt 
streicht sie schmeichelnd und geschmeidig wie der gewandteste Magnetiseur 
iiber meinen Kórper und einen Augenblick spater geht es weiter mit Glocken- 
klang und Trommelschlag, so hastig, so eilig, daB die sich jagenden Worte der 
Hexe, die Anrufungen und Verwiinschungen, alle die tibetisch verdorbenen 
Sanskritworte wie eine Melodie an mein lautemiides Ohr klingen. Zwei Stunden 
lang arbeitete sie so mit mir, dann sollte der bose Geist meiner Krankheit ge- 
bannt sein. Ich konnte aber in der Folgę viele Nachte nicht ruhig schlafen, 
immer wieder bekam ich dasselbe Traumgesicht, immer muBte mir die alte 
Tschumo mit ihren schmutzigen Krallen ins Gesicht fahren und mich aufwecken.

Die Tschumo von Tschegr fisung war von der Bónbosekte, sie drehte ihre 
Gebettrommel links herum, d. h. entgegengesetzt unseren Uhrzeigem. Bembe 
(Bónbo, Bonpo) sind in Nordosttibet unter den Zelttibetern ziemlich haufig, je- 
doch wohl nicht zahlreicher ais iiberall in Tibet. Es sind die Anhanger des ersten 
tibetischen Schamanenkultes, der heute aber ebenso groBe Umwandlungen durch- 
gemacht hat wie der tibetische Buddhismus selbst. Sie haben viel vom 
Lamaismus ubernommen. Das Sonderbare an der Verbreitung der heutigen 
Bónbo ist, daB selten ganze Stamme zum Bónboglauben halten, sondern meist 
nur einzelne Familien bónbisch geblieben sind.

Vom Ga fo ying pan ging es fast genau westwarts weiter. Es galt den 
nachsten Gebirgszug zu queren. Wir muBten jetzt eine gewaltige Kette iiber- 
steigen, die eine Streichrichtung von N 450 W aufwies und aus ungemein steil 
gestellten, ja auf lange Strecken aus genau vertikal geschichteten permischen 
Sandstein- und Tonschieferplatten aufgebaut war. Aus dem dunkelgriin und 
blau gefarbten Gestein schimmerte ein Wirrsal von Quarzadem heraus. Dieser 
weiBe Quarz ist das Muttergestein des Goldes, das von den Chinesen aus dem 
Talschotter herausgewaschen wird. Wir begannen gleich hinter dem Lager 
mit dem Aufstieg. Links und rechts von unserem Wege zeigten zahllose Gipfel 
Schneebedeckung. Gar viele reckten ihre glitzemden Haupter bis weit iiber 
5000 m empor. Das Gebirge zeigte sich, entsprechend den steil gestellten 
Schichten, reich gegliedert, wieś aber nirgends scharfere Formen auf. Das 
Gestein war zu weich, um gróBere Felsbildungen zuzulassen.

Bereits am zweiten Marschtage hinter den Zelten der Schiieh' tsong-Tibeter 
kamen wir iiber den beguemen PaB Tscheger tscheibtsen (rdyibtsen) la, dessen
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Hóhe ich mit dem Siedethermometer auf 4255 m bestimmte. Die Gipfel aber 
iiberragen ihn um 1000 m. Ein ódes Hocbtal lag jetzt vor uns ausgebreitet, 
das kerzengerade nacb Nordwesten lief. Gleich dabinter aber erboben sich neue 
Gipfelmassen, legte sicb uns ein neuer hober und unabsehbarer Bergwall in den 
Weg. Muldenfórmig, wie ein Backtrog, war das kahle Hocbtal und ais breite 
rundliche Mulden endigten rings in den Bergen auch die sekundaren Schluchten. 
Alle Gipfel aber zeigten sich iiber und iiber mit eckigen Gesteinstriimmem be- 
sat, soweit sie nicht von einer Scbneedecke eingehullt waren.

Die Vegetation war erschreckend sparlicb. Im Grunde des groBen Hochtals 
sowie in einigen Talmulden breiteten sich Hochmoore aus, die dicbtere Rasen- 
decken aufwiesen. Aber diese Waren mit Tausenden, nein, mit Millionen von 
kleinen Wasserlócbern durchsetzt, so dafl die an sich schon kummerliche Pflanzen- 
decke wie von Motten zerfressen und wie ein Sieb sicb ausnahm (s. Abb. 17). 
Alle Pflanzen waren nur 10 cm hoch. Dazu waren wir wieder mitten im Winter. 
Nur fiir Augenblicke stieg die Temperatur iiber den Gefrierpunkt. Steinhart 
waren die einzelnen Rasenbiischel gefroren und die armen Tiere gbtten von 
den runden Pflanzen-
hóckem fast bei jedem 
Schritte in die halb- 
meter-, ja oft meter- 
tiefen Tumpellócber, 
die j etzt im Winter fast 
ausgetrocknet waren 
und nur viele spitze
und messerscharfe Eis- Abb Ł 7 s chenla,tisoher Querschnitt durch einen Berghang mit Naka- 
nadeln aufwiesen. In tiimpellóchern. (Die Horizontalstriche bedeuten das Triimpelwasser.) 
dem Rasen dieser Hochmoore — die Tibeter nennen sie „naka“ — uberwiegen 
Carexarten und die Tiere fraBen dereń harte Stengel nur ungem1).

Saróng beiBt bei den Nomaden das groBe Hochtal, in das wir nun gekommen 
waren. Wir schlugen darin am 16. Mai das Lager 21 und am 17. Mai das 
Lager 22. Beide waren in iiber 4100 m Hóhe gelegen. Da der Marscb iiber die 
lócherreicben Naka-Felder die Karawanen tiere rasch erschópfte, so war unser 
Fortscbritt sebr gering. Wenn die Karawanę ins Lager gekommen war, legten 
sicb alle Tiere ermattet auf den Boden und erst gegen Abend suchten sie sicb 
satt zu fressen. Einige Pferde hielten sich bei der mageren Kost auffallend gut, 
andere, ofienbar Cbinesenpferde, die friiher lange Zeit Erbsenfiitterung be- 
kommen hatten, wurden zusehends magerer. Von den bei den Ts'anem ge- 
kauften Yakochsen blieb am 16. Mai schon wieder einer auf halbem Wege 
liegen. Die Mannschaft scblacbtete ihn an Ort und Stelle nach dem moham- 
medanischen Ritus und verspeiste ihn innerhalb zweier Tage. Doch war das 
Fleisch wenig schmackbaft.

Es berrschte im Saróng-Tal eine eisige Grabesstille, ais waren wir auf dem 
Mond und nicht mebr auf unserer Erde. Die Stimmung der Mannschaft war 
sehr gedriickt und keiner trallerte mehr ein Liedcben vor sich hin.

Sung sagt, er fiihle sich besser. Er will noch immer keine europaiscbe Arznei

J) In vielen dieser Nakalocher finden sich zahllose Eisenbakterien, dereń Stoff- 
wecbselprodukte, Eisenosydulausscheidungen, sich auf dem Boden der Tiimpel in 
dicken roten Krusten niederscblagen.
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annehmen und behauptet, die Beschwórung seines Krankheitserregers durch 
die Nonne habe ihm aufgeholfen. Der bose Geist der Krankbeit sei ausgetrieben, 
er miisse jetzt nur erst wieder zu Kraften kommen. Er hat noch immer Fieber, 
auch laBt sich eine starkę Herzerweiterung konstatieren. Er sieht allmahlich 
beangstigend verfallen aus. Der friiher dicke Geselle ist hohlaugig geworden 
und zeigt eine aschfahle Hautfarbe, die scharf von dem bronzenen Teint der 
Gesunden absticbt. Er muBte wahrend der letzten Marsche auf sein Pferd 
gebunden werden, weil er sich selbst bei dem langsam schleichenden Schritte, 
mit dem die Karawanę vorwarts marschierte, nicht mehr im Sattel halten 
konnte.

Beim Ga fo ying pan spielten auf der Felsterrasse rings um das Lager viele 
Dutzend Murmeltiere. Nie hórte ich hier ihr munteres Wit! Wit! Hier lag 
alles im Winterschlaf. Nirgends wollte sich Leben zeigen. Nur einmal flog 
ein gelbes Entenpaar glucksend durchs Tal. Es Waren Keisende wie wir. Am 
16. Mai entdeckte ich kurz vor Einbruch der Dammerung am jenseitigen Hang 
in 1 km Entfernung einen Baren, den ersten auf dieser Reise. Er walzte schwere 
Erdschollen, drehte Steine um und grub mit seinen eisenharten Krallen nach 
Mausen, die noch ihren Winterschlaf hielten. Auch die siiBen und starke- 
reichen Potentillawurzelchen, verschmaht der tibetische Hochlandsbar nicht.

Am Abend des 17. Mai zeigten sich mir vier Tibeter zu FuB in einiger Ent- 
femung von unseren Zelten. Mit dem Glas erkannte ich, wie sie, ihre Flinten 
vor sich herschiebend, auf dem Bauche gegen uns ankrochen. Bis es ganz dunkel 
war, lagen sie noch uns gegenuber wie auf dem Anstand und riihrten sich nicht. 
Waren es Spaher einer Rauberbande? Ehe ich mich zur Ruhe legte, fiillte ich 
alle Kleidertaschen mit Patronen und sah noch einmal den Mechanismus der 
Wafien nach.

18. Mai. Wider alles Erwarten ging die Nacht ruhig voriiber. Es war ein 
Doppelposten aufgestellt gewesen. Auch hatten wir ohne Ausnahme im Freien 
geschlafen. Bei — 120 ist dies kein SpaB, vollends wenn alle Augenblicke ein 
Schauer von Eiskórnem uber die Bergspitzen hereinbraust, daB man glauben 
móchte, man mache eine Polarexpedition. Ich selbst war ja noch einigermaBen 
dazu ausgeriistet, aber die meisten meiner Leute hatten auBer ihrem Alltags- 
pelz und ihrem Filzregenmantel nur eine diinne Felldecke zwischen sich und 
dem eisigen Erdboden. Am lastigsten empfand ich die starkę Reifbildung auf 
dem Kórper, sowie die Eisnadeln, die bei jeder Bewegung das Gesicht wund- 
kratzen wollten; auch Waren die kalten, geladenen SchuBwafien keine molligen 
Bettkameraden.

Wie gewóhnlich waren wir auch heute kurz nach sechsUhr morgens im Sattel. 
Nach einem muhsehgen Aufstieg uberschritten wir in 4310 m Hóhe einen ge- 
waltigen Moranenwall, der uber und uber mit Tiimpeln besat war und die 
groBe Langsfurche des Saróng-Tales in eine nach Nordwesten und eine nach Sud- 
osten abdachende Halfte zerteilte. Ser yung guńka hieB diese Wasserscheide. Wir 
verfolgten die Talfurche weiter nach Siidosten (Tafel LXIV) und kamen dadurch 
rasch in gróBere Tiefen. Bald fanden sich an unserem Wege verlassene Koch- 
herde, Lagerplatze vom vergangenen Sommer. Niederes Weidengebiisch steli te 
sich bei 3900 m ein. Wir zogen jetzt auf ein groBes und tiefes Tal zu, das sich 
von Westen hereinschob. Hinter diesem Tale aber, nach Siiden, schweifte der 
Blick uber eine riesige Alpenlandschaft. Zahllose langgestreckte Berggrate,
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Schneegipfel und Schneeriicken hinter Schneeriicken schlossen den Horizont. 
Das ganze Gebiet auf dem linken Hoang ho-Ufer zeigt ungemein hohe Berg- 
grate, ist aber durch den EinAuB des Sommermonsuns tief zerrissen. Hóhen 
bis iiber 6000 m wechseln mit Talsohlen von 3500 m.

Bei unserem heutigen Marsche standen wir plótzlich vor den vier Tibetem, 
die uns am Abend vorher so sehr beunruhigt hatten. Sie machten angeblich 
Jagd auf Kyang und behaupteten, vom Stamme Wanschdach' Lbarde zu sein. 
Ais wir sie anriefen, schrie einer von den Vieren aus vollem Halse nach riick- 
warts: „Kommt doch, kommt!“ Sie wollten uns glauben machen, daB sie nieht 
allein seien, daB nocb andere Bewaffnete sich hinter dem nachsten Hiigel be- 
fanden. Tatsachlich war aber niemand dort.

Das Lager 23 lag 3790 m hocb und das Thermometer war nachts nur bis 
J l 0° zuriickgegangen, obwohl kaum ein Achtel des Himmels bedeckt war. 
Ais wir am friihen Morgen das Tal erst wenige Kilometer weiter hinabgezogen 
waren und um eine Bergecke Łerumbogen, sahen wir Scbaf- und Rinderherden 
vor uns, die einen ganzen Abhang bedeckten. Keiner meiner Begleiter war 
zuvor in diese Gegend gekommen und keiner konnte sagen, auf was fur einen 
Stamm ich gestoBen war. Ob diese Tibeter noch mit Hsi ning und Dankar in 
Beziehung stehen? Ob sie bereits freie Tibeter, ngGolokh, sind? Ais die zu 
den Herden gehórigen Hirten unser ansichtig wurden, sprangen sie hastig auf 
und trieben ihre Herden, so schnell sie nur konnten, zuriick. Schrille Pńffe, 
langgezogene Rufę tonten durch die Berge. Eine dumpfe Trommel wurde hór- 
bar. Jetzt waren wir aus unserem Seitental herausgetreten und entdeckten 
kaum mehr ais 2 km entfemt das zu den Herden gehórende Zeltdorf. In  Gruppen 
zu vier und fiinf standen die schwarzen Yakhaarzelte inmitten von riesigen 
Dunganhaufungen an die Aachen Berghange angeschmiegt. Ein blaulicher, 
ungemein friedlich und heimisch anmutender Rauchstreifen lag iiber der ganzen 
Ansiedlung. Man kochte dort gerade den Friihstiickstee. Nun hatte unser 
Erscheinen den schónen Frieden zerstort. Ein allgemeiner Aufruhr war ent- 
standen. Die Weiber und halbwuchsigen Kinder rannten nach den Herden, 
um diese den Mannern abzunehmen. Dazu rasten die Hunde. Alle Manner 
aber setzten ihre Gewehrlunten in Brand und sturzten nach den Pferden. Lanzen 
wurden geschwungen, breite Schwertblatter blitzten in der Sonne. Im Hand- 
umdrehen war der ganze Stamm im Kriegszustand und bot ein gar prachtiges 
Bild eines Volkes in Wehr und Wafien.

Auch wir machten darum halt und trieben unsere Tiere zusammen. Eilends 
wurden Geschenke aus den Kofiem gerissen und Tschang und Tsch'eng muBten 
den aufgeregten Kriegem entgegenreiten. Das Gewehr schuBbereit, die Hand- 
waffen gelockert, wartete ich bei der Karawanę. Wenn meine Gesandten nun 
nichts ausrichteten? Wenn der einmal aufgestorte Bienenschwarm sich nicht 
mehr beruhigen lieB und stach? Auch von der Gegenseite sind nun zwei Mann 
vorgeritten. Die beiderseitigen Gesandten sind ganz nahe beieinander. Wird 
sich der Hauptling durch das winzige weiBgefarbte Seidengazefetzchen, den 
Kh&dar, durch die Messer und das biBchen Tee besanftigen lassen oder wird 
er vielleicht durch die so rasch angebotenen Geschenke erst recht raublustig 
werden? Jetzt sitzen die Abgesandten ungefahr in der Mitte zwischen den 
zwei Parteien auf der Erde. Sie machen ernste Gesichter. Es sieht sich gar 
schlimm an. Wenn wir die SchuBwaffen sprechen lassen miissen, werden meine
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Leute bei mir aushalten? Wenn einige Gegner niedergestreckt sind, wie kann 
man iiberhaupt aus diesem Reiterschwarm hinausgelangen? Von unten im Tal 
kommen immer noch neue Zuziige. Kann mein miides RoBlein auch nur einen 
Kilometer weit einen Wettlauf mit einer Feindesschar auf ausgeruhten Pferden 
bestehen? Eine Viertelstunde lang parlamentieren die Gesandten. Jetzt sind 
sie endlich wieder im Sattel. Der Khadar ist angenommen worden! Zwei 
Tibeter reiten zu uns und fiihren uns zu einer hiibschen Wiese, nicht fem von 
dem Zelte des „Humbo“. Dort wird Lager geschlagen. Unsere Tiere gehen 
unter der Obhut tibetischer Hirten auf die Weide. Die Krieger aber zerstreuen 
sich ebenso rasch, wie sie gekommen sind. Die meisten verschwanden, ohne uns 
aueh nur eines Blickes gewiirdigt zu haben. Es konnte ja im nachsten Augen- 
blick von einer anderen Seite fur das Zeltdorf eine viel groBere Gefahr auf- 
tauchen! Arme Tibeter, die nie ihres Besitzes froh werden kónnen!

Ich erfuhr jetzt, daB wir zu dem Sidia-Stamme gekommen waren. Dieser 
ist 130 Familien stark und besaB um jene Zeit ein ausgedehntes Gebiet auf dem 
linken Uf er des Hoang ho, zwischen dem Tschiirnong-FluB und dem Hoang ho 
(Tafel LXV). Der Stammeshumbo hieB Tschubtscha und hatte keinen Manda- 
rinenknopf von der chinesischen Regierung, was besagen will, daB er von seinem 
Kaiser nicht anerkannt war. Immerhin steht der Stamm noch nicht so un- 
abhangig und wild da wie die ngGolokh-Stamme. Die Sidia-Tibeter diirfen noch 
nach demMarkt inDankar reisen und dortMehl und andere Vorrate einhandeln.

Die Suzeranitat, welche die Chinesen iiber Nordosttibet ausiiben, ist ja — 
wie ich schon friiher erwahnte — eine M a g e n f r a g e, sie wird nur durch 
bestimmte Bediirfnisse der Nomaden aufrecht erhalten. Nahrungsmittel haben 
diese an sich zwar in reichlicher Menge, aber von einigen Gemiisepflanzen, von 
Zwiebeln und den Potentillaknóllchen abgesehen, sind diese rein animalischer 
Natur. Es gibt daselbst Fleisch und Milch und die Milchprodukte, wie Butter, 
Sauermilch und getrockneten Kasequark. Die tibetischen Nomaden sind jedoch 
von alten Zeiten her so sehr an den GenuB von Zerealien gewóhnt, daB sie es 
ais eine groBe Unannehmlichkeit und ais ungesund empfinden, wenn sie ganz 
ohne solche auskommen miissen. Die meisten sind nur darum bescheiden und 
brav und pliindern keine Regierungskarawanen aus, weil sie sonst kein Getreide 
auf den chinesischen Markten mehr kaufen diirfen. Wohl kommen alle Jahre 
zu den Sidia und zu den ngGolokh, wie zu den Schiich' tsong usw., die Sung 
pan-Handler. Diese bringen aber wenig Mehl mit, weil der Mehlhandel schlecht 
rentiert, die daraus zu erzielenden Gewinne das ungeheuer groBe Risiko, das 
die Handler unterwegs laufen, bei weitem nicht aufwiegen, und weil dafiir zu 
viele Lasttiere erforderlich waren. Dazu kommt, daB der Heimatsort dieser 
Handler, Sung pan ting, in der Provinz Se tschuan liegt und daB sie also nicht 
aus einer Kornkammer kommen. In Se tschuan iiberwiegt der Reis-, Mais- 
und Teebau. Die Sung pan-Handler bringen vor allem Tee. Die Markte der 
Provinz Kan su, in erster Linie die Stadt Dankar mit dem beispiellos frucht- 
baren Hsi ninger Tal dahinter, liefern unvergleichlich billiger und in alljahrlich 
wenig veranderlicher Menge den Tsamba und den Weizen, den die Nomaden 
so sehr schatzen. Daher ist es auch gekommen, daB der Ministerresident von 
Nordosttibet in Hsi ning, d. h. also auBerhalb des von ihm regierten Gebietes, 
seinen Sitz haben kann. Die Regierung in Hsi ning ermuntert nie ihre Lands- 
leute, die chinesischen Kaufleute, nach Tibet hinein Handel zu treiben. Im
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Gegenteil, die Chinesen, die in Tibet Handelsgeschafte ausiiben wollen, miissen 
alljahrlich hohe Gebiihren fiir die Handelslizenz an den Ya men bezablen und 
die chinesiscben Beamten besteuem obendiein in rigoroser Weise alle Waren, 
welche von Chinesen iiber die Grenze gebrachb werden. Die tibetischen Nomaden 
aber diirfen frei und ohne Likin-Zólle iiber die Grenzen passieren, soweit sie 
einem unbescholtenen Stamme angehóren. Die Tibeter werden ais Exterritoriale 
behandelt. Wenn ein Stammesangehóriger etwas Unrechtes getan hat, so wird 
aber immer der Hauptling und der ganze Stamm verantwortlich gemacht. 
Wird die dem Stamm auferlegte Strafe nicht bezah.lt, so wird auch gleich dem 
ganzen Stamme der Markt gesperrt. Freilich ist es nicht immer leicht, in Er- 
fahrung zu bringen, welchem Stamme eine Rauberbande angehórt hat, denn 
vielfach arbeiten die dortigen Rauber ahnlich wie vor Zeiten europaische 
StraBenrauber: sie schwarzen sich die Gesichter oder tragen eine Maskę. Ali 
den volkreichen ngGolokh-Stammen am oberen Hoang ho ist von Staats wegen 
der Besuch des Marktes in Dankar verboten worden, weil sie allzu viele Misse- 
taten auf dem Kerbholz haben. Sie reisen, um ihren Mehlbedarf zu befriedigen, 
in die Taler am oberen Yang tse kiang oder auch nach dem Kloster Labrang 
gomba unweit Hsiin hoa ting. Sie haben dorthin sehr schlechte Wege. Und 
obendrein ist die Gerste, die sie daselbst einhandeln, teurer und dabei geringer 
ais die in Dankar, weil sie erst durch Zwischenhandler dorthin gelangt. Rein 
aus diesen Interessen heraus bemiiht sich seit Jahrzehnten der ngGolokh-Stamm 
Horkurma1), der am weitesten oben am Hoang ho seine Weiden besitzt, sich 
der Hsi ninger Regierung unterwerfen zu diirfen. Die Hsi ninger Regierung 
will aber diese nicht annehmen, Weil die Horkurma-Gemeinde mit vollem Recht 
fiir eine der beriichtigtsten Rauberbanden gilt. Horkurma-Leute waren es 
auch, die einst auf General Prschewalskis Karawanę angeritten kamen, und 
dereń Attacke der groBe Forscher in seinem Briefe an den Zarewitsch vom 
8. August 1884* 2) mit den folgenden Worten schilderte: „Sie stiirzten zur Attacke 
mit gellendem Geschrei. Die Hufe ihrer Hengste dróhnten dumpf auf dem 
feuchten Feld. Ihre langen Speere starrten und gleiBten, ihre langen Tuch- 
gewander und ihre schwarzen wallenden Haarstrahnen flogen im Wind. Wie 
eine Wolke fuhr die wilde, blutdiirstige Hordę auf uns los“ usw. usw. Ich habe 
1907 in den Zeiten der Horkurma einen alteren Mann gesehen, der seit dieser 
Zeit herumhinkt. Eine russische Kugel hatte ihm das eine Bein zerschmettert 
und ich muBte ihm dafiir noch einen Khśdar schenken.

Die Sidia-Tibeter lagerten erst wenige Tage an dem Platz, an dem wir so 
unversehens auf sie gestoBen waren. Die alte Mutter des Hauptlings war kurz 
vorher gestorben. Nachdem man ihren Leichnam in einer Bergschlucht dem 
GeierfraB ausgesetzt hatte, war der Stamm rasch an den neuen Lagerplatz 
verzogen. In dem Zelte des Hauptlings brannten seitdem noch viele hundert 
Butterlampen und standig wurde von den Priestern dort gebetet. Es ist die

*) Ich habe diesen Stamm wiederholt besucht, zuletzt im Winter 1907. Mit 
W. Filchner war ich schon 1904 bei ihm. Filchner nennt ihn irrtumlich „Rischowarma11. 
Filchner faBte einen Ortsnamen ais Stammnamen auf. Der Stamm lagerte damals 
am Platze „Retschiiwarma", d. i. „Miindung des Retschu" se. in den Hoang ho. Der 
Stamm besteht natiirlich nur aus Nomaden, die alle paar Wochen ihren Lagerplatz 
wechseln und sich darum nie nach einem einzigen Lagerplatz nennen kónnen.

2) Proc. Roy. Geogr. Soc. 1885, S. 171.
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Angst vor dem Geist der Toten, der die Angehórigen so rasch in ein neues Lager 
treibt. Aus demselben Grunde werden auch die Kleider eines Toten von keinem 
seiner Angehórigen mehr getragen, und der kleinste Gegenstand muB durch 
die Priester von dem Banne des Geistes befreit werden, ehe die Erben ihn in 
Gebrauch nehmen. Die Tibeter haben die Vorstellung, daB der Tote dem neuen 
Besitzer seiner Sachen sonst allerlei Ungliick und Ungemach zufiigen werde. 
Es hassen sich die Toten und die Lebendigen.

Erst am 22. Mai reisten wir weiter. Inzwischen hatte es viel und stark ge- 
regnet. Der Sommermonsun hatte mit voller Kraft eingesetzt. Die Temperatur 
hielt sich iiber Nuli. Schwere Wolkenmassen zogen von Siidosten herauf.

Nur einmal hatte uns in den zwei Tagen der Humbo in unseren Zelten he- 
sucht. Meist kummerte sich gar niemand um uns. Da der Humbo aber unsere 
Geschenke in keiner Weise erwidert hatte, so waren alle meine Leute sehr ver- 
drieBlich und angstlich. Sie schlossen daraus auf eine feindselige Gesinnung. 
Anstatt aber wachsam zu sein, wurden sie unmutig, bei Nacht fand ich die 
Wachen im Zelt schlafend und bei Tage entdeckte ich drei Mann ganz ofien heim 
Opiumrauchen. In  den Kontrakten hatte ich ausgemacht, daB ich Opium- 
raucher nicht dulden wiirde und jeder einzelne, den ich anwarb, hatte versichert, 
er sei kein Opiumraucher. Nun hatte ich doch solche bei mir. Ais ich aher auf 
Grund meines Kontraktes das Opium wegnahm und auch die Opiumapparate 
konfiszieren wollte, setzten die Raucher in hóchster Aufregung ihre Messer an 
die Kehlen und drohten, sich selber zu entleiben, nur um dadurch mir Unan- 
nehmlichkeiten zu bereiten. Unter Chinesen herrscht dieselbe Gberzeugung 
wie bei den Tibetern, daB Tote sich gar leicht an Lehenden rachen kónnen 
und daB diese Rache gar siiB sei. Hatte ich nicht Mohammedaner bei mir gehabt, 
so hatte ich in diesem Kampf um das Opium und um die Arbeitskraft meiner 
Karawanę den kiirzeren gezogen. Allein mit dereń Hilfe setzte ich durch, daB 
ich der Opiumverwalter meiner Leute wurde und daB ich die Tagesrationen 
der Raucher jeden Tag um etwas kurzeń durfte. Ich wurde auf diese Weise 
innerhalb drei Wochen Herr iiber die Opiumgefahr. Am 22. und 23. Mai jedoch 
heulte Lao Tschang, ein 45 Jahre alter Mann, ein Vetter von Da Tschang, den 
ganzen Tag wie ein SchloBhund iiber sein verringertes Opiumquantum.

Nicht weitab von den Zelten der Sidia traf mich ein anderes Pech. Das kost- 
barste meiner Reitpferde, ein fiinf jahriger dunkelblaugrauer PaBganger von statt- 
licher GróBe, erkrankte ganz plótzlich. Das Tier zitterte an allen Gliedern und 
kam nur noch taumelnd von der Stelle. Wir schlugen deshalb bald Lager, das 
Tier brach aber dort zusammen. Es hatte „du ts'a“ gefressen, ein giftiges Gras, 
das in Tibet nicht selten vorkommt. Viele Pferde sterben daran. Das Unan- 
genehmste an den Vergiftungen durch diese Grasart ist der auffallende Umstand, 
daB die Pferde,- die daran erkrankt sind, nie lemen, daB sie dieses Gras nicht 
fressen diirfen. Ich erfuhr, daB manche Pferde drei- und viermal nacheinander 
daran erkranken. Bei den meisten wirkt freilich das Gift rasch todlich.

23. Mai. Es ist heute nach dem chinesischen Kalender der Erste im dies- 
jahrigen Schaltmonat. Gestem abend haben die Leute einen groBen Altar 
aus Erde und Steinen gebaut. Bei Sonnenaufgang wurde darauf geopfert. 
Tsch’eng blaBt in eine Muschel, verspritzt Wasser und alle Werfen sich vor der 
aufgehenden Sonne nieder. ZedemzWeigchen, die vom Ga fo ying pan herbei- 
geschleppt worden waren, werden verbrannt und noch einige Reiskórner und
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Stiickchen Tsamba-Teig. Am 1. und 15. jeden Monats gibt ea diesen Gottes- 
dienat. Von meinem Zelte aua sieht sich dieserKult allemal ganz altbiblisch an.

Langst ging die Eeise in dem Tale des Tschiimóng tschii. Im Gebiet der 
Sidia-Fan tse iat diesea Tal viele Kilometer breit und bietet bia iiber den 
Hoang Ło hiniiber, bia in 50 und mebr Kilometer Entfernung, das Bild einer 
Faatebene mit niederen rundlichen Hiigelreihen. Den FluB Tschiimóng tschii 
selber bekamen wir jedoch zum eraten Małe am 24. Mai zu Gesicht. Betrofien 
standen wir vor einem iiber 200 m tiefen RiB, in dem tief unten der FluB mit 
wild und hoch aufschaumenden Wogen dahinstiirmte (Tafel LXVI). Nirgends 
in unseren Alpen finden sich ahnliche Kontraste. Hier eine unabsehbare Fels- 
terrasse, mit niederem Graswucha bestanden und deutlich ais der Boden uralter 
Gletschermassen erkennbar, mittendurch aber die steil und tief eingeschnittene 
Klamm, die Wandę mit zerschlissenen Zedern und Tannen bestockt, reich an 
Felsabbriichen, voll von Katarakten und Strudeln. Gekrónt aber war die 
Landschaft von dem Felskegel des heiligen nTobder, der tief herab einen dicken 
Schneemantel trug, dessen Gipfel aber ein weit in die Lande achauendes Lab 
rtse und ein riesiger Altar kennzeichnete, auf dem die Eingeborenen an gewissen 
Tagen opfern.

Der Tschiimóng tschii ist der wasserreichste linkę NebenfluB des Hoang ho 
in ganz Tibet. Er bezeichnet die Grenze des Banagkaksum gegen das ngGolokh- 
kakaum. Er kommt vom WestfuB des Amne Matschen, strómt erst in einem 
groBen Bogen nach Norden, um schlieBlich, wie alle tibetischen Fliisse, eine 
raumige Strecke weit der allgemeinen Streichrichtung des Gesteins folgend, 
ost- und siidostwarts dem Hoang ho zuzueilen. Die Gefahrlichkeit des Flusses 
ist beriichtigt. Man hatte mir schon in Hsi ning fu viel Bóses von ihm erzahlt. 
Ja, ich wollte eigentlich wegen des Tschiimóng tschii von Kue de aus auf dem 
rechten Hoang ho-Ufer aufwarts reisen. Die Gefahrlichkeit riihrt weniger von 
der absoluten Menge des Wassers her ais vielmehr von dem starken Gefalle und 
von der Tiefe des Bettes, das meist mit vertikalen Wanden in den Fela gegraben 
ist. Nirgends gibt es eine Furt.

Mit einem Diener zusammen stieg ich in den Grund der Schlucht hinab 
und versuchte an der Stelle, wo eine groBe YakstraBe iiber den FluB fiihrte, 
hiniiberzukommen. Wenige Schritte vom Ufer verlor das Pferd aber bereits 
den Grand unter den FiiBen und willenlos rifi uns der Strom hinweg. Der In- 
struktion eingedenk, die ich einst ais Dragoner erhalten, glitt ich von dem 
Riicken meines Tieres in das Wasser und schwamm, mich an der Mahne fest- 
haltend, nebenher. Aber obwohl dadurch das Pferd so gut wie entlastet war, 
obwohl es, wie auch ich, vollkommen nackend war, kein Sattel und nicht einmal 
das Zaumzeug ihm lastig werden konnten, so hatten wir doch die groBte Miihe, 
das Ufer zu gewinnen. Ais wir das erstemal den Uferrand wieder erreichten, 
war dieser so steil, daB das Pferd nicht FuB fassen konnte. Wir muBten uns 
noch einmal treiben lassen. Steif vor Kalte und atemlos wegen der Diinnheit 
der Hóhenluft kam das arme Tier endlich 500 m weiter unten wieder ans Land. 
Yak schwimmen zwar besser ais Pferde, aber da ich sie mit den Lasten auf dem 
Riicken hatte schwimmen lassen miissen, so muBte ich den Gedanken aufgeben, 
auch noch die Berge siidlich des Tschiimóng tschii zu erforschen. Der FluB 
war ein zu gefahrliches Hindernis. Seine Forcierang hatte mich wahrscheinlich 
die Halfte meiner Tiere und Lasten gekostet. Ich schwenkte daram nach
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Westen ab und folgte dem Tschiirnóng tschii aufwarts. Einen Weg gab es 
nun nicht mehr. Tiefe Schluchten, eine dicht hinter der anderen und eine steiler 
ais die andere, muBten uberschritten werden und machten die Yak zum Um- 
fallen miide und matt. Im Lager 27 wurde wieder einer der Ochsen geschlachtet, 
der nicht recht vorwarts kommen wollte. Meine Dunganen banden ihm die 
FiiBe zusammen, drehten seinen Kopf naeh Westen, damit sein Geist nach der 
Kaaba finde und von dort in den mohammedanischen Himmel gelange. Wenn 
das Messer mit einem kraftigen Ruck die Halsschlagader durchtrennt, ruft der 
Schachtende: „Bismillah!“, wirft gleich darauf das Messer auf die Erde und 
betet eine Koransure, die aber in dem Munde meines Dunganen H'an nicht im 
mindesten mehr arabisch klang.

Am 26. Mai morgens war Sung schwacher ais je zuvor. AuBer ihm war, 
ais wir aufbrachen, auch der altere Tschang schwer krank. Er war bereits so 
schwach, daB ihn zwei Mann auf sein Reitpferd heben muBten. Im ersten 
Augenblick hielt ich es fur die Wirkung meiner Opiumentziehung und lieB ihn 
noch eine weitere Pfeife rauchen. Er wurde jedoch wahrend des Marsches immer 
hinfalliger und begann zu phantasieren. Plótzlich befiel auch mich dieselbe un- 
sagliche Kraftlosigkeit, so daB ich mich nach jeder KompaBpeilung auf mein 
Pony heben lassen muBte. Bald war ich schlechterdings auBerstande, allein 
mich noch im Sattel zu halten. Zwei Mann muBten mir zur Seite stehen. So 
blieben nur noch vier Mann ais Treiber fur die groBe Karawanę iibrig. Wir 
schlugen deshalb schon um halb achtUhr in der Friihe wieder Lager; es war 
das 28. Ein Schiittelfrost packte mich und alle Glieder schmerzten. Das 
Lastigste aber war die Atemnot und Herzbeklemmung, die ich zunachst freilich 
der Hóhe des Lagerplatzes zuschrieb. Ais bei mir wie bei den anderen noch im 
Laufe des Tages Erbrechen und Durchfall dazukam, war ich iiberzeugt, daB wir 
an  Typhus erkrankt seien, der ja auch unter den Nomaden in Tibet nicht fehlt. 
Ich fiihlte mich so elend, daB ich es fur ausgeschlossen hielt, daB ich meine 
Krankheit iiberstehen konne, und diktierte am Nachmittag Da Tschang einige 
Abschiedsworte an meine Eltem und einige Befehle an die Leute. Ich muBte 
mir den Arm halten lassen, um nur meine Namensunterschrift unter Da Tschangs 
chinesische Zeichen zu setzen. Abends war meine Temperatur nahe an 41°. 
Um Mitternacht brachte Sung das Lager in heillose Verwirrung. In seinen 
Fieberdelirien war er aus dem Zelte gestiirzt, hatte der Wachę das Gewehr 
aus der Hand gerissen und blindlings drauflos geschossen. Dazu stiefl er den 
tibetischen Kriegsruf aus, so daB wir anderen Kranken iiberzeugt waren, die 
Sidia kamen. Auch ich wollte aufspringen, konnte mich aber nicht erheben 
und miihte mich vergeblich, den Hahn meiner Pistolen zu spannen.

Am Morgen des 27. Mai klagte auch Da Tschang iiber Mattigkeit und iiber 
Kopfschmerzen. Vier Mann lagen jetzt im Mannschaftszelt in Delirien. Ihre 
Schreie klangen markerschiittemd. Die Gesunden kampierten darum in einer 
Entfernung von 50 m von den Kranken. Sie Waren vorsichtig geworden und 
hatten dort alle Wafien zusammengetragen. Es waren am Ende nur noch die 
Mohammedaner, die sich aufrecht hielten. Ich versuchte durch Waschungen 
und durch Fiebermittel meine innere Hitze zu bekampfen. In meinem Kopf
aber hammerte es weiter und die Temperatur hielt sich gleich hoch.-----------
Es war ganz dunkel, ais ich wieder erwachte. Ich erinnerte mich, daB ich so- 
eben im Abiturientenexamen gesessen h a tte ---------- ja, ja, ich bin noch triefend
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nafi vor Examensangst. Es war mir schlecht ergangen. Ein kleiner hinkender 
alter Herr hatte mir bittere Vorwiirfe gemacht, daB ich nicht einmal die Verba 
auf „|u“ konne, daB ich mich statt mit den klassischen Griechen mit der un- 
niitzen Barbarensprache der Chinesen beschaftigt hatte. — — Neben mir 
stohnt etwas. Ich mache Licht und sehe Da Tschang vor mir, der mich mit 
glasernen Augen anstarrt. Plótzlich fahrt er auf und schreit, er miisse zu seiner 
Mutter, die sei unten im Tschiimóng-FluB und rufę ihn. Dber seinem fieber- 
heiBen Kopf mit dem zerzausten Zopf wogen die Zeltwande auf und ab. Ich 
will auf die Uhr sehen, um zu wissen, wie lange ich noch in der Gesellschaft 
dieses unheimlichen Kranken auf den Morgen zu warten habe, doch die Uhren 
sind alle stehen geblieben. Ich rufę die Namen meiner Diener. Niemand ant- 
wortete mir auf mein Rufen. Miihsam erhebe ich mich. Ich lag in einem schreck-
lichen Zustand auf meinem Lager.------ Ais es Morgen wurde, erfuhr ich, daB
mich meine Leute zwei Tage lang in Delirien hatten liegen lassen. Von jetzt 
an ging es aber mit mir und den iibrigen Kranken rasch aufwarts. Schon am 
2. Juni konnte ich mit Hilfe der beiden Ma einen kleinen Spaziergang machen. 
Die Umgebung des Lagers war wunderhiibsch. Ringsum spielten Hasen, weiter 
unten in der Schlucht, die zum Tschiimóng fiihrte, gackerten zwischen Biischen 
und Baumen allerlei Hiihner, ja sogar graue Tauben gab es hier. Von diesen 
erlegten sie mir viele und machten mir kóstlich mundende Suppen. Ich habe 
noch selten eine solche Freude am Leben empfunden wie in diesen Tagen. Es 
war mir, ais sei ich von einer langen Krankheit genesen und es war doch nur 
eine kurze Attacke gewesen. Mit der frischen Kraft, die sich bei mir eingestellt 
hatte, kam gleichzeitig der Friihling in das Tal. Die Prarie ringsumher farbte 
sich saftig griin. Die Leute brachten buntfarbige Anemonen und gelbe Primeln, 
ahnlich unseren Schliisselblumen. Den ganzen Tag war der Kuckucksruf zu 
hóren und eine Menge Lerchen sangen ihre Lieder wie in der deutschen Heimat. 
Der tibetische Friihling stellte sich aber leider mit recht nassem Wetter ein. 
Tief ziehende Regenwolken flogen unaufhórlich das Tschiirnóng-Tal herauf 
und brachten bei Tag Regen, bei Nacht Schnee. Mehrmals lag morgens eine 
10 cm tiefe Schneedecke. Wir hatten auch viele Gewitter mit starken elek- 
trischen Entladungen, und doch stieg die Temperatur nur ausnahmsweise bis 
+  10° und nachts hatten wir im Mittel noch immer — 1 °. Das Unangenehmste 
waren fiir uns Rekonvaleszenten die starken Regengiisse, die den Zeltwanden 
zuviel wurden. Der stundenlang dauernde kalte Spriihregen im Zeltinneren 
schien uns bis ins Mark hinein erkalten zu wollen. Kein Faden blieb trocken. 
An der Stelle, wo abends die Tiere festgebunden wurden, entstand grundloser 
Morast. Das komplizierteste Kanalsystem wollte schlieBlich nicht zur Ent- 
wasserung helfen. Der Lagerplatz war uns so sehr entleidet, daB wir, ehe wir 
uns ganz erholt hatten, weiterzogen. Bei mir wenigstens war es allein die Nasse, 
bei der Mannschaft aber war es noch Angst vor dem bósen Geist, der uns die 
Krankheit auf den Hals gejagt haben sollte.

6. Juni. Die gróBte Freude, ais es weiterging, hatte mein kleiner Foxterrier 
„Jack“. Er kannte nichts anderes ais reisen. Scheu und traurig schaute er 
mich an, solange ich krank lag und auf keine seiner Einladungen das Zelt verlieB. 
Regungslos lag er schlieBlich auf meiner Decke zusammengeringelt. Wie er 
mich aber heute auf dem Pferde sah, war er wie umgewandelt. Unermiidlich 
sprang er zu mir auf den Sattel und wieder zur Erde. Dann lief das kleine weiBe
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Tierchen wie ein Wiesel mit den groBen Hunden rnn die Wette den Hasen nach 
und trieb die Murmeltiere bis in die tiefsten Stellen ihrer Hóhlungen. Auf die 
Yakochsen und auf die Pferde hatte die lange Rast die beste Wirkung aus- 
geiibt, sie Waren so munter und frisch geworden, daB das Beladen sich recht 
scbwierig gestaltete.

Ich hatte H 'an mit der Weisung ausgeschickt, er solle nachsehen, wie es 
sich am besten im Tschumóng-Tale weiterreisen lasse. Er hatte mir die denk- 
bar schlechteste Auskunft gebracht. Mit den Ochsen sei nur wenig weiterzu- 
kommen, die Schlucht allzu steil eingerissen. Der Weg gehe auf der anderen 
Talseite. Infolge der Monsunregengiisse war der FluB stark angeschwollen und 
die Schwierigkeiten und Gefahren beim tlbersetzen waren damit noch vermehrt.

Ich verlieB das Tschurnóng-Tal und folgte der Seitenschlucht, in der wir 
lagerten, aufwarts. Nach einigen Stunden uberschritten wir einen maBig hohen 
Sattel und reisten in einer Parallelschlucht weiter nach Nordwesten. Herrlich 
geformte Berge erhoben sich zu beiden Seiten. Im unteren Teil fuBten sie in 
frisch griinen Matten, die Gipfel aber strahlten in blendendem WeiB. Wo die 
Schlucht sich nur etwas erbreiterte, sahen wir Reste von Nomadenlagem. Es 
muBten hier wahrend des eben vergangenen Winters zahlreiche Menschen gelebt 
haben. Jetzt waren Antilopen, Murmeltiere und Hunderte von Hasen die 
alleinigen Herren.

Mit Da Tschang war ich wieder wie friiher der Karawanę vorausgeritten, 
nach dem Wege spahend, meinen Karten- und meinen anderen Aufnahmen 
nachgehend, ais wir zur Linken auf einem schmalen Berggrat einige Berittene 
erblickten. Sie hoben sich ais scharf geschnittene Silhouetten vom Himmel ab. 
Kaum hatten uns die Reiter bemerkt, lieBen sie ein wildes „Juchu!" erschallen.

Auf dem hóchsten Punkte des Grates war ein groBer Steinhaufe, ein Lab 
(r)tse, zu erkennen. Davor angekommen, glitten die Reiter von ihren Pferden, 
steckten die Reitpeitschen, an denen die Fangleinen ihrer Pferde befestigt 
waren, ais Pikettpfahle in die Erde, errichteten im Handumdrehen einen kleinen 
Steinaltar und entfachten eine ofienbar mitgebrachte Glut darauf. Jetzt ging 
ein Tuten dort oben los. Eine groBe Meermuschel hatte der eine an den Mund 
gesetzt und ihr Tóne entlockt, die Ochsengebriill vortauschten. Der zweite und 
dritte rief dabei in alle Windrichtungen Berggeistemamen, lieB Wolleflóckchen 
fliegen und streute zahllose bedruckte Papierfetzchen (tibet.: sLong rschda, 
geschr.: rlung rta, s. Abb. 18) in den Wind. Es war der Gottesdienst, den 
reisende Akka von einem kleinen Kloster bei Dankar zur Feier des Voll- 
mondtages abhielten, denn es war gerade der 15. des Monates nach dem tibeti- 
schen Kalender. Sie waren auf der Reise zu den Wańsch dach' tseidia-Tibetern, 
bei denen sie den Sommer iiber fur ihr Kloster milde Gaben zu sammeln hatten. 
Die Wańsch dach' tseidia hatten hier im Winter ihre Herden geweidet. Alle 
Kloster von Amdo schicken solche Abgesandte zu den Nomaden zur Seelsorge. 
Das Kloster Gum bum allein sendet jahrlich viele Hunderte aus. Die Geschenke, 
die diese Sendlinge heimbringen, dienen zur Deckung der Verwaltungsunkosten 
des betrefienden Klosters.

Ais wir Weiterritten, begegneten wir im Grunde des Tales dem TroB der 
Priester, die auf dem Berge geopfert hatten, einer kleinen Yakkarawane, die 
Lebensmittel und Handelswaren trug.

Unser Lager 30 war in 3900 m Hóhe, gehórte aber immer noch in den Strom-
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bereich des Tschurnóng tschii. Die Talformen waren breit und gerundet ge- 
worden. Man konnte wiederum von kleinen Talebenen sprechen. Hand in 
Hand mit der Erbreiterung hatte sich die Flora und Fauna verandert. Nur 
mehr eine niedere, kaum 5 cm hohe Grasnarbe deckte die Erde, und bei dem 
letzten meterhohen Busch war auch der Kuckuck zuriickgeblieben. Dafiir 
galoppierten in dem offenen Gelande Kyangrudel, die in den Schluchten unten 
nie zu sehen Waren, und Spuren von Wildyak, von Ovis poli und dergleichen 
groBen Wiederkauern wurden bei jedem Schritte vorwarts haufiger. Viele 
riesige Yakschadel bleichten am Wege. An zahlreichen Tiimpeln stolzierten 
gravitatisch Kraniche und Watscbelten Enten und Ganse.

Am 8. Juni hatte es um vier Uhr morgens zu schneien begonnen und den ganzen 
Tag hatte das Schneetreiben angehalten, so daB wir nicht von der Stelle riickten. 
Die Wolken hingen bis ins Tal herein. Die Temperatur hielt sich um 0°. 
Es war ein auBerst ungemiitliches Lager. Alle aber Waren guter Dinge, weil 
es frisches Fleisch gab. Ich hatte mein erstes Kyang erlegt.

9. Juni. Wir brachen bei bedecktem Himmel sehr friih am Morgen auf. 
Langsam naherten wir uns um die Mittagszeit einem Passe. Das allerletzte 
Stiick stieg etwas steiler an und machte viel Arbeit. Die Schwierigkeiten des 
Passes lagen jedoch nicht in der Hóhe — oben maB ich 4370 m — auch nicht 
etwa in dem Bóschungswinkel, sondem in dem alles iiberziehenden grundlosen 
Schlamm. Bei jedem Schritt sanken die Tiere bis an die Sprunggelenke in den 
sandig-kiesigen Grund, der sich voll Wasser gesogen hatte. Die Vegetation 
war nun ganz zuriickgetreten. Da und dort wuchsen ein paar Polsterpflanzen, 
sonst gab es nur nackte Sande und eckige Steintrummer.

Die Wasserscheide zwischen dem Hoang ho und dem abfluBlosen Zentral- 
asien war wieder einmal iiberschritten. Fromme Reisende hatten an der Stelle 
einen groBen Steinhaufen zusammengetragen, ein Lab (r)tse aus lauter weiBen 
Quarzbrocken errichtet und dessen Spitze mit machtigen Wildyakschadeln 
gekrónt. Im Siidosten vom Passe — wir hatten nur einem Talchen zu folgen — 
lag zum Greifen nahe ein groBer Seespiegel, der Merduch' ts' o der Tibeter1) (Khara 
nor nach Roborowski). Es schien ein Kinderspiel, am gleichen Tag bis an sein 
Ufer zu gelangen, an dem von ferne schon ein griiner Hauch reichliches Futter 
fiir die Tiere versprach (Tafel LXVII). Aber so leicht derWeg fiir dasAuge sich 
ausnahm, so schwer war er tiefer unten zuriickzulegen. Auf dem gesamten Ab- 
fall bis in die Seeebene hinein setzte sich derselbe vegetationsarme Morast fort. 
Nur auf den schmalen Kyangwechseln versanken die Tiere nicht bis an den 
Leib im Schlamm. Schon allein die Entfemung in der Luftlinie vom PaB bis 
zum See hatte 10 km ergeben. Die Karawanę aber muBte muhsame Umwege 
machen. Standig Waren einige Leute damit beschaftigt, steckengebliebene 
Tiere von ihren Lasten zu befreien, sie herauszuziehen und wieder zu beladen.

„Gung schi, gung schi! — Wir gTatulieren, wir gratulieren!" riefen die Leute, 
ais wir am spaten Nachmittag immer zWar noch weit vom See, aber doch end- 
lich auf trockenem, festem Grund unser Lager 31 aufschlugen. „Du hast groBes 
Gliick, Herr, die Berggeister wollen dir nicht iibel, du hast kein einziges Tier 
verloren!“ Wir waren freilich auch vorsichtig zu Werke gegangen und hatten 
immer zwei Eklaireurs im Gelande vor uns. Die gute Stimmung hielt an, ais

J) So oder Mergenduch' ts'o nannten ihn die Sidia-Tibeter.

323



wir wider alles Erwarten im Lager uns noch heiBen Tee brauen konnten. Nur 
Wenige Augenblicke war die Sonne durch das dichte Gewólk gedrungen, aber 
diese hatten bereits geniigt, uns unser Brennmaterial zu bereiten. Der Dung 
der wilden Kyang war durch die in dieser Hóhe naturgemaB sehr intensive 
Bestrahlung erstaunlich rasch getrocknet. Es half hier auch noch der trockene 
Grund, die breite Zonę am See, welche Grasbedeckung zeigte. Das Grund- 
wasser, das weiter oben und an den Berghangen bis an die Oberflache reichte, 
zirkulierte hier unterirdisch, selbst die Bache versanken im Sande, ehe sie das 
Seeufer erreicht hatten.

Am 10. Juni gelangten wir ohne weitere Miihe an das Ufer des Merduch' ts'o. 
Er lag wie ein Spiegel so glatt vor uns. Noch war die Halfte seiner Oberflache 
gefroren. Aus dem satten Griin seines Wassers stachen blaulich schimmemde 
Eistafeln heraus und das Ufer umsaumten bizarr geformte Eisblockmassen, 
die von den heftigsten Sturmen erzahlten; fuBdicke Eisschollen waren viele 
Meter weit aufs Land geschleudert und dort zu einem hohen Wall aufgeturmt 
worden. Dies muB das Werk des Winters gewesen sein, im Sommer erreichen 
die Stiirme selbst bei den heftigsten Gewittem — wir hatten zurzeit meist zwei 
am Tage — nicht die Kraft, solche Massen in Bewegung zu setzen.

Ich folgte den ganzen Tag dem Ufer. Ich wollte das ganze Westufer be- 
reisen und aufnehmen, weil hier kleine Hiigel abwechslungsreiche Uferformen, 
tiefe Buchten und Halbinseln, hatten entstehen lassen. An der auBersten West- 
ecke des Sees wurden wir schlieBlich von einem winzigen Bache aufgehalten, 
der nirgends festen Grund hatte. Dort schlugen wir dicht am See auf einer 
schmalen Landzunge, die mit einem Felshiigel endigte, unser Lager auf. Ais 
wir eben die Tiere einfingen und sie von ihren Lasten befreiten, sturmte ein 
Prachtexemplar eines gigantischen tibetischen Hirsches von dem Felshiigel 
herab mitten durch die Herde. Es war dies das einzige Mai wahrend meiner 
ganzen Reise, daB ich ein solches Tier zu Gesicht bekam.

Der Merduch' ts'o liegt 4100 m hoch und hat eine GróBe von rund 23 qkm. 
Nach den Ufermarken zu urteilen, ist sein Wasserstand sehr wechselnd. Kein 
Wunder auch! Nirgends zeigte sich ein Ablauf. Trotzdem ist sein Wasser ganz 
wie das des gleichfalls abfluBlosen Si ni ts'o, des Gungga nor und Bayan nor 
vollkommen siiB. Seine Ufer werden nie von Nomaden mit ihren Herden auf- 
gesucht, dazu sind die Weiden nicht mehr gut genug. Tibetische Jager kommen 
dagegen oft hierher. Wir fanden in ziemlicher Zahl „Tado“ (tabrdo), Koch- 
stellen aus drei Steinen, wie sie Reisende und Jager zusammenstellen, um fiir 
ihr Kochgeschirr einen DreifuB zu schaflen.

11. Juni. Von der Route, die ich einzuschlagen dachte, wurde ich heute 
weit nach Westen abgedrangt. Die Karawanę hatte viele Stunden zu mar- 
schieren, bis sie es wagen konnte, den grundlosen Morast des Baches zu iiber- 
schreiten. Auch dann aber brauchten wir zu wenig mehr ais 5 Meter weit 
iiber eine Stunde.

Die Berghange waren hóchstens 5° steil. Aber das Gestein war zu einer 
feinen, braunen, tonigenErde aufgelóst, die alles Wasser festhielt. Bei 2° und 3° 
Bóschungswinkel war es Grasarten, ja schlieBlich selbst Moospolstern zu naB; 
die nackte Erde, d. h. nackter Schlamm, deckte allenthalben die Ebene. Lager 33 
schlug ich endlich auf einem kleinen Sattel auf, dem ersten trockenen Platze, den 
ich fand. Es lag 4315 m hoch (Tafel LXX). Ein dichtes Gebiisch aus Bergweiden
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von fast 1 m Hóhe dehnte sich daneben aus. Die Weidenkatzchen hatten sich 
eben erst entwickelt. Gelbe und blaue Iris lugten auf kurzeń Stengeln aus dem 
Boden. Wir blieben zwei Tage in dem Lager, zwei triibe, graue Regentage. 
Die Wolken verzogen sich nur, um diistereren Platz zu machen, die Hagel, 
Schnee, Regenschauer — oft unter Donner und Blitz — entluden. Nur auf 
kurze Augenblicke enthiillte sich uns das prachtige Panorama, sahen wir im 
Siiden die strahlend weiBe Gipfelmasse des heiligen Amne Matschen, um 
1000 m Tausende von Schneehauptem iiberragend, blinkte von weit im Westen 
der noch in eisige Fesseln geschlagene Spiegel des Tossunnor (mongol.), des 
Buttersees, zu uns heriiber. Dann war es so klar, daB ich mit meinem ZeiB eine 
Herde von wilden Yak, gegen sechzig Stiick, in lP /2 km Entfemung genau 
verfolgen konnte.

Auf unserem nachsten Marsche erzahlte mir Da Tschang eine seiner schlimm- 
sten Erfahrungen in Tibet. Mit seiner tibetischen Frau und drei K'am-Tibetern 
war er vier Jahre zuvor von Hsi ning fu nach K'am unterwegs. Am Merduch' 
ts'o vorbei, waren sie nach dem Platze Sum ndu gekommen. Wir sahen diesen 
Platz, die Miindung dreier Taler in die groBe Talebene des Tossun nor, 13 km 
im Siidwesten von meinem Wege. Die Reisenden hatten neben ihren Reit- 
pferden nur ein halbes Dutzend Packpferde und legten so taglich gegen 50 km 
zuriick. In Sum ndu pfifi den Ahnungslosen mit einem Małe eine Kugel an 
den Ohren vorbei. Rasch retirierten sie hinter eine nahe Sanddiine in ein Loch, 
von dem aus sie sich zu verteidigen dachten. DaTschang’s ganzes Hab und 
Gut trug sein Packpferd, aber die Verteidigung war aussichtslos. 120 Sakuch'- 
Fantse hatten sie umstellt und kreisten sie nun in ihrem Schlupfwinkel 
vollends ein.

Wenn es sich machen laBt, vermeiden Tibeter das Tóten. Angst vor der 
Stammesrache, auch Furcht vor dem Geist des Getóteten, der seinem einstigen 
Besitz nachgeht, halten sie zuriick. So lieB sich hier die Bandę trotz ihrer er- 
driickenden Uberzahl auf Verhandlungen ein. Da Tschang und seine Freunde 
durften schlieBlich auf fiinf alten, diirren Rosinanten abziehen. Ihre eigenen 
Pferde, ihre Lasten, alle ihre guten Kleider blieben in den Handen der Rauber. 
Nur so viel Mehl hatten sie herausbekommen, daB es gerade bis zu den Hor- 
kurma-Fan tse, die damals drei Tagereisen weiter siidlich am Hoangho saBen, 
ausreichte. Dort muBten sie viele Wochen lang Vieh hiiten, bis sie eine Karawanę 
mitnahm.

Meine Karawanę war nun im Bereich des Sees Tossun nor, den die Tibeter 
Dung re ts'o ner nennen. Antilopen- und Kyangrudel tummelten sich am 
Rande der groBen Ebene, die sich von meinem Lager bis zum Tossun nor 20 km 
weit ausdehnte.

Wir kampften am 13. Juni von sechs Uhr friih bis weit in den Nachmittag 
hinein mit dem Morast. Ich querte ein breites Tal, das in die Ebene des Tossun 
nor iibergeht, und iiberstieg hierauf einen riesigen Moranenwall. So kam ich 
wieder zu dem Oberlauf des Tschiimóng tschii. Das neue Lager lag auf einem 
ziemlich steilen, von Tiimpeln und Blumen ubersaten Naka-Feld. Weiter 
unten im Tal, noch naher am Tschiimóng, konnten wir Herden und Zelte er- 
kennen. Wir waren auch dort schon bemerkt worden, denn wenige Stunden 
nach unserer Ankunft umritten uns einzelne Reiterpaare auf der im Norden 
und Westen gelegenen Anhóhe. Wir rechneten damit, am folgenden Tage
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mit den Eingeborenen in Verkehr treten z u kónnen. Aber es sollte anders 
kommen.

W irhattenheuteumzwólf Uhr mittags ein heftiges Gewitter mitHagel, Blitz 
und Donner. Um acht Uhr abends zog nórdlich von uns ein neues Gewitter durch 
und um halb zehn Uhr steckten wir wiederum selbst im Zentrum eines solchen 
Wetters. Alle Elemente waren entfesselt. Blitz auf Blitz umzuckte uns, taghell 
rings die Bergzacken erleuchtend. Eine halbe Stunde lang rollte der Donner 
buchstablich ohne aufzuhoren weiter. Auf den anfanglich feinen Regen war wie 
immer ein Hagelsturm gefolgt. SchloBen bis WalnuBgróBe zerschlugen uns die 
Glieder. Heulend krochen die Hunde in die Zelte und unter die Kisten. Die Pferde 
rissen rasend vor Schmerzen an den Strangen, verwickelten sich in ihre Ketten 
und stiirzten iibereinander. Der ganze zusammengekoppelte Yakhaufe schien sich 
auf und davon machen zu wollen. Wir hatten alle Hande voll zu tun, um eine 
allgemeine Flucht zu verhindern. Dabei priigelten uns die Eisstiicke, die auf 
uns niederfielen. Wie Flintenschusse so scharf klangen die in der Nahe ein- 
schlagenden Blitzschlage dazwischen. Es schien nie mehr enden zu wollen. 
An den Hagel schloB sich harter Schnee, schlieBlich lagen die Kómer iiber 
einen halben FuB hoch. Pló tzlich — was war dies? Ein SchuB? Durch mein 
Zelt, in dem eine Kerze brannte, war eine Kugel gekommen. Und noch ein 
SchuB und wieder einer. „J-i-i! hu-u-u-u ...! hu-u-u! Ji—i!“ Stockfinster 
war die Nacht. Von ungezahlten Stimmen hallte das Wiesental. „Ihr Memmen," 
klang die eine den Hang herab, „wir schieBen euch alle tot, wenn ihr euch zu 
verteidigen wagt! Flieht oder verreckt! Hundsfott von Chinesen!" — „Wir 
wollen sehen, wer zuerst verreckt, dreckige Hunde!“ schrieen die Meinen zuriick. 
Wahllos schnurrten zugleich unsere Geschosse in die schwarze Dunkelheit hinein. 
Ein Dutzend Schiisse nur, und wie ein Spuk war auch dieses Wetter yoniber. 
Mit „Ji!“ und „ Yu-u-u. . . ! “ machten wir eine Streife. Auf 100 m nur hatten 
sich die Kerls herangewagt. So nahe fiihrten Kriechspuren ans Lager heran. 
Dort lagen Lunten, die naB geworden waren.

Ein kraftiger West half uns fiir den Rest der Nacht ein groBes Lagerfeuer 
schiiren, auf dem das Kyangfleisch vom Tage vorher gesotten ward. In  Pelz- 
und Filzmantel lag ich daneben, sah den Wachen zu, die jede eine Stunde lang 
in weitem Bogen den Lagerplatz abgingen. Neben mir hockten die anderen, 
wie ich das Gewehr im Arm, bis langsam dem einen, dann dem anderen der 
Kopf yomuber fiel.

Ais es tagte, packten wir rasch die Lasten auf die Tiere und fort ging’s auf 
dem Wege, den wir gekommen waren. Wohl hatte der heilige Amne Matschen 
mit seinen „18 Kópfen“ seit vielen Tagesmarschen zu mir heriibergewunken. 
Schier unwiderstehlich wollten mich seine noch unerforschten Gletscher und 
Schriinde anziehen. Wie oft schon hatte man an meinen Lagerfeuern den 
Namen dieses Berges gerufen! Hatte ihm ein „lha gsol“ dargebracht. Hatte 
man den Hut abgenommen und hatte Tsch'eng, hochaufgerichtet, die erste 
Schale aus dem Kessel ihm zu Ehren ais Libation in die Luft geschleudert!

Auf unseren Karten bezeichnet Amne Matschen eine lange Kette, die vom 
Tossun nor viele hundert Kilometer weit nach Siidosten reicht. Ich konnte 
feststellen, daB die Tibeter diesen Namen nur einem Gebirgsstock geben, einem 
Massiv, ahnlich dem des Montblanc in unseren Alpen. Die bei den Eingeborenen 
namenlose Kette, in der der Gipfel liegt, zeigt viele 5300—5500 m hohe Zacken.
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Aus ihnen heraus erhebt sich stolz und hehr der gótthche Berg bis zu einer 
Hóhe von ungefahr 6500 m. (Nach dem Meng gu yu mu dyi heiBt er bei den 
Chinesen Tsi sche schan und ist 300 Li lang. In  der Yiian-Zeit soli er Yirma- 
bum ula geheiBen haben. Bei den heutigen Mongolen ist er der Amuni matschan 
musum ula =  der gefiirchtete GroBvater Eisberg. Nach Jaschke’s Tibetisch- 
deutschem Wórterbuch ist er [tibetisch] der rMabya tschen hbomra =  der 
Herr des Gelben Flusses).

Wohl hatten wir bei dem nachthchen Uberfall gesiegt — nur ein Pferd fehlte 
am Morgen, ais wir die Tiere nachzahlten — aber fiir einen A b s t e c h e r ,  
den ich ja doch nur zu den Gletschern des Berges machen wollte, war mir der 
Einsatz zu groB, war mir meine Karawanę zu kostbar. Mein groBes Ziel lag ja 
viel weiter im Westen.

Abb. 18. Verkleinerung eines sLong rschda- 
Druckes. Natiirliche Grófie 11X 12 cm.

(In die 4 Ecken ist: kyun = Garuda, 'brug = Drache, 
lug =  Widder, sein =  Lówe gedruckt. Im ttufieren Ring 
befinden sich 8 Kwa = Zeichen, im inneren befindet 
eich: byi ba=Maus, glain =  Ochse, stag=Tiger, yosbu 
=  Hase, *brug= Drache, sbrul =  Sahlange, rta =  Pferd, 
lug = Widder, spre = Affe, bya =  Vogel, kvi = Hund,

pag = Schwein, d. h der 12 Tierzyclua).
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X.
Nach Tsaidam.

W ir zogen uns iiber das Ostende der Tossun nor-Ebene zuriick. Erneut 
begann der Kampf mit den Morasten. Weite Flachen bedeckte vegetationsloser, 
nackter Schlamm. Zwei Pferde waren durch das fortwahrende Einbrechen so 
matt, daB wir sie nur mit Miihe noch bis an den nordlichen Rand der Niederung 
bringen konnten, wo Sanddiinen standen und es leidlich trocken wurde. Auch 
fiinf Yakochsen konnten mit der iibrigen Karawanę nieht mehr Schritt halten. 
An den nachsten zwei Tagen sab ich mit dem Glas noch einzelne Reitergruppen. 
In  unsere Nahe wagte sich aber keine.

Der Marach ging nun genau nordwarts, wo auf der Kartę ein groBer weiBer 
Fleck und die vage Bezeichnung „machtiges Gebirgsmassiv mit ewigem Schnee" 
sich breit machte. Lager 36 (Tafel LXVIII), 37 und 38 schmiegten sich an den 
FuB schrofier Kalkberge, auf denen ich Karbon-(Culm-)fossilien (Phillipsia und 
Productus) sammelte. Westlich von uns lag ein viele Kilometer breites, morast- 
erfiilltes Hochtal. Oben auf dem Gipfel der Kalkberge in einer Hóhe von 4500 m 
fand ich gelbe, brutende Kasarkaganse. Man kann sich kaum einen ungemiit- 
licheren Platz fur dieses Brutgeschaft vorstellen. Selten nur sah dort ein winziges 
Pflanzchen aus einer Felsritze. Wo aber ein windsicheres Fleckchen, eineHóhlung 
sich zeigte, da lag Schnee. Warum nur diese Vógel Sommer um Sommer zum 
Briiten und zur Mauser aus dem milden chinesischen Tiefland gerade in diese 
sturmgepeitschten und ungastlichen Hóhen heraufkommen miissen? Auch in 
Erdlóchem in der Ebene leben viele kleine Vógel. Ich konnte drei bis vier Arten 
unterscheiden. Sie zwitschern halb singend am Tag, und selbst bei Nacht konnte 
ich sie oft noch piepsen hóren. Sie leben von Kórnern und Insekten. Einer 
der haufigsten Vogel war die tibetische Lerche (Melanocorypha maxima). AuBer 
ihnen konnten wir noch Milane, Adler und Geier beobachten. Alle anderen 
Vógel, die wir noch am Tschiirnóng gesehen hatten, Kuckuck, graue Tauben, 
Elstem, haben wir zuriickgelassen. Einige Schmetterlinge flattem, sowie die 
Sonne sich zeigt, iiber das niedere Gras, doch sind es stets dieselben Arten1). Auch 
die Kleinfauna ist reich an Individuen, aber arm an Arten. Spinnen scheinen 
von den Insekten fast am haufigsten vorzukommen, zumeist sind es Lauf- 
spinnen; dann gibt es hier auch noch einige Fliegenarten und vor allem viele 
Asseln und von Kafem schwarze Karaben von 12 mm Lange.

Das Wetter war in diesen Tagen sehr Wechselnd. Im Lager 36 spannte 
sich ein wolkenloser, stemklarer Nachthimmel iiber uns, so daB sich die Tem
peratur bis auf — 8° abkiihlte und am Morgen dicker Reif, eine Seltenbeit in

J) Papilio machaon-ladakensis Moore; Pap. tamerlanus Oberthiir; Armandia thai- 
dina Blanch., Aporia hippia-tibetana Gr.; Mesapia peloria Hew.; Melitaea didyma- 
turanica Stgr. wurden hier u. a. gesammelt.
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diesen Hóhen, den Boden bedeckte. Im Lager 37 muBten wir schon wieder 
einen Rasttag einlegen, weił nasser Schnee vom Himmel herabwirbelte und 
wir den ganzen Tag in den Wolken steckten. Mittags stellte sicb an meiner Zelt- 
tur ein zottiger, fremder Hund ein, ein mageres Tier mit einem Wollstrick um 
den Hals, der durchgebissen war. Nach einigen derben Auseinandersetzungen 
mit meiner Meute wurde er ais neuer Teilnehmer in die Karawanę aufgenommen. 
Doch schon in der nachsten Nacht zeigte er seine wahre, wilde Fan tse-Natur, 
die keine Riicksicht auf Mein und Dein nimmt. Frech brach er zuerst in meinem 
Zelte ein, nachher stahl er noch in dem Dienerzelt. In einem der nachsten Lager 
riB er aus dem Gepack die von mir gesammelten Tibeterschadel, die ich in ein 
dickes Wollbiindel eingenaht hatte, das ich tagtaglich auf ein schonungs- 
bediirftiges Yak aufbinden und, im Lager angekommen, selbst abladen mufite. 
Aus Furcht vor dem „gui“ beriihrte es keiner meiner Leute. Der neue Nimmer- 
satt aber kannte keinen Respekt. Er schleppte das Biindel in der Nacht 1 km 
weit vom Lager weg, zerbiB es und zerbrach die Gesichtsteile der Schadel. Am 
friihen Morgen fanden wir ihn noch bei dieser Arbeit. Jetzt hatte ich seine 
Unverschamtheit satt. Ais Steinwiirfe ihn nicht vertrieben, schoB ich nach 
ihm. Dies endlich verstand er. Wie von der Tarantel gestochen, jagte das

schwarze, struppige Scheusal davon, immer mitten durch die groBe vegetations- 
lose Ebene. Alle Leute frohlockten, ais er verschwunden war. „In dem steckt 
der Gui eines ganz schlechten Kerls,“ riefen sie, „den haben Fan tse ausgesetzt.“ 
Und Da Tschang erklarte mir, dafi die Tibeter Hunde, die einen schlechten 
und nichtsnutzigen Charakter haben, nicht abtóten, um sich ihrer zu ent- 
ledigen, sondern sie mehrere Tagereisen von ihren Zelten entfernt festbinden 
und ihrem Schicksal iiberlassen. Auch meine Chinesen und Mohammedaner 
hatten ganz ahnliche Vorstellungen. Ich schenkte ihnen einst einen Chinesen- 
hund, den ich in Hsi ning gekauft hatte, der aber vollstandig versagte; sie 
sollten ihn toten und das Feli ais Unterlage beniitzen. Doch ihre Angst, er 
wurde „h'a,“ d. h. sie ais Geist noch verfolgen und schadigen, war zu groB. 
Sie glaubten, wenn man den Hund totschliige und liegen lasse, mache es 
nichts, wenn man aber sein Feli beniitze, so werde sein Geist mitziehen und 
sich rachen.

19. Juni. Wir kamen heute iiber eine flachę Wasserscheide von 4340 m 
und sind damit aus dem Kalkgebiet heraus und in das Urgestein gelangt. Auch 
hier ist fast keine Vegetation. Man sieht sehr weit, aber selbst von der Wasser
scheide aus konnten wir vor uns im Norden noch immer keinen hóheren Ge- 
birgszug entdecken. Zunachst will ich noch zwei Tagereisen weit die Richtung 
nach Norden beibehalten. Freilich sind die Tagesmarsche hier winzig. Wir 
miissen die Tiere lange weiden lassen, denn das Grasen ist bei einer Grashóhe 
von nur 4 cm sehr zeitrauhend. Es ist erstaunlich, daB so groBe Tiere wie die
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Kyang und gar die Wildyak, dereń ich heute eine Herde von sechzig Stiick 
begegnete, hier ihr Leben zu fristen vermógen.

20. Juni. Es schneite wieder den ganzen Tag und wir blieben im Lager 39. 
Ich lag zwar warm und trocken in meinem Zelt, aber ob der ewigen Regenrast- 
tage in recht scblecbter Stimmung. Dber mir rieselte der nasse Schnee unab- 
lassig gegen das Zelttucb; wie ein GieBbach klang auch das Geschnatter aus 
dem naben Mannschaftszelt, wo sie an solcben Ruhetagen unendbcbes Garn 
spannen. Durch Schauermaren von Raubern und Mordem macbten sie sicb 
gruseln und dann hef ihnen wieder das Wasser im Mund zusammen bei der 
Beschreibung leckerer Gerichte, von Trauben und Melonen, die sie sich im 
scbónen Cbina hatten scbmecken lassen.

Wenn nur die Gegend nicht so trostlos ware! So weit man sieht, sind flachę, 
verschlammte Terrainwellen. Wo ein Fleckchen aus dem nassen Schnee hervor- 
schaut, zeigt der Boden nur ganz vereinzelte, kaum 3—4 cm lange Grasbiischel- 
chen.

21. Juni. Der diesjahrige Juni ist viel nasser ais der vor zwei Jahren. Immer 
waten wir im Schlamm. Gegen Mittag iiberstiegen wir einen kleinen Sattel, 
von dem aus wir endbcb in der Ferne im Norden einige Bergzacken zu Gesicbt 
bekamen. Wie groBe, weiBe Segel am Horizont des Meeres, so hoben sich vom 
tiefblauen Himmel einzelne weiBleuchtende Spitzen am Horizont der welbgen 
Ebene ab. Ist dies Prscbewalskis „machtiges Gebirgsmassiv mit ewigem 
Schnee"?

Es war ein Jagdtag erster Ordnung heute. Eine Antilope und einen Kyang 
erlegte meine Biichse Wahrend des Marsches. Aus einem Rudel Kyang von etwa 
bundert Stiick batte ich den Hengst auf 250 m durch das Gescheide gescbossen. 
Weidwund trabte er noch kilometerweit, bis ibn meine Hunde in dem kraftigen 
Bache stellten. Vier Stuten begleiteten ihn und scbienen nicht iibel Lust zu 
haben, die Hunde mit ihren Hufen zu bearbeiten. Sie fliichteten erst mit un- 
willigem Schnauben und Grunzen, ais wir Menschen dazukamen. Der Hengst 
war ein alter Kampe, sein Feli wieś unzahlige BiBnarben auf. Han hatte ihn 
noch nicht geschachtet, da kreuzte vor uns die Ebene eine machtige schwarze 
Schar. Es waren 80—100 Wildyak. Oflenbar hatte sie mein SchuB auf- 
gescheucht. Kurz darauf stellten wir die Zelte auf, und ich verfolgte mit Tsch'eng 
die Herde. Wir erreichten sie zwar nicht mehr, dafiir stieBen wir bei der Ver- 
folgung auf ein aasfressendes Luchsweibchen, das nun noch zur Strecke gebracht 
wurde. Nicht weit davon sah ich einen Baren eifrig Mause graben. Wahrend 
mein Mann den Luchs abdeckte, birschte ich auch noch den Baren an. Tot- 
miide von dem FuBmarsch in der diinnen Hohenluft kamen wir heim ins 
Lager. Ein groBes Gliick hatte ich heute: Da Tschang, der stets meinen 
Drilling schulterte, war — wie ich erst spater erfuhr — mit dem Pferde kopf- 
iiber in einen Sumpf gestiirzt und dabei war Schmutz in die Miindung des 
Kugellaufs gekommen. Beim ersten SchuB auf den Luchs explodierte der Lauf 
an der Miindung und ein Stiick davon sauste hart an meinem Kopf vorbei. 
Der Drilling sieht nun bós mitgenommen aus. Der Kolben ist wegen eines 
Sprunges kunstgerecht mit Draht verbunden, der Kugellauf um 10 cm ver- 
kiirzt und zerfetzt; der nachste Biichsenmacher aber wohnt in Kalkutta oder 
Schanghai!

22. Juni. Ein eiskalter Nordweststurm pfifi uns wahrend des Marsches ins
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Gesicht, machte die Augen tranen und das Schreiben und Peilen zur Qual. 
Uber die Ebene jagten sich Wolken voll Hagelschnee. Wo sie durchkommen, 
blitzt eine weiBe Spur auf, ais ob der tibetische Sturm die Erde gleich einem 
Seespiegel zu Schaum und Gischt aufwiihlen kónnte. Nach einer Stunde 
spatestens ist aber die letzte Spur des Hagelschnees wieder aufgesaugt.

Kyangrudel und ein Bar trieben sicb in dem weiten Hochtal umher. Schwarme 
von Gansen und Enten bielten hier ibre Sommerfrisehe. Ein groBer Kranicb 
stelzte nach Kneippmanier in einem halb von Eis bedeckten See. Das einzige 
gelbe Yak, das ich in meiner Karawanę hatte, erreichte heute das Lager nicht 
mehr. Es gehórte schon lange zu den schonungsbediirftigen Tieren und ging 
leer. Seit acht Tagen hatte es ein Exanthem bekommen, das sich zuletzt uber 
den ganzen Kórper ausgebreitet hatte. Ich wollte seinen Leiden rasch ein Ende 
machen, aber meine Mannschaft hinderte mich daran. Es sei Siinde, sagten 
sie, ein Tier nutzlos zu toten.

23. Juni. Ein Marsch von halb sieben bis zwolf Uhr brachte mich uber 
einen ungemein Aachen und von einem 2 km langen See bezeichneten PaB. 
Wir sind nun im Bereich des Ts'aidam-Wassers, aber das Gras ist damit nicht 
reichlicher geworden. Morgen muB es besser kommen, sonst verliere ich noch 
viele Tiere. Heute blieb wieder ein Yak zuriick. Die Schneezacken, die wir vor 
zwei Tagen entdeckten, haben wir nun in groBer Ausdehnung vor uns. Es ist 
schade, daB ich nicht im Freien sitzen und schreiben und die prachtige Aus- 
sicht genieBen kann, der Wind ist aber zu ungemiitlich. Ich schatze die Gipfel 
auf 800 bis 1000 m hóher ais unseren Standpunkt, das macht 5000—5200 m. 
Aber das Schatzen ist ein eitles Unternehmen bei der irrefiihrenden Klarheit 
und bei der immerhin groBen Entfemung. Der hóchste Kamm lauft in einem 
Abstand von 8 km (Tafel LXIX).

24. Juni. Wir folgten bei dem heutigen Marsch einem zuerst winzigen Rinn- 
sal abwarts, das, bis wir in nur 4085 m Hóhe unsere Zelte aufstellten, schon zu 
einem stattlichen Wildbache angeschwollen war. Der groBe Schneegipfelzug, 
auf den wir von Siiden her gestoBen waren, streicht genau NW—SO. Es stelłte 
sich heraus, daB es dieselbe Kette ist, die ich friiher schier 100 km weiter siid- 
óstlich im Tscheger rdyibtsen la iiberstiegen hatte1). Der heutige Weg dem 
Bach entlang lief in einer groBen, der Kette parallel ziehenden Langsfurche. 
Bauchige MoranenWalie engten von den Gipfeln aus das Tal ein, so daB wir 
zuletzt nur Moranenschuttwalle und keine Gipfel mehr zu Gesicht bekamen.

Schneeschauer und Sonnenschein kampften weiter miteinander. Ais sich 
aber die Wolkenschleier wieder einmal hoben, efatdeckte einer vom neuen Lager 
aus an einer Morane hoch oben einige schwarze Piinktchen. Es war eine Herde 
wilder Yak. Ich konnte sie nur mit dem Glas erkennen. Doch rasch war eine 
eifrige Jagdpartie beisammen. Ich wahlte die drei Mohammedaner ais Be- 
gleiter, ermahnte die Zuriickbleibenden zur Vorsicht und ritt mit meinen Jagem 
1% Stunden lang an den Moranen in die Hóhe. Zahlreiche Kyang umkreisten 
uns wieder, wurden aber nicht beachtet. Die Pferde keuchten den steilen Hang 
hinan. Oft muBten wir ihretwegen Halt machen. Ais wir schon hóher ais der 
letzte PaB, rund 4400 m hoch, gestiegen waren, entdeckten wir endlich wieder i)

i) Ich fand spater noch heraus, daB in dieser Kette auch der PaB Wahońg la liegt. 
Tibeter nannten sie die Berge des Wahońg la.
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die Tiere, die wir unten vom Lager aus gesichtet hatten, in 2 km Entfemung 
ais schwarze Masse auf einem Schneefeld zusammengedrangt. Nun koppelten 
wir die Pferde und zogen auf Schusters Rappen weiter. Die Schlafen pochten 
trotz unseres langsamen Tempos, bald wateten wir in Sehlamm und Sumpf, 
bald stiegen wir iiber die runden Granitblócke der alten Morane, die aus einem 
ungeheuren Felszirkus weiter im Osten sich herauszog. Im Jagdeifer glaubten 
wir oft schon ganz nahe zu sein, zu oft hielten wir dunkle Granitblócke fur 
Wildyak. Da endlich schimmerte durch die Steine eine pechschwarze Haar- 
decke. Weiter gebt es nun auf dem Bauch. Zu der Anstrengung des Kriechens 
gesellte sich ein rasender Nordsturm, der uns seine scharfen Hagel- und Schnee- 
kórner ins Gesicht peitschte, uns den sparlichen Atem raubte und die Augen 
mit Tranen fiillte. Wir waren nun auf 500 m herangekommen. Jegliche Deckung 
hórte hier auf. Ein Bulle windete uns, lange ehe er uns schuBgerecht wurde. 
Blitzschnell kam Bewegung in die schwere Masse und mit einem ungeheuren, 
dumpfdróhnenden Rauschen stiirmte die Herde — an die 400 Stiick — den 
Hang hinab. Unter ihren Hufen lóste sich eine Murę los, Felsblócke und Schlamm- 
massen begannen talab zu gleiten. Die Tete geriet darob ins Stocken, die hinteren 
Stiicke aber drangten weiter. Der zappelnde Haufen bot ein gar leichtes Ziel. 
„Tscho pa i ts'ien mi da!“ (Visier 1000) rief ich meinem Begleiter zu. „Hang!“ 
(SchieB!) Ich selbst gab mit diesem Visier drei Schusse ab und nach jedem 
SchuB blieb ein Tier hinter der sich vorwartswalzenden Masse zuriick. Es war 
ein wahres Gliick, daB mein Dungane neben mir im Jagdeifer trotz der an- 
gesagten Distanz mit Standvisier schoB; es ware ein zu grauses Morden geworden.

So schnell wir konnten, gingen wir auf die wundgeschossenen Tiere zu und 
doch verging fast eine Viertelstunde, bis wir sie erreicht hatten. Ein machtiger 
Bulle stiirmte nun aus der Herde heraus und auf uns los. Doch ehe wir ihn 
zu fiirchten hatten, besann er sich eines Besseren und rannte den anderen nach. 
Zwei Tiere waren stark angeschweiBt. Auf diese stiirzten sich meine Dunganen. 
Es war die hóchste Zeit zum Schachten, sollte das Fleisch fur einen Moham- 
medaner noch koscher sein; nur noch wenig und dunkles Blut floB aus den 
durchschnittenen Kehlen. Ich selbst machte mich auf die Suche nach dem 
dritten krankgeschossenen Stiick, das der Herde nachzueilen trachtete, die 
sich bereits wieder beruhigt hatte und in gemachlich schleppfiiBigem Rinder- 
schritt dem Eingang des alten Gletscherzirkus zusteuerte. Endlich kommt mir 
mein Stiick schuBgerecht und es gelingt mir, es so zu treffen, daB auch dieses 
noch die Mohammedaner nach Westen drehen und schachten kónnen. Auf 
meinen neuen SchuB hin stiirzt die ganze schwarze Herde iiber die machtigen 
spaltenreichen Granitblócke eines Kares. Ein furchtbares Bild entrollt sich. 
Hier fallt ein Tier und sucht zappelnd, geangstigt aus der Spalte zwischen den 
Blócken herauszukommen, dort versinkt spurlos ein Kalb. Und dazu bricht 
in toller, tibetischer Wucht ein gewaltiges Gewitter mit Blitz und Donner und 
Graupeln los, unendlich machtiger ais meine Biichse zwischen den Felswanden 
dróhnend. Schauerlich vermischt sich mit dem Schlag auf Schlag erfolgenden 
Donner das klagende Gebriill der nach ihren Kalbern suchenden Kiihe. Mir, 
der ich all den Jammer verursacht hatte, fielen Schillera Worte des Berg- 
geistes ein:

„Raum fiir alle hat die Erde —
Was verfolgst du meine Herde?"
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Eilends trieb es mich ins Lager zuriick, in dem nur sieben Mann geblieben waren. 
Zum Gliick fand ich dort alles in bester Ordnung. Meine Jager kamen erst 
spat in der Nacht mit dem Fleisch und den Trophaen heim. Sie waren schon 
wahrend des Abbalgens von Geiern und Wólfen umkreist worden.

Nicht allzu weit von diesem Lager bricht der Bach, dem wir von Siidosten 
her gefolgt waren, in einer engen Schlucht durch die linkseitige Felskette. Ein 
nicht gar langer Reisemarsch fluBabwarts brachte mich an heiBe Quełlen, nach 
denen ich schon langst Ausschau hielt. Rockhill hatte sie im Jahre 1892 ent- 
deckt1). Ich war hier wieder auf bekannten Boden gekommen. Ich wuBte jetzt, 
daB ich am Tsaghan usse-FluB stand und nur noch seinem Lauf zu folgen hatte, 
um mein nachstes Ziel, Ts'aidam, zu erreichen. Zunachst aber erforderte der 
klagliche Zustand meiner Tiere mehrere Rasttage. Ich schlug dicht neben den 
Quellen das Lager 44. Wir Waren nun wieder auf 4000 m herunter gekommen, 
und herrliches Gras bot Nahrung fur die armen Yak und Pferde. Die nicht 
eehr kraftigen, aber sehr heiBen Quellen sprudeln zu beiden Seiten des mit 
einem Małe scharf in die Talsohle eingesagten und Kaskaden bildenden Baches. 
Die Silikat- und Kalksinterbildungen der Quellen haben die sonst lockeren, 
groben Geróllmassen ungemein fest verkittet und dem Bach nur eine enge 
Passage gelassen. Sie haben auch Hóhlungen und wannenartige Bildungen, 
ein echtes Wildbad, geschafien. Auf den Weiden rings erzahlten alte groBe 
Kochherde und andere Spuren, daB hier zeitweise Nomaden mit ihren Familien 
und Herden zu wochenłangem Aufenthalt heraufkommen. Gebetwimpel, Wolle- 
flóckchen und mit tibetischen Gebetzeichen beschriebene Kieferknochen von 
Schafen, sowie kleine Quarzbrockenhaufchen zeigten deutlich, daB die Quellen 
ihren Besuchern schon viel Gutes getan hatten und fur ein heiliges Platzchen 
gehalten wurden, einen Ort, den gute Berggeister zum Wohle der Menschheit 
hergerichtet haben. Die Menschen freilich hatten gar wenig zur Verbesserung 
des Bades getan. Ein halsbrecherischer Steig fiihrte zu den Quełlen hinab. 
Man muBte gebiickt an einer stark nach Schwefel riechenden Grotte vorbei, 
um zu einer Naturwanne zu gelangen, die allein ein Bad ermóglichte. Das meiste 
Wasser, das +  87,7° heiB aus dem Boden quillt, flieBt sofort in den zur Zeit meines 
Besuches + 4 °  kalten Bergbach. Das eine Becken aber, das so groB war wie 
eine gewóhnliche Badewanne, erlaubte es, das heiBe Wasser auf jede gewiinschte 
Temperatur zu bringen. Man brauchte zu dem Ende nur mit Lehm die kleine 
Zufiihrungsrinne zu verstopfen. In kiirzester Zeit wurde durch die kalte 
tibetische Luft das heiBe Wasser abgekiihlt (Tafeł LXXI).

Die Wirkung, die das Wildbad auf die verschiedenen Typen meiner Karawanę 
ausiibte, war sehr charakteristisch. Der Fan tse Me aus Kue de besah sich die 
Gelegenheit und schob, Gebete murmelnd, wieder ab. Er war nicht krank, 
brauchte also das Wasser nicht. Die Mohammedaner H'an und die beiden Ma 
gingen zu den heiBesten Stelłen und rieben sich Stirn, Hande und FiiBe unter 
Gebeten rein. Meine Chinesen wuschen sich den Oberkórper. Nur Da Tschang 
— iibrigens der einzige von meinen Leuten, der lesen konnte — ahmte mich 
nach und nahm ein Vollbad. Ich, der Europaer, holte zahllose versaumte Bader 
nach und blieb stundenlang im Wildbad sitzen. Da, wie ich wieder einmal 
meinen an Ungeziefernarben reichen Leib wohlig im Wasser dehnte, erscholl i)

i) Rockhill, Diary, S. 129.
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plótzlich der Ruf der Lagerwache: „Fantse! Fantse!" Wie einst Graf Eber- 
hard der Rauschebart Leibrock, Mantel und Schwert, so erwischte ich schleunigst 
meine Pelzjacke und meinen treuen Eckart „Modeli 89, Kaliber 7,9 mm“, und 
eilte durch den hiifttiefen, eiskalten Bach und auf einem Wegchen, „nur GeiBen 
klettern dort“, zum Zelte. Zum Gliick war es nur halbbłinder Larm. Eine 
Gesellschaft von acht bis zehn Tibetern war, ohne uns zu bemerken, das Tal 
heraufgekommen und vorbeigeritten, ahnungslos, daB wir miteinander soeben 
eine asiatische Kopie zu einer Uhlandschen Balladę geliefert hatten.

Meine botanische Sammlung, sowie mein Speisezettel erfuhren an den 
heiBen Quellen willkommene Bereicherung. Die Grasflachen waren bedeckt 
von Blumen. Hasen und Murmeltiere, die weiter oben gefehlt hatten, stellten 
sich hier wieder ein, und H'an fischte mir in dem Bach einige Barschen ahnelnde 
Fische. In der zweiten Nacht unseres Aufenthaltes trat wieder nach heftigen 
Gewittern Schneefall ein. Bei Tagesanbruch lag der Schnee 10 cm hoch ums 
Zelt. Seit vielen Tagen war zum erstenmal der Morgen klar, und trotz unserer 
verhaltnismaBig niederen Lagę zeigte das Thermometer — 6°. Vom wolkenlosen 
Himmel strahlte die Sonne auf eine glitzernde Winterlandschaft (Tafel LXXIII). 
Zum Gliick fur meine Tiere machte sie aber der weiBen Pracht rasch den Garaus. 
In kurzester Frist war der "Schnee, ohne Tauwasser zu bilden, verdunstet, noch 
ehe das Thermometer eine Lufttemperatur von 0° anzeigte.

Wahrend des letzten Ruhetages in unserem Badeort machte ich einen Jagd- 
zug in die Felsberge weiter im Westen. Wir kamen in einem Joch bis auf eine 
Hóhe von 4800 m. Ich hatte von dort einen prachtvollen Rundblick, erlegte 
jedoch nur einige Hiihner in der Art und GróBe unseres Birkhuhns. Auf dem 
Joch oben lagen groBe Mengen von Wildyaklosung. Immer die zugigsten und 
kaltesten Orte sucht sich das schóne Wildbret zum Nachtlager aus. Ais wir am 
Abend ins Lager ritten, galoppierten lange Linien von Kyangrudeln, unzahl- 
bare Hunderte, das Tal herauf an uns voriiber. Es waren die Stiicke, die 
wir auf unserem Vormarsche in das Tal hinabgetrieben hatten. Sie kehrten 
nun, die felsigen Berghange peinlich meidend, auf ihre grasarmen Hochebenen 
zuriick.

Auf der schónen Weide waren die Karawanentiere sehr munter geworden 
und rasch ging es nach den Ruhetagen das Tsaghan usse-Tal hinab. Schon im 
nachsten Lager hatten wir die Zonę der niederen Holzgewachse erreicht. Zu 
meinem Kummer sah ich aber das Gras nicht besser, sondem immer schlechter 
und harter werden, je naher wir Ts'aidam riickten. Das harte Ts'aidamgras, 
die Cobresia Thibetica, nahm immer mehr iiberhand (Tafel LXXII). Es fehlten 
auch zunachst wieder jegliche Spuren einer friiheren Besiedlung. Erst am vierten 
Tage stieBen wir auf verlassene Weideplatze und kurz darauf auf Nomadenzelte. 
Wir Waren in das Gebiet des Moch' tschiin-Stammes geraten, zu Tibetern, die zu 
dem groBen Volk der Wanschdach' gehóren. Die Moch' tschiin sind nur dreiBig 
Familien stark, und obwohl sie ein grofies Land besitzen und trotzdem sie dies nie 
geschlossen, sondem zerstreut in Gruppen zu vier bis sechs Familien besiedeln, 
miissen sie doch alle vierzehn Tage ihre Lagerplatze wechseln, Weil das 
Weideland allzu diirftig ist. Alles wieś darauf hin, daB wir uns mehr und mehr 
aus dem Bereich des Sommermonsuns entfernt hatten und daB wir uns am 
Rande des trockenen Zentralasiens befanden. Die Regengiisse Wurden seltener 
und weniger ausgiebig. Die kleineren Seitenschluchten Waren trocken in ihrem
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Grun.de und zeigten LóBansammlungen. Nur Wenige und geriugfugige Wasser- 
laufe gesellten sich noch dem Tsaghan usse zu.

Schon bei den Moch' tschiin fiel uns die groBe Zahl von Stechmiicken auBerst 
lastig. Auf den nachsten Marschen aber wurde die Plagę immer unertraglicher. 
Es waren die Vorboten von Ts'aidam. Wir waren jetzt ganz nahe an dem groBen 
Salzsumpf Zentralasiens, der Brutstatte von Millionen und aber Millionen Stech- 
miicken. Bis iiber 3500 m, d. h. 700 m iiber die Ts'aidam-Ebene, steigen im 
Juni und Juli ibre Schwarme wie Wolken so dicht auf. Im Tsaghan usse-Tal 
Wurden wir schlieBlich von den Plagegeistern so schlecbt bebandelt, daB wir 
es nicht Wagten, in die Ebene selbst mit der Karawanę hinabzusteigen. Wir 
bogen nach Westen und Siidwesten ab, uns immer in etwa 3500 m haltend. 
Wir iiberschritten eine Reihe flacher Passe. Schaf- und Einderherden weideten 
am Wege und wir saben viele Zelte. Es war das Land der Róngan-Tibeter1) er- 
reicht. Diese sind angeblich nur fiinfzig Zelte stark. Sie Waren gegen uns an- 
fanglich unfreundlich und forderten einen unverschamt hohen Durchgangszoll. 
Der groBe PaB des Amban-Ya men in Hsi ning fu, auf den ich — allerdings 
immer im Gegensatz zu meinen Leuten — groBe Stiicke gehalten batte, machte 
gar keinen Eindruck auf sie. Sie erklarten ihn wobl fur gut, aber er gehe sie 
nicbts an, denn sie hatten noch nie solch einen Geleitsbrief gesehen. Sie kannten 
nur den sogenannten „ma piao“, den Befeblsbrief fur Ula, wie ihn die Dol- 
metscher aus dem Hsi ninger Ya men bei ihren amtlichen Reisen bei sich 
tragen. Erst ais sie die vielen „kwei po“ (Hinterlader) sahen und hórten, daB 
einige von uns — wie Da Tschang log — Soldaten des Amban seien, anderten 
sie ibr Benehmen. Ich wollte Schafe bei ihnen kaufen, aber sie hatten nur 
kleine Herden. Sie sind sehr arm, wohnen weitab vom Markt und kónnen ihren 
Mehlbedarf nicht wie die Kuku nor-Tibeter zum Teil durch Salztransporte 
decken, sondern nur Tauschhandel mit ihren Hauten und ihrer Schafwolle 
treiben. Mit Da Tschang zog ich ais Hausierer in Gam und Dreli, Nadeln, Rasier- 
messern und Wollgiirteln, Kammen, Messern und Rosenkranzen einen Nach- 
mittag lang von Zelt zu Zelt. In einem derselben war ich Zeuge, wie man hier- 
zulande rasiert und frisiert. Auch die hiesigen Fantse trugen sich wie die 
Chinesen. Sie rasierten aber eine gróBere Flachę des Kopfes, lieBen am Wirbel 
weniger Haare lang wachsen. Rasiert wurde, daB Gott erbarm!, mit dem am 
Giirtel hangenden AlltagseBmesser vollkommen trocken, oder indem sie hóch- 
stens mit kaltem Wasser die Haare anfeuchteten. Die Barthaare aber wurden 
wie bei allen Tibetern mit einer Pinzette ausgerupft.

Dicht an die schwarzen Rengan-Zelte, nur durch einen kleinen Bach getrennt, 
schliefien sich die weiBlichen Filzyurten der Schang rdi-Mongolen, in dereń Mitte 
ich Lager 51 aufschlug. Auch die Mongolen waren gegen mich wenig gastlich, 
ja beinahe feindlich gesinnt, aber ich lieB mich dadurch nicht abschrecken und 
blieb mehrere Tage bei ihnen. Ich erreichte es auch, daB sie mir zum SehluB 
Milch und Schafe verkauften, nur ihre Yurten durfte ich nie betreten. Ich 
war in europaischer Kleidung aufgetreten und hatte mit der Vorstellung zu 
kampfen, daB ich alles Silber, das ich ausgebe, nach einiger Zeit wieder zu mir 
zuriickzaubem konne.

Schang rdi hat eine eigentiimliche politische Stellung in Nordosttibet; es

ł) Wohl Rockhills Rerin-Tibeter.
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untersteht namlich nicht Hsi ning fu und seinem Mongolenbannergeneral, 
Bondem dem „sdeba gschung“, der Lhasa-Regierung1). Es isfc in der Hauptsache 
von Mongolen bewohnt wie das ganze Ts'aidam-Gebiet* 2). Die Mongolenherr- 
schaft ist aucb hier durch die S. 190 erwahnte, gegen die chinesische Suzeranitat 
gerichtete Rebelhon des Mongolen Lobdzang Dandsin im Jabre 1723 geschwacht 
worden. Seither unterstehen die kleinen Mongolenbarone und -grafen — oder 
wie man sie heiBen will — ais Bannerfuhrer unmittelbar der cbinesiscben Re- 
gierung. Ais vor iiber zweihundert Jahren der kleine Gau Schang rdi herren- 
los geworden war, schenkten die mongobschen Adligen den Herrensitz dem 
Dałai Lama und der Lbasa-Regierung, weil sie sich nicht daruber einigen konnten, 
wem von ihren Leuten er zukommen solle. Sie brauchten damals dazu gar 
nicht erst die Erlaubnis der cbinesiscben Regierung einzuholen. Lbasa schickt 
jetzt einen „Kampo“, einen hohen tibetischen Priester von Trascbilbumpo (in 
der Hierarchie etwa einem Biscbof entsprechend), dorthin, der fur seine Re
gierung Steuern erhebt und alle drei Jabre wechselt. Das Scbang-Gebiet ist 
durch seine Zugehórigkeit zu Lhasa eine Zufluchtstatte fiir alle diejenigen 
geworden, die die chinesische Justiz zu furchten haben. Seit Herbst 1904 
wohnte hier auch die Pamba-Gemeinde des Gan ts'a-Stammes, die im Sommer 
zuvor meinen guten Bekannten, den Ambandolmetscher Ts'ai, am Nordufer des 
Kuku nor ermordet hatte. Es waren dreiBig Familien, die Ts'ai in amtlichem 
Auftrag zu besuchen hatte. Es gab dabei Streit, und ais Ts'ai weggehen wollte 
und im Begrifi war, aus dem Zelte zu treten, lieBen sie dieses iiber seinem Kopf 
zusammenfallen und erschlugen ihn durch die Zeltwand hindurch. Die Ge- 
meinde packte dann sofort Hab und Gut zusammen und zog nach Ts'aidam 
in die Herrschaft Schang rdi. Die Tibeter kennen nicht die Sitte des unver- 
letzlichen Gastrechtes. Sie kónnen ohne Skrupel einen Gast in ihrem Zelt er- 
morden und ausrauben. Dies bestatigten mir alle chinesischen Kaufleute, die 
ich danach fragte. Sie werden nur durch schneidiges Auftreten und gute Wafien 
in Schranken gehalten. Chinesen verlassen sich nie auf die Fan tse, trauen 
ihnen im Gegenteil stets jegliche Verraterei und Schlechtigkeit zu. Sie sagen: 
„Der Fan tse ist wie ein Hund; zeigst du Furcht, so hat er Courage und wird 
immer unverschamter. Gehst du gegen ihn scharf vor, so zieht er ein und 
riihrt sich nimmer."

Diese Erkenntnis hilft aber der Kan su-Regierung gar wenig. In den letzten 
dreiBig Jahren hat sie sich nur einmal den Tibetern gegeniiber zu einem gróBeren 
Schlage aufgerafft. Dies war auf franzósischen Druck hin, ais die Ermordung 
Dutreuil de Rhins geracht werden muBte. Diese Strafexpedition haben aber 
die Kan su-Beamten derart teuer verrechnet, daB die Zentralregierung in 
Peking sich nur ungern zu solchen Unternehmungen entschlieBt. Das Geld 
freilich, das diese Expedition kostete, War gróBtenteils in die Taschen der 
Offiziere geflossen. Niemand spricht mehr von seinem „Gesicht“ — zu deutsch:

x) Im Meng gu yu mu dyi (der chinesischen Chronik der mongolischen Nomaden) 
wird es ais Schang tsa-Land eines Kampo des Pan tschen Erdeni (von Traschilhumpo) 
aufgefiihrt.

2) Ts'aidam heiflt wórtlich Salzsumpf. Es ist ein von Mongolen und Tibetern 
gebrauchtes Wort (ts'a =  Salz, dam — Sumpf). Man spricht immer von den 5 Ts’ai- 
dam =  Herrschaften: von Taidschinar, Dsun, Barun im Siiden und im Norden: 
Kurluk und Kukut.
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Mongolenjunge in Barun kura. Dyoba Dyentsen.
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Tafel L X X V II.

Wulaseta-MUndung.
(Die Randberge von Ts'aidam im Gebiet von Barun sind vollig kahl. Nur an den 

Bachriindcrn stehen einige Strhucher.)

Waidwunder Kyang am Sttdrand von Ts'aidam.
(Im Hintergrunde die Randkette Burkban Buda, davor „piedmont gravel“ .)



Mani rDyayu bei den Yurten der Dsun-Mongolen und Randkette des Burkhan Buda-Gebirges.
(Entfernung des S tandorts vom FuB der Berge 12 km.)

Randketten des Burkhan Buda-Gebirges nahe vom Yoghore-Tal.
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Tafel LXX1X.

Begr&bnisplatz in den Waldbergen von Sehang in Ts'aidam.
(Schafmandibeln, die mit Gebeten beschrieben sind.)

W ohnhaus
des
Dsassak.

Ein Kotou vor der Yersammlungsyurte der Lama in Barun Kura.



seiner Ehre — ais gerade die Kan su-Leute; aber daB sie seit 1800 einen Bezirk 
łn ibrem Tibetteil nach dem anderen verlieren, daB ihre Beamten wohlgemut 
nach einer Niederlage aus dem Innem zuriickkehren, wie z. B. 1905 der Dankar 
ting aus dem ngGolokh-Lande, oder ungeracht und ungestraft einen Ts'ai 
von den Tibetem erschlagen lassen, beriihrt dieses „Gesicht" nicht. So wagon 
selbst die mongolischen Bannerfiihrer, die doch viel weniger kriegerisch sind 
ais die Tibeter, die gróBten Eigenmachtigkeiten.

Mein Lager 51 beim Zeltdorf der Schang-Mongolen war wieder an einem 
wunderschónen Platz (Tafel LXXIV u. LXXIII). Gegen Norden fallt dort das 
Bergland mit immer niederer werdenden Felsspitzen zu den Sanden des Ts'aidam- 
Eandes ab, so daB man an die 100 km weit nach Norden sah. Im Siiden steigtes 
rasch hoch iiber 4000 m auf, und Schneefelder krónen dort Gipfel. Der untere Teil 
der Berge aber ist an allen nach Nordwesten, Norden und Nordosten zeigenden 
Hangen mit Bergzederwaldchen bestockt, mit lichten Bestanden aus alten, 
knorrigen Stammen. Die frisch griinen Weiden, die sich vom Rande der Waldchen 
herabziehen, Waren von zahllosen WeiBen Punkten belebt, von den Schaf- und 
Ziegenherden. Dazwischen mischten sich schwarze Massen, die Yakrinder, 
und buntscheckig die Pferde und Kamele. Unersattlich sind Pferde; sie grasen 
vom Morgen bis zum Abend. Viel rascher ais sie sind die Rinder befriedigt. 
Mit den Hornem die Erde aufwiihlend, wild schnaubend, grunzend, hoch in 
der Luft den buschigen Schweif tummeln sich die Yak auf der Weide. Es ist 
gut, daB Mongolen und Tibeter die Sitte haben, nur die hórnerlosen mannlichen 
Tiere unverschnitten zu lassen und ais Zuchtstiere zu verwenden. Doch sind 
auch diese nicht so wild wie die unserigen. Eigentiimlich ist das haufige Vor- 
kommen von hórnerlosen Tieren beim Hausyak. Wo sich aber Homer finden, 
sind sie nicht wie beim europaischen und chinesischen farbigen Rind in den 
verschiedensten Richtungen gekriimmt, sondem immer regelmaBig und wie 
die der wilden Yak geformt; wie iiberhaupt der Wuchs der zahmen Yak, von 
der geringeren GroBe und dem schwacheren Knochenbau sowie der haufigen 
WeiBfarbung abgesehen, dem der wilden Tiere vollkommen gleicht1).

Die Mongolinnen hier tragen die Haartracht der Tibeterinnen. Sie scheiteln 
ihr Haar in der Mitte und drehen es mit Butter in zahllose kleine Zópfchen, 
die auf dem Riicken vereinigt werden. Von dem Scheitel hangt auch hier ein 
gesonderter Zopf, aus dem ein wenige Zentimeter breites, rotes StofEband den 
Riicken herablauft. Mit weifien Muscheln, tiefroten Korallen, mit groBen Silber- 
schalen, mit Bernsteinstucken ist es benaht. Die Kleidung der Frau ist der 
tibetische, seitlich geschlossene Kaftan, und auch die Manner ziehen sich wie 
ihre Nachbarn, die Tibeter, an. Die Mongolengesichter stechen gegen die 
tibetischen ziemlich ab. Sie sind breit mit breiter Nase. Meine Leute fanden 
sie viel schóner ais die der Fan tse. Ich freilich stimmte mit diesem Urteil nicht 
iiberein. Selbst bei meinem durch die asiatische Umgebung verderbten Ge- 
8chmack konnte ich die gleichsam platt gewalzten Gesichter nicht bewundem.

6. Juli. Die Mongolen sind sehr fromme Buddhisten. Gleich bei den ersten 
Yurten auf Schang-Boden standen — lustig wie unsere Maibaume anzusehen — 
„Mani rdyayu“, vier hohe Stangen in einem groBen Yiereck um eine hóhere

l ) Beim Wildyak sah ich nicht ein einziges Mai einen weiBen Fleck. Auch der 
Schwanz ist yollkommen schwarz.
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Mittelstange; Girlanden aus roten, blauen, griinen, gelben, weifien und iiber und 
iiber mit Gebeten beschriebenen Tuchlappen, drei bis vier Hande groB, wanden 
sich von Stange zu Stange (Tafel LXXVIII). Auf der Spitze der mittleren wiegten 
sich Zedemzweigchen im Windę, dereń harziger Geruch den Himmlischen gefallt. 
Daneben war ein Altar errichtet, auf dem heute am Vollmondstage Zedem- 
und Thujablatter und Tsamba verbrannt wurden. Um Mittag blies der Famihen- 
lama in sein Horn; im Zuge nabten Manner, Frauen und Jungfrauen dem Altar, 
warfen sich vor ihm nieder, beteten, umwanderten dann wieder und wieder das 
„Manirdyayu" nacb den Regeln der gelben Sekte rechts herum, „wie der 
Mond die Erde umkreist", und warfen sich nach jedem Kreislauf unzahlbare 
Małe zu Boden, Frieden erhoffend, Befreiung von Damonen, Bewahrung ihrer 
Herden vor Krankheit und Tod.

Mein nachster Nachbar im Lager 51, ein wohlhabender Mongole1), hatte zu 
dieser Beschwórung die Heiligeninkamation von Tangsker geladen, einem 
Kloster, von dem ich hier zum erstenmal hórte und das fem am Hoang ho liegt, 
noch Tagereisen weiter oben ais das oft genannte Rardscha gomba. Monate- 
lang dauert die Reise des Heiligen von seinem Kloster nach Ts'aidam. Er 
machte sie aber schon seit mehreren Jahren und hielt sich jeden Sommer zwei 
bis drei Monate lang bei den Mongolen auf. Der heilige Mann kam friihmorgens 
mit drei Akkas angeritten und las viele Stunden hindurch Gebete, Anrufungen 
und Beschwórungen in des Mongolen Yurte. Ais er ging, kiiBten ihm alle 
Familienglieder voll Demut den Saum seines Rockes, und die drei Akka trieben 
einen Yak und achtundzwanzig Schafe hinter ihm her. — Ja, eintraglich sind 
Sommerfrischen fur die Heiligen!

Auch bei uns gab’s Gebet und Opfer an diesem Tag. Lao Sung, der droben 
am Tschiirnóng mit uns zusammen von seiner Krankheit genesen war, lóste 
heute ein Geliibde ein. Er hatte ein Schaf gekauft, das er den Gdttern fur 
seine Wiederherstellung versprochen hatte. Hinter dem Zelt baute er aus 
Erde und Steinen einen Altar auf und sang davor lange seine alltagliche 
Heiligenanrufung:

Lama la stiapsumdschiu 
Songrdyi la stiapsumdschiu 
Tschu la stiapsumdschiu 
Ginden la stiapsumdschiu 
Guntschok sum la stiapsumdschiu 
Yidam tschiingkordye 
Lha tsok kordang dye ba 
mam la ptscha tsalo-o

Wenn er sehr schnell sprach, konnte er dies Gebet in zwanzig Minuten 
vollenden1 2). Darauf verbrannte er Thujablatter mit Kuhmist zusammen.

1) „Wohlhabend" heiBt hier bereits ein Mann, der 8—10 Pferde, einschlieBlich 
Stuten und Fohlen, 20—30 Yakrinder und 400 Schafe besitzt, wahrend in der Nahe 
von Dankar ein Mann erst wohlhabend genannt wird, wenn er 40 Pferde, 60—70 Yak
rinder und an die 1000 Schafe und Ziegen sein eigen nennen kann.

2) Der Anfang des Gebets „btsoktschito. . . "  und der Bitte an die sGrolma. Jeder 
kleine Lamanovize und jeder Laie (=  schwarze Mensch, tihet.: minag) kann dieses 
Gebet auswendig hersagen und soli es moglichst 21mal am Tage wiederholen. Die 
obenstehenden Zeilen bedeuten etwa: Die Gesamtheit der Lama flehe ich an, die Ge-
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Mittlerweile ging’s an das Schlachten des Hammels, der erst nach tibetischem 
Ritus geweiht, dann nach mohammedanischem geschachtet wurde. Wahrend 
Lao Sung noch betete, brachte Lao Tsch'eng auf unserem Schópflóflel brennende 
Zedemblatter und beraucherte damit das Tier; er reinigte es, wie er sagte. 
Dann wurden Ohren und Homer mit Wasser bespritzt, bis das Tier sich schiittelte, 
das Zeichen, daB die Gótter es ais Opfer annahmen. Und jetzt ging es in die 
Hande der Mohammedaner iiber. Der Fan tse Me warf beim Zerlegen geronnene 
Blutfetzen mit dem Schópflóflel in die Hóhe zur Vollendung des Opfers. Hatte 
ich keine Mohammedaner mit mir gehabt, so hatten meine Kue de-Leute das 
Opfertier nach tibetischer Sitte getótet, sie hatten es mit einer iiber die Niistern 
gezogenen Schnur langsam erstickt. Ais das Tier zerlegt war, entstanden Blut- 
und Bratwiirste im Handumdrehen aus dem Opferlamm.

Es war dunkle Nacht, ais das Mahl serviert wurde, zu dem man noch eine 
Kruke Pferdemilchschnaps in der Nachbaryurte gekauft hatte. Mehr und 
mehr hatte sich der Himmel bedeckt, das harzige Zedernholz nur verbreitete 
etwas Licht, und aus den zahlreichen Zelten und Yurten im Tal blinkten be- 
haglich die Feuer. Ais man geschmaust, stand Tsch'eng auf und hielt mit vielen 
schwiilstigen Worten, mit vielen Gleichnissen eine Ansprache, daB Sung nun 
einen Hammel bezahlt habe und daB ihm niemand mehr nachtragen diirfe, 
daB er uns im Hochland drohen mit seiner Krankheit angesteckt hatte. Dann 
sangen sie noch ihre melodischen Lieder in die Nacht hinaus, sangen schwer- 
miitige Mongolengesange und leichte tibetische Couplets:

„Alaehimo! Madchen!
Wie wenn sich aus Gold iiber einen FluB von jenseits eine Kette heriiber- 

spannt,
Wie wenn sich von diesseits eine Kette aus Gold hiniiberspannt,
Wie durch eine Briicke mit goldenen Bógen hat uns der Himmel mit

goldenen Banden yerbunden",1)
oder, um seine Liebste zu necken:

„Alaehimo! Madchen!
Ich habe eine Fuchsfellmiitze und hab’ eine Łammfellmutze.
Trag’ ich nicht die Fuchsfellmutze, sondem die Łammfellmutze,

So ist mir gleich wohl dabei.
Ich hab’ ein langes Schwert und hab’ ein kurzes Schwert.
Ob ich das lange oder das kurze Schwert im Giirtel trage,

Mir ist gleich wohl dabei.
Ich hatte friiher einmal eine Liebste und hab’ jetzt wieder 

eine neue Liebste,
Beide sind mir gleich lieb und wert!“

Von Zeit zu Zeit kam eine lange Trillerantwort, ein schriller Zungentriller, 
aus einer femen Yurte. Dazwischen tónte plótzlich das miauende Klagen eines

samtheit aller Geistlichen flehe ich an, die Gesamtheit aller Gottlichen flehe ich an, 
insgesamt alles, was heilig ist, bete ich an. Die Dreiheit der Gótter bitte ich. Vor dem 
Heer der Schutzgótter, vor der Versammlung der Gótter, aller Heiligen und ihrer 
Schiller werfe ich mich zum Ko tou in den Staub. . .

Im Dialekt der Kuku nor-Tibeter:
Tschii par re sege re 
Tao tschii re sege re 
Sang song be re se sa tsu tsa re 
Li dyen dyi sege tenn da re.
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Wolfa von der Hóhe. Der Chor der Hunde im Tal wurde rasend und erwiderte 
mit rauhem Bellen. Auch auf die kraftigen Ostwinde blieb nicht lange die Antwort 
aua. Um Mittemacbt kam Regen, der unserem Gótterschmaus ein Ende machte.

Sungs Hammelopfer wurde aber noch nicht fur geniigend erachtet. Acht 
Akka der Gelugba-Sekte wurden auBerdem noch gebeten, alles Bóae zu be- 
schwóren und von una wegzubeten. Ehe sie ankamen, hatte man aua Tsamba- 
teig acht „amonlamhkor“ , kegelfórmige Figiirehen von 10 cm Hóhe, und 
einen „yidam“ (Schutzgott), eine dreieckige Pyramide, aua Tsambateig ge- 
knetet. Zwanzig Pfund Tsamba Waren dafiir nótig. An der Vorderaeite des 
„yidam“ waren drei weiBe Sonnenscheiben aua Butter angeklebt und sein 
Teig war rot gefarbt, so daB er wie blutigea Fleiach ausaah. Die „amonlam" 
aber Waren weiB und wurden zum SchluB noch mit Butter beschmiert. Ala 
sie fertig waren, wurde noch ein „dorma“ (gtorma) von 25 cm Hóhe geknetet, 
eine achlanke, dreikantige Figur, dereń Kanten mittels einea Fadens wie Flammen 
gekerbt wurden (a. Abb. 20 und Tafel LI).

Ala die Akka bei Tagesgrauen erschienen, wurden die „amonlam hkor“ mit 
ihrem „yidam“ im Hintergrund des Zeltes nebeneinander auf eine Kiste gestellt. 
Daa „dorma“ aber kam auf ein Binsengeflecht in die Ecke auf den Boden zu 
atehen. Die acht Priester laaen den ganzen Tag und in der folgenden Nacht bis 

zwólf Uhr zu Zim- 
beln und Trommeln 
die Smonlam - Ge- 
bete, und meine 
Buddhiaten mach- 
ten wiederholt ei
nen Ko tou und 
Warfen Gerate und 
Schnaps iiber den 
„yidam“. Amzwei- 
ten Tag wurden 
die weiBen Tsamba- 
smonlam auf dem

Abb. JO. Opfertisch mit Yidam, Smonlam hkor und gTorma (aus Tsamba- Altar mit Thuja- 
teig und Butter). blattem zusammen

verbrannt. Der rotę „yidam“ wurde zerteilt und von allen gegessen. Daa
„dorma" aber wurde jetzt vorsichtig in die Hóhe gehoben und in feierlichem 
Zuge hinter die nachste Bergecke getragen, wo Sung inzwischen ein groBea 
Feuer angeziindet hatte. Dort angekommen, achrieen alle wild durcheinander, 
schossen ihre Gewehre ab und nach einem dreimaligen gestrengen „Pfui!" aua 
dem Munde der Priester warf Tach'eng daa „dorma" ins lodernde Feuer. 
Jetzt schossen noch alle Laien einige Małe in daa Feuer hinein, dann lief 
jeder rasch zum Zeltplatz zuriick und die Mónche bekamen je nach Amt 
und Wiirde einen Khadar und Silber auagehandigt, da aie mit dem „dorma“ 
alle Krankheitserreger und bósen Einfliisse von uns entfernt hatten (die 
Zeremonie heiBt chines.: „sunggui"; tibet.: „dorma p'en“)1).

l) Den SchluB dieser Zeremonie hat una sehon Rockhill in seinem „Land of the 
lamas“, S. 113 und 114, besehrieben. Bei begiiterten Tibetem verlangen die Priester
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In den Waldchen von Schang und bei den Rśngan-Fan tse begegnete ich zum 
erstenmal grunem „Da hoang“ (chines.), wórtlich das groBe Gelb, zu deutsch: 
Rhabarber, der Mutterpflanze unseres allbekannten und altbewahrten Haus- 
mittels. Die Bliitenstande waren jetzt, zu Anfang Juli, schon iiber zwei Meter, 
teilweise drei Meter hoch und bedeckt mit den rotlichweiBen Bliitchen. Die 
Blatter, diesichtief gespalten zeigten und in ganz spitzeLappen ausliefen, hatten 
rotgesprenkelte Stiele. Alte Stócke breiteten ihr dichtes Blattwerk iiber mehrere 
Quadratmeter Bodenflache aus und aus dem zweidrittel Meter hohen Blatter- 
gewirr, das sich oftmals wie ein Gebiiseh ausnehmen wollte, hoben sich die ein- 
zelnen schlanken und hohen Bliitenstande. Grabt man solche Stócke aus, so 
findet man bis ochsenkopfgroBe Rhizome, mit dereń Wurzelmasse immer noch 
eine Menge ]iingerer und kleinerer Rhabarberindividuen verwachsen ist.

Die Pflanze wachst zwischen Busch und Kalkfelsen und zieht feuchte Platze 
der Waldregion vor. Ich habe sie aber auch an feuchten Stellen an nur gras- 
bedeckten Sandsteinhangen gefunden. Sie steigt bis 4100 m Hóhe. Die untere 
Grenze ihrer hauptsachlichsten Verbreitung ist 2800 m 1).

funfzig und mehr Pfund zur Herstellung der Tsamba-Figuren. In jeder Familie wird 
dieses Opfer einmal im Jahre, meist um Neujahr, ausgefuhrt. In Siidosttibet wird 
neben daB „gtorma" oft noch ein Ochsenkopf aus Tsamba gestellt (wahrscheinlich soli 
er Yama vorstellen). Ochsenkopf und gTorma werden dort unter AbschieBen der 
Gewehre, an der chinesischen Grenze mit chinesischen „crackers", auf den Verbren- 
nungsplatz getragen und beide unter Pfuirufen verbrannt.

*) Wenige Tage vor meiner Abreise von Hsi ning hatte ich aus dem pharmako- 
logischen Institut der Universitat Bem von Herm Prof. Dr. Tschirch einen Brief 
erhalten, in dem er mich darauf aufmerksam machte, daB man iiber die Herkunft 
der bekannten Drogę, des Rhabarbers, sowohl in botanischer ais auch in geographischer 
Hinsicht noch unsicher sei. Er bat mich, Rnollen und Samen von Rhabarber, falls 
ich welchen antreffen wiirde, ihm zuzusenden.

Marco Polo berichtet zwar schon im 13. Jahrhundert, daB in der Kuku nor-Region 
der Rhabarber gesammelt und von dort in die Welt gesandt wiirde. In unserer Zeit 
hat Prschewalski von seiner in den Jahren 1870—1873 ausgefiihrten Tibetreise 
Rhabarberknollen und -samen und trockene Pflanzen vom Kuku nor mitgebracht, 
und danach ist der Kuku nor-Rhabarber ais Rheum palmatum L. var. tanguticum 
Maximowicz bestimmt worden. Im Lauf weniger Jahre haben sich aber die aus 
Prschewalskis Samen gezogenen Individuen in den botanischen Garten von St. Peters
burg, Bem usw. so verandert, sind so sehr unserem gewóhnlichen Rheum palmatum 
hortorum im Charakter ahnlich geworden, iiberdies sind eine so groBe Menge neuer 
Arten ais Ursprungspflanze unseres Arzneimittels angesprochen worden, daB die 
Frage nach der Herkunft des Rhabarbers wiederum ungelóst schien.

Es war mir darum eine groBe Freude, daB ich Herm Prof. Tschirch ein Briefkuvert 
voll Rhabarbersamen schicken konnte, die ich personlich in den Waldem zwischen den 
Felsen bei Dulangomba (37° n. Br., 98° 40' o. L. v. Gr.) gesammelt hatte, und daB 
daraus alł den primitiven Transportmitteln zum Trotz im Bemer botanischen Garten 
schon ein Jahr spater, und lange, ehe ich Tibet verlassen hatte, jungę Pflanzen ge- 
wachsen waren, die die Frage endgiiltig Ibsen halfen. Prof. Tschirch hat in der 
„Schweizerischen Wochenschrift fur Chemie und Pharmazie" 1910, Nr. 19, die Mit- 
teilung gemacht, daB sich aus dem von mir gesammelten Samen Rheum palmatum L. 
var. ^-tanguticum Maxim. entwickelt habe, ja daB diese Rheumart so sehr von Rheum 
palmatum abweiche, daB er sich veranlaBt fiihle, sie ais besondere Art, ais „Rheum 
tanguticum", abzutrennen.

Das Rheum palmatum ist auf Nordosttibet, auf die Hochlander des Nan schan 
und Kuku nor, beschrankt, wahrend das davon sehr verschiedene Rheum officinale 
in dem viel regenreicheren Siiden und Sudosten der tibetischen Berge vorkommt. 
Hand in Hand mit der Yerschiedenheit der Art und des Klimas geht die Behandlungs-
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Dankar und Hsining1), auch Siitschou sind die Platze, wo die Handler vom 
chinesisehen Tiefland, die „Schen si- und Canton-Gaste", die Drogę den Rha- 
barbersuchern vom Kuku nor im November und Dezember abnehmen. Diese 
sind fast nur Kan su-Mohammedaner, die unter Meistern in Gruppen zu dreiBig 
bis vierzig Mann ausziehen. Aus den Talem in der Prafektur Hsi ning wan- 
dern so alljahrlich gegen vier- bis funfhundert Mann auf die Rhabarbersuche. 
Es sind kleine, selbstandige Unternehmer, die das Risiko der Reise in das 
gefahrliehe Tibet tragen. Sie zahlen ihren Leuten 2—3 Tael im Monat bei 
freier Station. Um sich im voraus die Ware fur einen bestimmten Preis zu 
sichem und nicht allzusebr der spateren Spekulation unterworfen zu sein, tragen 
allerdings die Handler vom Unterland meist einen Teil der Kosten fiir die Aus- 
riistung und die ziemlich teuren Lizenzen, die dem Amban-Ya men und auch 
den einzelnen eingeborenen Hauptlingen abzukaufen sind. Meine mohamme- 
danischen Diener waren alle schon zum Rhabarbergraben im Ts'ao ti gewesen. 
Die Hauptzeit zum Ernten ist der September, wenn seine Friichtehen reif 
sind. Dann sind die Rhizome weniger saftig; aus zehn Pfund friseh ausgegra- 
bener Wurzelstocke bleiben nach dem Trocknen noch etwa sieben iibrig. Im 
Juli dagegen sind sie so schwammig, daB aus zehn Pfund nur drei iibrig 
bleiben, auch sind die wirksamen Bestandteile noch nicht so reichlich darin 
enthalten wie im Herbst. Im Winter und solange die Pflanze keine Blatter 
hat, gilt das Rhizom fur „leer“.

Die Sucher graben den Rhabarber im Raubbau aus. Sie reiBen alle gróBeren, 
iiber fiinf bis sechs Jahre alten Stócke aus der Erde und schleppen sie samt 
den Wurzeln auf ihren Lagerplatz. Dort wird an der ringfórmigen Einschniirung, 
wo der krautige Teil in das Rhizom iibergeht, durchgeschnitten; dann schalt 
man die Rhizome, mit dem Messer schneidet man alle Wurzelfasern, alle alten 
Blatter, alles Schwarze — wie die Leute sich ausdriicken — weg. Die gesauberten, 
nassen und zu wenigen Zoll langen Stucken zerschnittenen Knollen werden 
hierauf mit einem Pfriemen durchlóchert und an Schniiren aufgereiht an der 
Luft getrocknet. Die allergróBte Bedeutung fur die Giite und den Preis hat 
ein sorgsames Trocknen. Nie diirfen die Knollen von der Sonne beschienen 
werden. Sie werden darum sorgsam zwischen den Asten der Zedem auf- 
gehangt (Hauser und Hausdacher fehlen in dieser Gegend), und wo sich Liicken 
im Geaste finden, werden diese mit Zweigen ausgefiillt. Dórrt die Sonne die 
Knollen, so werden sie angeblich schwarz und die chinesisehen Handler nehmen 
sie nicht oder zu viel geringeren Preisen. Die Handler machen beim Einkauf 
auf dem Markt in Dankar einen Einschnitt, um die Ware auf schwarze Flecken

weise der einmal ausgegrabenen Rhabarberknollen. In Se tschuan und Siłdtibet muB 
die Knolle oft kunstlich auf Ofen getrocknet werden, weil die Sommer allzu naB sind. 
Im Norden, am Kuku nor, geben sich die Rhabarbersucher die allergróBte Miihe, die 
Knollen recht langsam und ja ohne Zutritt der Sonne a n  d e r  L u f t  zu trocknen. 
Der Kuku nor-Rhabarber wird von den Kaufleuten aus der benachbarten Provinz 
Schen si aufgekauft. Deshalb gelangt dieser heute meist unter dem Namen Schen si-, 
d. h. ausgesprocben Schan si-Rhabarber, in die Hande der Europaer. Daneben wird 
noch Se tschuan-, Schanghai- und Canton-Rhabarber unterschieden, alles nur Drogen- 
bezeichnungen, die von den europaischen Exportfirmen an der Kiiste bzw. russischen 
Grenze eingefiihrt worden sind.

x) Hsi ning fiihrte zur Zeit meiner Reise 1000 und 1200 Pikul aus.
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zu priifen1). Nur durch und durch gelbrote Stiicke bringen in Dankar einen 
guten Preia. Fur 100 Cattie wurden 1894 noch 12—14 Tael bezahlt. Zu 
Anfang dieses Jahrhunderts ging der Preis in Dankar zuriick bis auf 8 und 
9 Tael. Der Kue de-Rhabarber bringt 1—2 Tael weniger, da seine Rhizome 
schwarzhcher sind und deshalb fiir weniger wirksam gelten.

Die Mongolen und Tibeter verwenden diesen Rbabarber nur zum Farben, 
nicht ais Arzneimittel. Sie beniitzen dagegen die Stiele einer anderen Art, die 
die Mohammedaner „sche hoang“ d. h. Steinrhabarber nennen, mit kaum ge- 
teilten Blattern ais Gemiise.

Am 10. Juli verlieB ich die Schang-Yurten. Ich hatte mir Barun-Ts'aidam 
ais nachstes Ziel gesteckt, um dort meine Mehlvorrate zu erganzen, was mir in 
Schang nicht gegliickt war. In Barun sollte es mehr Gerste geben ais in Schang.

Der Abmarsch gestaltete sich etwas schwierig. Das Kleinvieh war noch 
nicht aneinander gewóhnt. Die 37 Stiick, die ich gekauft hatte, strebten immer 
auseinander und jeder groBeren Herde zu. Wie meine Leute aus vielhundert- 
kópfigen Schaf- und Ziegenherden mit unfehlbarer Sicherheit gerade meine 
Tiere wieder herausholten, war mir stets ein Ratsel. Doch auf so etwas ver- 
stehen sich die Chinesen. Ich erinnere mich mit viel Vergniigen an ein nettes 
Beispiel fiir diesen Charakterzug. Es war in einem Gasthaus im Unterland. 
Ein Gast und natiirlich ein Strohwitwer war eben mit seinem Abendbrot, be- 
stehend aus Fleisch, Eiern und Mehl, nebst dem dazugehórigen Brennholz unter 
dem Arm vom Markte heimgekehrt. Das Reisigbiindel warf er vor die Zimmer- 
tiir. Wahrend er ins Zimmer tra t und Kochtopf und Pfanne holte, suchte sich 
ein Polizist, der mir, in der Hoffnung auf ein gutes Trinkgeld, die allzu lastigen 
Gaffer fernhielt, einen Priigel aus dem Reisigbiindel meines Nachbars heraus 
und stolzierte damit in der Feme am Gasthaustor auf und ab. Mein Stroh
witwer kam zuriick. Er nahm sein Biindel auf und schon hatte er den Schaden 
entdeckt. Ein Blick und er hatte auch sein Eigentum in den Handen des 
Pohzisten erkannt. Wohl stand noch ein zweiter Polizist am Torweg mit einem 
ahnlichen Stecken in der Hand, aber der Geschadigte hatte sofort den rechten 
herausgefunden und bekam auch sein Eigentum zuriick. Gegen seine stichhaltigen 
Einwiirfe waren die Liigen und Ausfliichte des Pohzisten machtlos. Er konnte 
eine haarkleine Beschreibung seines Brennholzes geben.

Wir zogen iiber niedere Hiigel und iiber einen kleinen Sattel; zum SchluB 
des Tagesmarsches iiberschritten wir den Yógh'ore gol, den AusfluB des Tossun 
nor und Alang nor. Das Yógh'ore-Tal ist breit und flachsohlig, der FluB ist

i) Siehe hierzu: A. Tschirch, „Studien Iiber den Ehabarber und seine Stammpflanze" in Fest- 
schrift fiir Prof. Ritter, Wien 1904, und die an meine persBnlichen Beobaehtungen sich anschlie- 
Benden Mitteilungen: A. Tschirch, Arch. d. Pharm. 1907, S. 680 und Schweiz. Wochensehr. f. Chemie 
und Pharm. 1910, Nr. 19, „Zwei interessante Pflanzen des Berner Botan. Gartens" mit einer guten 
Abbildung von Rheum tangutieum, das aus dem Samen groBgezogen wurde, der von mir an der 
Grenze Ts'aidams (bei Dulan gomha) gesammelt wurde. — AuBerdem C. C. Hosseus, Osterr. botan. 
Zeitschr. 1911, Nr. 18, „Die Stammpflanze des offlziellen Rhabarbers“ ; Arch. d. Pharm. 1911, 
S. 419, „Rheum palm., die Stammpflanze", Siidd. Apoth.-Ztg. 191J, S. 239.

Die an Ort und Stelle geschdlten Stiicke werden in Dankar nachgesehen und noch besser 
gereinigt, sodann in Eisten verpackt, die mit Olpapier verklebt sind. Die Rhabarberdroge gilt 
bei allen Ezporteuren in Schanghai fiir auBerst hygroskopisch. Sie muB in dem feuchten Kiisten- 
klima mit groBer Vorsicht behandelt werden. Sie wird dort, um sie vor Schimmel zu be- 
wahren, ofters nachgetrocknet und dabei hauflg entwertet. Da der iiber die russiBch-mongolische 
Grenze und Eiachta kommende sogenannte Muskowitische Rhabarber ein trockeneres Klima 
passiert, so ist dieser mit Recht fiir besser erachtet worden, abgesehen davon, daB er von Nord- 
tibet, d. h. von dem 2,8°|a bis *.°lo ab Ozymethylanthrachinonen enthaltenden Rheum palmatum, 
stammt.
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in mehrere Arme gespalten und war jetzt, zur Zeit der Monsunregen, ziemlich 
tief. Ich hatte mir fur den Dbergang vier Kamele gemietet. Wahrend den 
Ochsen das Wasser iiber den Riicken lief, brachten diese auf ihren hohen Stelz- 
beinen die Mehlsacke trocken ans andere Ufer.

Wir lagerten auf der linken FluBseite in 3170 m Hohe, also nicht viel hóher 
ais die groBe Ts'aidam-Niederung. Wir wurden infolgedessen fast gefressen von 
denMillionen von Stechmucken. Nordlich von uns ging bald das Yógh'ore-Tal in 
die groBe Ts'aidam-Ebene iiber. InderFem e sahen wir noch den Hauserkomplex 
von Schang rdi kura. Der Stechmiickenplage wegen, die fiir die Tiere auBerst 
schmerzhaft war — wir konnten die Pferde keinen Augenblick frei grasen lassen, 
weil sie sogleich wie besessen auf und davon galoppieren wollten — verlieB ich 
das Yógh'ore-Tal, ohne die Schang rdi-Hauser mit meiner Karawanę zu be- 
suchen, und zog in den folgenden Tagen iiber die Gebirgsauslaufer und iiber 
mehrere Passe von 3700—4000 m in das Barun-Gebiet (TafelLXXVIII). Iinmer 
wieder stieB ich auf einzelne Mongolenniederlassungen, auf Yurten und Herden. 
Durch einige der Taler reiste ich, so rasch ich nur konnte. Es war mir plótzlich 
zu Ohren gekommen, daB ich in Gebiete geraten war, wo eine Rinderseuche 
herrschte. Wohl besaB ich Tiere, die angeblich schon die Seuche durchgemacht 
hatten, und sie Waren in Gegenden gekauft Word en, wo die Seuche gerade sehr 
stark grassiert hatte; Yak, die die Krankheit durchgemacht haben, nennt 
man tibetisch „Tarma“. Dennoch war ich in gróBter Sorge um meine Herde.

Am 12. Juli iiberschritten wir den Ara usse gol. Ioh war mit Da Tschang 
der Karawanę weit voraus und wir kamen friihzeitig in dieses Tal. Dort wurde 
ich von einem tibetischen „Mamba", von einem Kollegen der arztlichen Wissen- 
schaft, gastlich und kollegiahsch empfangen und bewirtet. Der „Mamba" be- 
wohnte mit seiner runzligen Ehehalfte, einer Mongolin, ein tibetisches 
schwarzes Yakhaarzelt, dessen innere Einrichtung aber mongolisch war. Es 
besaB eine doppelfliiglige Holztiire und an Stelle des „takoa", des gemauerten 
und gutziehenden Herdes der Tibeter, der ihre Zelte in zwei getrennte Wohn- 
raume teilt, hatte er seinen Kochkessel in der Zeltmitte nach mongolischer Art 
auf einem runden, eisemen DreifuB von etwa FuBhóhe stehen. Den Hintergrund 
des Zeltes aber nahmen einige Kisten ein, auf dereń einer einige Dutzend Messing- 
schalen mit Weihwasser standen. Seine Gotter hatte er anscheinend sorgsam 
weggepackt, ehe er uns zum Nahertreten aufforderte. Von der Decke hingen 
zahllose kleine, schwarz angeraucherte Tuchbeutel, in denen er seine Medizinen, 
Wurzeln und Samen aufbewahrte. Von der trockensten Ecke holte er mir 
ein Sackchen herab und zeigte mir seinen Inhalt. Es kam da Kalisalpeter zum 
Vorschein, der von der Lop-Gegend stammen sollte, und der ihm zur SchieB- 
pulverbereitung diente. Man sprach vom Wetter und von den Viehseuchen. 
ngGolokh- und K'am-Tibeter sollen gegen diese ein gutes Mittel haben. Sie 
sollen ihren Tieren eine Art Schutzkrankheit beibringen, so daB bei ihnen die 
Seuche weniger und selten stark auftritt. Sie schlachten jungę erkrankte Tiere 
im Zustand der Genesung und geben Blut und Fleisch gesunden Tieren ein. 
Die letzteren sollen nun nach dem Genusse fast eine Woche lang krank sein 
und so gut wie nichts fressen, nachher aber seien sie immun, sagte der Mamba. 
Diese „ Arznei" wird vielfach von Kuku nor-Tibetern und Mongolen den ngGolokh 
abgekauft. Sie ist aber meist, bis sie in den Norden gebracht wird, verdorben 
und soli dann nur noch bei den wenigsten Tieren Nutzen bringen.
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Am 14. Juli erreichten wir den Ikhe gol. Wir trafen hier in 3185 m auf 
Gerstenfelder, die sich die Barun-Mongolen angelegt hatten. Auch im unteren 
Yógh'ore-Tal hatte ich schon solche erblickt. Sie waren berieselbar, saben aber 
aufierst kiimmerlich aus. Nie mehr habe ich gleich ungepflegte Felder zu Gesicht 
bekommen. Die Mongolen behaupten, nur alle sechs Jahre das gleiche Feld 
bebauen zu kónnen. Dann erst pfliigen sie wieder ihre Acker und saen, ohne erst 
zu diingen oder zu eggen, zwischen die riesigen Erdschollen eine diinne Aus- 
saat. Das in der langen Brachzeit aufgeschossene Unkraut wird so gut wie 
nicht entfemt, so daB es fur mich schwer war, bestellte und unbestellte Acker 
voneinander zu unterscheiden. Die Ts'aidam-Mongolen gehóren sicherlich zu 
den faulsten Ackerbauem der Welt. Sie miissen deshalb auch den groBten 
Teil ihres Gerstebedarfs in Dankar holen.

Von unserem Lager am Ikhe gol hatten wir gar nicht weit aus den Bergen 
hinaus. Wir hatten aber von morgens bis abends zu marschieren, um einen 
neuen Grasplatz fur die Tiere zu finden. Der Weg fiihrte iiber eine Steinwiiste, 
iiber den „piedmont gravel“, die „Schala" (mongol.) des Ts'aidam-Beckens. In 
WNW—OSO-Richtung streicht der Gebirgsrand, mit dem das tibetische Hoch- 
land gegen die Ebene von Ts'aidam abfallt. Vóllig kahle, wild zerrissene 
Grate bilden den Abfall und versink^n gegen Norden zu unter dem gelblichen, 
verwitterten Grus und Schotter, der „Schala". Nur ganz sparlich ist dieser von 
Wiistenpfianzen, von Tamarisken und anderen niederen Strauchern bewachsen, 
nur widerwillig und iiberaus muhsam stapften die Ochsen auf dem spitzsteinigen 
Boden vorwarts (Tafel LXXVII). Je weiter nach Westen ich vordrang, desto 
mehr schwand die Vegetation dahin, desto diirrer wurde der Landschaftscharakter. 
Es wurde mit jedem Schritte wiistenhafter. Langst gab es in den Rand- 
bergen keine Waldchen mehr, auch die Grasstellen traten zusehends zuriiek.

Unser neues Lager stand in einem von machtigen Granitblócken erfiillten 
Bachbett, das hochgewachsene Pappeln und Weidengebiisch einsaumten 
(Tafel LXXVII). Hier holte uns ein Abgesandter des Dsassak (Bannerfiihrers) 
von Barun ein und iiberreichte mir einen Khadar mit der Aufforderung, den 
Dsassak in der Ebene, in Barun kura, zu besuchen, wo er sich einen Monat lang 
wegen Gebetrezitationen aufhalte. Ich versprach zu kommen. Da ich aber von 
allen Seiten gewarnt wurde, mit den Yakochsen in die heiBe und miickenreiche 
Ebene hinabzuziehen, so marschierte ich zunachst noch einen ganzen Tag lang 
nach Siiden, das Wulaseta-Tal1) aufwarts, in dessen Mundung wir zuletzt gelagert 
hatten. Die Gegend bot wenig Liebliches und Einladendes. Ode, kahle Schutt- 
terrassen machten sich breit, und erst ein Dutzend Kilometer bergeinwarts 
von der Ts'aidam-Ebene stellte sich endlich diirftiger Graswuchs ein. Von 
3700 m an konnten die Viehherden der Mongolen ein einigermaBen auskómm- 
liches Futter finden. Ganz im Hintergrund des Tales trafen wir auf etwa zwanzig 
Yurten der Barun-Nomaden. Ich beschloB, bei diesen meinen Karawanentieren 
eine langere Ruhe zu gónnen. Die Ochsen waren am Ende ihrer Krafte, ja, 
ich hatte auf den letzten Marschen noch vier Stiick verloren. Zwei muBten in 
dem letzten Lager an der Mundung des Wulaseta-Tales zuruckgelassen werden.

») Ulasuta =  Pappelgegend. Die „Pappel- und Weidenoase" kurz vor Austritt 
des Flusses in die Ebene ist namengebend geworden. Anders freilich Rockhill, Diary, 
S. 166.
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Ais wir sie holen wollten, fanden wir nur noch ihre FuBspuren, die zusammen 
mit den Eindriicken der Hufe eines Pferdes in die Ts'aidam-Ebene hinaus- 
fiihrten. Sie waren gestohlen worden, und ich bekam sie nie wieder zu Gesicht1).

Am Tage nach unserer Ankunft im Standlager besuchte mich zu meinem 
groBen Erstaunen der Dsassak von Barun in hóchsteigener Person. Erst kam 
ein berittener Bote angesprengt, hinterher folgte der Dsassak inmitten von 
zehn Reisigen. Eine plumpe Figur, etwas iiber 1,65 m, ein ungeschlachter 
Kaliban, das sah man schon von weitem, lieB sich 100 m von meinem Zelt 
entfernt schwerfallig vom Pferde heben und schritt auf mich zu. Der Dsassak 
war gerade 45 Jahre alt geworden. Er wie sein Gefolge trugen den tibetischen 
bunten Kaftanrock, nur daB dieser ihnen bis iiber die Knie hinabreichte. 
Sie hatten alle mit Silber beschlagene Schwerter in Lhasaarbeit im Giirtel 
stecken und fast alle trugen rotę und blaue Mandarinenknópfe und Fasanen- 
federn auf dem Mandschuhut. Ich bewirtete meine Gaste mit Tee, Tsamba 
und Schaffleisch in meinem Zelt. Mein Mohammedaner Han hatte mir zu 
dolmetschen, da der Dsassak nur Mongolisch verstehen wollte. Nach den 
iiblichen Hóflichkeiten riickte er mit dem Zweck seines Kommens heraus. 
Er hatte gehórt, daB ich durch verseuchte Gegenden gekommen war, und 
fiirchtete Ansteckung fur seińe Yakherden, wenn ich mit meiner Karawanę 
noch hóher in das Tal hinaufzoge. Auch bescliwor er mich, in seinem Gebiet 
nicht zu jagen. Er und sein Volk hatten sich fur zwei Jahre durch ein Geliibde 
verpflichtet, keinem wilden Tier ein Leid anzutun. Sie hofiten, so die Gunst 
der Ortsgenien zu gewinnen. Er versprach mir dagegen, in seinem Dorf zu 
billigen Preisen Gersten- und Weizenmehl abzugeben und einen Teil meiner 
Sammlungen nach Hsi ning fu zuriickzuschafien. Nach seinem Besuche ritt 
der Dsassak wieder davon und kehrte die 40 km lange Strecke auf dem steinigen 
Wege nach seinem Haus in der Ebene zuriick.

Durch den Besuch des Dsassak hatte ich sichtlich an Ansehen gewonnen. Mit 
ihm war ein junger Mongole namens Dyoba Dyentsen (Tafel LXXVI) zu mir ge
kommen, der nur eine kleine Stunde Weg3 von mir entfernt seine Yurte stehen 
hatte, und der mich jetzt, wie auch die anderen Nachbarn, zu einem Besuch auf- 
forderte. Ich machte bei derYurte meines zunachstwohnenden Nachbars den An- 
fang. Die ganze Familie war, ais ich naher kam, aus ihrem runden, schmutzig- 
weiBen Bienenkorb herausgestiirzt. Man machte lange in gebiickter Haltung 
seine Komplimente vor der Tur, bis ich endlich ais erster durch die enge, aber wie 
in allen Mongolenyurten doppelfliiglige Holztiir, die breit geofinet worden war, 
und iiber die hohe Schwelle in den halbdunkeln Raum stolperte. Hier setzten 
mir die Frau und die erwachsene Tochter auf buntbemalten Holztellern und 
Holzschalen einen mit Liebe aufgehauften spitzen Tsambaberg vor, der nut 
Butterflóckchen verziert war, auch Tschiirra von Primaqualitat bekam ich, 
gesammelte Milchhaut und vom letztgeschlachteten Hammel das Schwanzstiick 
mit dem borstigen Schwanzlein daran, kurz, sie bewirteten mich, wie es einem 
hohen Lama gebiihrt. Ais ich wieder ging, stiirzten zuerst alle Familien- 
mitglieder aus derYurte, dann folgten meine Diener, und ich muBte ais letzter 
das Zełthaus verlassen. So erforderte es alter mongolischer Anstand.

Noch besser aber wurde ich bei Dyoba Dyentsen aufgenommen. Es war

Dyoba Dyentsen sagte mir, der Dsassak selbst habe sie auf die Seite bringen lassen.
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dies’ein junger unverheirateter Mann, Bnde der Zwanzig, der Mongoliach und 
Tibetisch lesen und schreiben konnte. Er war ein Wanda, ein Prieater ohne 
Examen, und der Sohn einer nach landeaublichen Begriflen wohlhabenden 
Familie. Ala ich zu seiner Yurte ritt, schlaehteten aie einen Hammel fur mich. 
Dyoba hatte eine auffallend ofiene und ehrliche Art, die mich ihm raach naher 
brachte. Er wollte naturlich Handelsgeschafte mit mir machen, aber er ver- 
geudete nicht wie die anderen alle erat lange Zeit damit, die hóchaten Preiae 
zu fordem, die man mit vieler Miihe und ermudendem Hin und Her auf da8 
gebuhrende Ma Ci herunterachrauben muBte. Ich kaufte bei ihm Schafe, Yak 
und Pferde, und dann erzahlte er mir noch viel von ihrem Leben, von vielen, 
vielen Streitigkeiten mit den Horkurma-Tibetern droben an den Quellaeen 
des Hoang ho, die einmal den Barun-Leuten hundert Kamele weggetrieben 
hatten und aie, obwohl aie dieselben auf ihren Siimpfen gar nicht gebrauchen 
konnten, erat gegen hohes Lósegeld wieder herausgaben. Er seufzte iiber das 
Nomadentum, iiber die groBe Last des Lagerwechselns, iiber daa ewige Ein- 
und Auspacken des Hausrats, und wollte den Bauer beneiden, der ein festes 
Haus sein eigen nenne. Er klagte weiter iiber ihre schlechten Sitten, daB inner- 
halb ihrer Familien, ganz im Gegensatz zu denen der Chinesen, immer streng 
zwischen Mein und Dein unterschieden werde, daB die Frauen bei ihnen viel 
zu viel zu sagen haben und daB daraus endloae Streitigkeiten entstehen, daB 
daa Handeltreiben erachwert sei, denn die Frauen aeien viel zu wenig weitsichtig 
und wiirden oft die vorteilhaftesten Viehverkaufe nicht dulden: „Die Frauen 
setzen nur ihren Stolz darein, eine móglichat vielkópfige Herde zu besitzen, aie 
denken nicht daran, wie schnell Seuchen die Tiere wegrafien, Rauber aie weg- 
schleppen kónnen.“ Man war hier gerade eifrig bei der Schafachur. Mit fuBlangen 
eisernen Scheren wurde die dicke Winter w olle abgeschnitten und halb ausgerissen1).

Nach einigen Ruhetagen ritten wir zu dreien, Han, Tsch'eng und ich, nur 
mit Maultieren und Pferden gen Barunkura. Wir reisten daa steinige und 
wegelose Wulaaeta-Tal wieder hinab und schlugen dann infolge einea MiBver- 
standnisses von der Miindung aua eine nordnordweatliche Richtung in die 
Ebene hinein ein. So kam es, daB wir, ala wir wieder auf Menschen trafen, 
in „Dsun“ waren, d. h. im Gebiet des westlich von Baran hauaenden Banner- 
Dsassak von Dsun. Hinter einem 10 km breiten, kahlen- Steingeróllgurtel, der 
„Schala“, der den FuB der Berge umgibt, folgt am Siidrand von Ta'aidam 
eine Diinenzone von kaum 1 km Breite, dann in sehr wechselnder Starkę eine 
Tamariskenwaldzone und endlich hinter dieser das Weideland, die Zonę, wo

i) Ein Pikul (100 Cattie =  65 kg) der zieralich groben Wolle der Mongoleuschafe kostete in 
Barun 4 Tael; fttr die Fracht von Ts*aidam bis Dankar wurden dafiir 2>/a Tael berechnet, so daB 
das Pikul an der chinesischen Grenze den Handlera auf 6J/a Tael =  ca. 20 M. zu stehen kam. Gerade 
w&hrend meiner Anwesenheit in Barun kam ein reitender Bote aus Dankar mit einem Schreiben, 
daB die Agenten des YangHang (der Tientsin-er Firmen) den Preis pro Pikul fttr dieses Jahr auf 
9 Tael festgesetzt hatten und keinen Cash mehr geben kbnnten. Die Spannung von 2’foTael, die 
sich daraus fiir die kleinen Wolleaufk&ufer ergab, wurde fiir viel zu gering erachtet. Das Wolle- 
geschaft vonTs’aidam sollte dadurch so gut wie unrentabel geworden sein. Das Jahr vorher war 
pro Pikul 11—12 Tael vom YangHang in Dankar bezahlt worden.

Auch die Yakrinder werden im Juli »geschoren“, d. h. ihre Bauchhaare, die das Materiał fiir 
die tibetischen Zeltwande und fiir Stricke abgeben, werden den Tieren von ihren Besitzern aus- 
gerauft. Der ganze Kórper der Yakrinder ist von einem dichten Haarfllz bedeckt, der am Bauch 
in fuBlange und ziemlich steife Haare iibergeht. Die Wolle- wie die Grannenhaare sind beim Wild- 
yak stets und beim zahmen Yak in der Regel von pechschwarzer Farbę. Wenn die Haare aber 
ausgerauft und eine Weile dem Wetter und der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, werden sie rasch 
rótlichbraun und sehen dann alten Mamuthhaaren, wie man sie im Eise Sibiriens flndet, ahnlich; 
auch diese waren sicher einst alle rabenschwarz wie die wilden Yak.
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das Wasser, das von dem Gebirge herabrinnt und das in der Schśla im Schutt 
versinkt, wieder hervorquillt, um den Grund noch einmal fruchtbringend zu 
bewassem, ehe es noch weiter gegen die Mitte des Ts'aidam-Beckens zu in den 
groBen vegetationsfeindlichen Salzsiimpfen sich verliert.

Auch hier in Dsun versuchte ich meine Schafherde noch weiter zu ver- 
gróBem, doch hatte niemand den Mut, mit mir Handel zu treiben. Es ist in 
allen fiinf Ts'aidam-Mongolenherrschaften Sitte, daB die Herrscher in ihrem 
Gebiet eine Art Handelsmonopol ausiiben. Die Untertanen kónnen erst dann 
mit einem Fremden Handel treiben, wenn der Herr seinen Bedarf gedeckt hat, 
oder es ihnen eigens gestattet. Auch Dyoba Dyentsen hatte erst die Erlaubnis, 
mir Tiere zu verkaufen, vom Dsassak erhalten miissen.

Da der Dsassak von Dsun zu weit ab von meiner Boute wohnte, so habe 
ich ihn selbst nicht besucht. Er soli in einem ummauerten Hofe inmitten seines 
Landes wohnen. Sein Reich ist etwa 40 km lang und 5 km breit fruchtbares 
Weideland. Dazu gehórt noch Tagereisen weites Odland. Die Dsun-Leute 
(140 Fam. mit 1 Schwadron) weiden ihre Herden nur in der Ebene, in der 
schmalen Zonę zwischen den Diinen am Rande der „piedmontgravels“ und 
den Salzsiimpfen, die sich nórdlich davon ausdehnen.

Wir schlugen von den Dsun-Yurten, wo wir zuerst Menschen angetrofien 
hatten, gleich eine óstliche Richtung ein und kamen nach zwei weiteren Reit- 
tagen nach Barunkura. In dem Wiesengiirtel, dem wir folgten, standen, in 
Gruppen zu dreien und vieren, die Yurten zuerst von Dsun-, dann von Barun- 
Mongolen. Wie der alte Banderjude vom Markte meiner Vaterstadt pries ich 
in den Zelten meine Waren an. Ich tauschte Butter, Gerste und Schafe gegen 
meine Kurzwaren und gegen mein Silber ein. Die Leute waren stets freundlich 
mit uns. Wir schliefen und afien in ihren Behausungen. Sie machten anfang- 
lich einen miirrischen Eindruck, tauten aber bei naherem Verkehr auf und 
lachten und sangen mit Han und Tsch'eng. So ziemlich alle Manner sprachen 
neben Mongoliach noch Tibetisch. Ich machte Bekanntschaft mit ihrem „In- 
den-Tag-hinein-leben“. Eine grofie Rolle spielt fur sie ihr Schnaps, den sie 
aus Pferdemilch herstellen. Die Manner ziehen von Zelt zu Zelt, trinken und 
singen, wahrend den Frauen die Arbeit und die Pflege der Herdentiere obliegt. 
Ruht aber auf den Schultem der Frauen die Last des Haushalts, sind sie in 
erster Linie die Mehrerinnen des Vermógens, so sind sie doch mit nichten die 
Sklavinnen der Manner. Ein alter Mann, der mir wahrend dieser Fahrt von 
Yurte zu Yurte einige Schafe verkaufen wollte, erhielt von seinem Weibe, 
weil sie mit dem Handel nicht einverstanden war, eine solch furchterhche Straf- 
predigt, der sie noch mit einem hochgeschwungenen Stock Nachdruck verlieh, 
daB meine Begleiter von ihrer anfanglich groBen Schwarmerei fiir die Mongo- 
linnen fiir immer geheilt wurden. Im Vergleich zu der Chinesin genieBt freilich 
die Mongolin auch besonders groBe Freiheit. Die Dam-Mongolinnen haben fiir 
Asiatinnen erstaunlich viel zu sagen!

Moralisch stehen die Ts'aidam-Mongolen (chines.: Dam meng gu) wenig 
hoch. Wie noch in vielen Teilen Tibets tritt der Sohn, wenn er herangewachsen 
ist, zu Lebzeiten des Vaters in den Familienbesitz ein, und die Eltem erhalten 
ein Ausgedinge. Diese Sitte ist sehr alt. Ais die Leute noch auf Eroberungs- 
kriege auszogen, soli sie entstanden sein. Die wafienfahigen Manner, welche in 
den Krieg zogen, welche die Familie tatkraftig schiitzen konnten, waren auch
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die Besitzer des Famihenguts. Jetzt aber suchen sich die jungenDam-Mongolen, 
soviel sie kónnen, um Leistungen zu driicken. Sie sind heute nichts weniger ais 
Krieger und sie geben auBerdem ihren Alten nur knapp zu leben. Haufig sah ich 
zwei alte Leutchen hinter einer lócherigen Schutzwand und wie Bettler auf einem 
Diingerhaufen hocken, wahrend daneben der Sohn in einer schónenYurte wohnte.

Die Ehen der Dam-Mongolen scheinen ebenso rasch gesehlossen wie gelóst 
zu werden. Hat ein Paar eine Weile zusammen gehaust, so gelten sie fur Mann 
und Frau, und die letztere bekommt dann von ihrer Familie eine Ausstattung. 
PaBt ihr das Biindnis nicht mehr, so kann sie sich jederzeit einen neuen Gemahl 
aussuchen. Die Kinder, denen ihre Eltem gleich nach der Geburt einzelne 
Tiere aus der Herde zuteilen, bleiben bei der Frau. Oft wechseln die Frauen 
so rasch ihre Manner oder haben gleichzeitig so viele Liebhaber, daB man ver- 
sucht ist, von Polyandrie und Pangamie zu sprechen.

Zwischen Siimpfen und inmitten eines gestriippereichen Waldes liegt der 
Ort Barun kura. Er besteht aus ein paar elenden Hiitten, aus zerfallenen Toren, 
denen man gerade noch den chinesischen Stil ansehen kann, und in erster 
Linie aus den einen weitlaufigen Hof umschłieBenden Hausern des Dsassak1). 
Die Baulichkeiten des Ortes dienen den Barun-Leuten hauptsachlich ais 
Speicher fur alles, was sie bei ihrem vielfachen Hin- und Herziehen nicht mit- 
schleppen kónnen. Ais standige Bewohner kann man nur viele alte Weiber 
sehen, sowie Greise, die bei ihren Familien nicht mehr leben wollen, dazu ver- 
schuldete chinesische Kaufleute, die nicht mehr in ihre Heimat zuriickzukehren 
wagen, und Waisenkinder, die von ihren Eltern vergessen worden sind.

Wir wohnten in dem Hofe des Dsassak in einem Zelt. Nachdem wir es 
aufgestellt und uns eingerichtet hatten, wurden wir zu einer Teevisite in den 
Empfangsraum des Dsassak geladen. Es war dies ein niederes Zimmer, 
3 X 4 m groB. Hinten an der Riickwand nahm der Dsassak auf einem dicken 
Kissen Platz, zu seiner Rechten saB ein alterer Lama aus dem Kloster Gum bum, 
ein Mongole aus der Ostmongolei, der die Rolle eines Hausgeistlichen spielte. 
Wir anderen reihten uns im Kreise um das in der Mitte aufgestellte Kohlen- 
becken. An der Seite des Lama war mein Platz. Linka vom Dsassak saB sein 
Bruder, der auch ein lamaistischer Geistlicher war, neben diesem Frau Dsassak, 
noch weiter unten in der Nahe der Turę kamen meine Begleiter und die Suitę 
des Fiirsten. Das Zimmer war mehr ais einfach. Die Wandę bestanden wie in 
allen Hausern desOrts aus gestampftem LoBlehm und getrockneten Ziegeln, nur 
ein paar Schranke liederlichster chinesischer Arbeit bildeten neben den 
schmutzigen pulobedeckten Kissen, die ais Sitzunterlage dienten, die Einrich- 
tung. Erhellt wurde der Raum durch die Turę und durch eine kleine vergitterte, 
papierlose Lukę hoch oben an der Wand. Nachdem ich meine Geschenke hatte 
iibergeben lassen, kam bald das Gesprach auf europaische Wafien, und der 
Dsassak, der schon eine Reihe russischer und englischer Repetiergewehre besaB, 
bot alles auf, mir einige Wafien abzukaufen. Ais ich seinem Wunsche nicht 
willfahren mochte, wurde der Verkehr zusehends steifer und ich beeilte mich, 
den Empfang abzukiirzen. i)

i) Rockhill, Diary, S. 165, hat in Erfahrung gebracht, daB der Ort erst um 1846 
gebaut und auf Befehl des einstigen Majordomus des Dsassak, Dowe, ums Jahr 1886 
groBtenteils zerstórt worden ist, weil die Hauseigentiimer sich geweigert hatten, dem 
Dsassak die Steuer zu zahlen.
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Wie auf alle Dam-Mongolen, so ist auch auf den Barun-Dsassak (Tafel LXXV) 
selbst kein VerlaB. Das Mehl, das ich ihm schon droben im Wulaseta-Tal be- 
zahlt hatte, war, ais ich nach Baran kura kam, noch immer nicht gemahlen 
und ich muBte noch zwei Tage warten, bis ich es in Empfang nehmen konnte. 
Es wurde von alten Frauen und Witwen mit Handmiihlen gemahlen.

Eine Menge Kriippel und Bettler trieben sich, ohne UnterlaB ihr „Om mani 
padme hum“ murmelnd und an ihrem Rosenkranz zupfend, im Hofe des Dsassak 
umher. Leute, die dem Dsassak Tribut brachten, gingen aus und ein, und meine 
Begleiter staunten nur immer, wie unterwiirfig die Mongolen ihrem Herm 
gegeniiber sich benahmen. Wahrend ein Zelttibeter sich seinem Hauptling 
gegeniiber nurwenig ehrerbietig zeigt, ist der gewóhnliche Mongole streng aneine 
Etikette gebunden. Er darf sich nie mit gekreuzten Beinen in Gegenwart seines 
Fiirsten niederlassen, er muB das rechte Knie beugen und in einer halb hockenden, 
halb knieenden Stellung verharren. Wenn nicht zum Sitzen aufgefordert, bleibt 
er mit geschlossenen Beinen aufrecht stehen. Sein Schwert muB er in die linkę 
Hand nehmen und darf es nicht wie sonst quer im Giirtel stecken haben.

Die Mongolenfiirsten haben unvergleichbar grófieres Ansehen ais die tibeti- 
schen Nomadenhauptlinge. Ich habe schon von dem Vorkaufsrecht der Fiirsten 
gesprochen. Der Dsassak ist auBerdem noch der Besitzer des ganzen Landes, 
er verteilt alljahrlich die Weideplatze und auch den Kulturboden unter seine 
Untertanen und erhalt dafiir seinen Zehnten an Vieh und Getreide. Er ver- 
langt weiter von jeder Familie mehrere Frontage, die die Reicheren durch 
weitere Tributlieferangen ablósen kónnen. Er seinerseits fiihlt sich nur den 
Priestern gegeniiber verpflichtet, er unterhalt standig einige Lama und gibt 
groBe Geschenke an die Klóster. In vielem bildet der Dsassak die einzige Be- 
zugsquelle fiir seine Untertanen. In seinen Speichem in Barunkura hatte er 
groBe Vorrate aufgestapelt. Ich sah da Pulo von Schigatse, Lammfelle aus 
Lhasa, nepalesische Amulettbiichsen, indische Pfauenfedem, kaschmirischen 
Safran, indische Datteln und Kokosniisse, tibetische Hirschgeweihe und Moschus- 
beutel, daneben amerikanische Baumwollstoffe, Dankarstiefel, Tee und die 
vielen Kleinigkeiten, die der Chinese den Nomaden des Hochlandes liefert.

Wahrend meines Aufenthalts wurde im Hofe des Dsassak eine riesige Filz- 
yurte errichtet, die an die 10 m Durchmesser maB. Darin versammelten sich 
die Stammeslama zum Kandyur-Lesen (Tafel LXXIX). Daneben wurden mit 
dem Spaten tiefe Locher ausgehoben, in denen fiir die Lama und fiir die zahl- 
reichen Besucher, die sich wahrend der Zeit dieser Gebetrezitationen einstellten, 
kiibelweise Tee und eine dicke Gerstenschleimsuppe gekocht wurde.

Unter den Besuchem war auch Dowe, der 1889 Rockhill nach K'am begleitet 
hatte. Sein Augenleiden, das kurz nach der Reise mit Rockhill ausgebrochen 
war, war mittlerweile so schlimm geworden, daB er fast nichts mehr sah. Auch 
zwei Begleiter Kozlows auf seiner Reise nach K'am besuchten mich und boten 
mir ihre Dienste an. Sie forderten aber eine solch auBerordentlich hohe Be- 
zahlung, daB ich sie nicht mitnehmen konnte. Sie erzahlten prahlend, ais ob 
sie die Retter gewesen waren, von dem Angrifi, dem Kozlows Karawanę un- 
weit von Tsiamdo ausgesetzt war und bei dem 32 Tibeter gefallen sein 
sollten1). Im Jahre 1900 bildete eben der Hof des Dsassak von Baran das

J) Siehe hierzu Kozlow, Mongolia i Kam. St. Petersburg 1905, Bd. II.
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Basislager der Espedition des Obersten Kozlow. Wahrend der Reise Kozlows 
nach K'am huteten hier zwei Kosaken die Kamelkarawane. Die Spuren dieser 
Expedition waren noch ganz deutlich sichtbar. In dem Raum neben dem 
Empfangszimmer zeigte mir der Dsassak kopfschiittelnd den groBen russischen 
Ofen, den die Kosaken gebaut hatten, und aucb der aus Holz ausgefiihrte 
meteorologische Beobachtungsturm stand noch vollstandig erhalten da; keinen 
Augenblick, meinte der Dsassak, konnten die Leute ruhig bleiben und in ihrer 
Geschaftigkeit hoben sie den groBen Brunnenschacht im Hofe aus1). Heute 
liefert dieser freilich nur noch brackiges Schmutzwasser. Trinkbares, salzfreies 
Wasser findet sich erst eine gute Viertelstunde von Kura. In dem meteoro- 
logischen Holzturm hat mittlerweile ein einsamer Hahn seine Wohnung auf- 
geschlagen. Der Dsassak hat diesen sich nur zum morgendlichen Wecken mit- 
gebracht. Er und seine Stammesgenossen aBen, wie die Tibeter, nie Eier. Die 
Hennen waren deswegen in China zuriickgeblieben* 2).

Ganz in der Nahe der Hauser des Dsassak wohnten ein Bruder und ein 
Vetter meines Dieners Han, zwei Dunganen, die 1896 bei der Niederwerfung 
des Aufstandes und bei dem allgemeinen Dunganenauszug aus dem Hsi ninger 
Gebiet hierher gefiohen Waren. Sie hatten ihr Vermógen wahrend des Krieges 
verloren und waren Untertanen des Barun-Dsassak geworden. Beide hatten 
jetzt mongolische Weiber genommen und einen Hausstand gegriindet. Bei 
dem einen verbrachten wir eine Nacht, und es war fur mich riihrend mit anzu- 
sehen, wie mein Han im Auftrag seines Clans und aller Bamba-Mohammedaner 
Bruder und Vetter iiberreden wollte, wieder in die Heimat zuriickzukehren. 
Man hatte uns zu Ehren ein Schaf aus der Herde ausgesucht, mein Han hatte 
es rituell schachten miissen. Uns zu Ehren hatte man in der Yurte alles 
Buddhistische entfernt. Die beiden Pseudomongolen hatten heim ersten un- 
vermuteten Zusammentrefien schamhaft ihre Amulette, die sie nach allgemeiner 
Lamaistensitte um den Hals trugen, abgenommen und in die Tasche gesteckt. 
Unverhohlen zeigte die Mongolin ihren MiBmut iiber das Benehmen ihres Mannes, 
der sich da plótzlich vor dem mohammedanischen Bruder schamte, ais ob ihre 
buddhistischen Gótter schlechter seien ais der Gott des Islam. Sie saB un- 
tatig mit miirrischem Gesicht im Zelt neben mir und lieB alle Geschafte des 
Wirts von ihrem Mannę allein besorgen Der groBen Hitze wegen trug sie den 
Oberkórper nackt. Ein halbes Dutzend Lederbeutelchen und ein kleiner Buddha- 
schrein aus Bronze hingen ihr auf die volle Brust herab. Ihr kleiner vierjahriger 
Sohn war ihr einziger Trost in ihrem Arger. Er kam immer wieder herbeigestiirzt 
und lóschte seinen Durst an der Mutter Brust.

Mein Diener Han bot auf chinesisch, was die Mongolin nicht verstand, seine

J) Von dem Angrifl, dem die beiden Kosaken ausgesetzt gewesen waren, erzahlte 
man mir, sie hatten in einer Nacht Gespenster gesehen und sinnlos in die Dunkelheit 
hinausgeschossen. Es sei aber kein Feind dagewesen. Vielleicht hahen die Mongolen 
selbst stehlen wollen?

2) Das Banner des Barun Dsassak hat nur eine Schwadron und besteht in der 
Hauptsache aus Khoschoten. Die Familie des Dsassak stammt von Tseren Khatan 
Batur, dem jiingeren Bruder des Guschri Khan. Die Inhaber der Dsassakwiirde 
wurden 1725 zum erstenmal Taidschi I. KI. und sind seit 1782 erblich. Von den 
21 Khoschotenbannem des Kuku nor gehóren 19 den Nachkommen des Guschri Khan, 
einer (Taidschinar) den Nachkommen des alteren, einer (Barun) den Nachkommen 
des jiingeren Bruders von Guschri.
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ganze Uberredungskunst auf. „Du hast hier mit einer schmutzigen ,Fan po‘ eine 
Ehegemeinschaft, wir Mohammedaner werden dir im Unterland eine reine Frau von 
unseren Leuten besorgen." — „Die Mongohn hat mir einen hiibschen Knaben ge- 
schenkt, den ich nicht verlassen mag.“ — „Wenn du stirbst, setzen sie deinen Leib 
dem Geier- und HundefraB aus und du kommst in die ewige Verdammnis.“ — 
„Was nach dem Tode ist, weiB man nicht. Der Ahun sagt so und der Lama 
wieder anders. Hier habe ich jetzt mein gutes Auskommen. Kehre ich nach China 
zuriick, so kann ich Fleisch nur noch ais ,ts'ai‘ — ais Beilage — genie Ben, wah- 
rend es mir hier ein Hauptnahrungsmittel geworden ist. Ich muB in China das 
bifichen Fleisch und Mehl obendrein noch teuer bezahlen und das Geld in harter 
Handearbeit erringen. Hier brauche ich kein Geld,“ rechtete der Pseudomongole.

Mein Diener Han richtete nichts aus. Am Morgen war die Stimmung zwischen 
den Brudem so gereizt, daB es mir hóchste Zeit diinkte, auseinanderzugehen.

Ais das Mehl endlich gemahlen war und ich mich vom Dsassak verab- 
schiedete, wurde ich noch ein letztes Mai in den Empfangsraum zum Schnaps- 
trinken gebeten. Ein auffallend dunkelhautiger Leibeigener, ein junger Tibeter 
aus der Gegend siidlich von Lhasa, kam mit einem Steinzeugkrug herein. Er 
machte einen tiefen Knicks vor mir unter Beugung des rechten Knies, und ich 
muBte mit dem Ringfinger der rechten Hand ein Flockchen Butter beriihren, 
das oben an dem Krug und an dem aus einem Stiick Holz bestehenden Stópsel 
klebte. Ein Stiickchen dieser Butter schmiert man sich an die Stirn, wahrend 
-der Bursche den Daumen seiner rechten Hand an die Stirn halt. Nach mir 
machte der jungę Mann seine Kniebeuge vor dem Dsassak, dann vor der Frau 
Dsassak, vor den Lama1) und endlich vor dem kleinen Sohn, jedem einzeln 
■die geschlossene Kruke mit dem Butterballchen anbietend, worauf jeder mit 
dem Ringfinger von der Butter nahm und halblaut Gebete murmelte. Ais die 
Reihe um war, wurde erst die Flasche geofinet und vom Inhalt in eine Tasse 
ausgegossen. Wieder klebte an der Tasse ein Stiickchen Butter, wieder bot der 
Diener jedem reihum die Tasse an, und jeder machte mit dem Ringfinger aus 
der Tasse eine Libation in die vier Kardinalsrichtungen. Erst dann wurde dem 
Schnaps von allen mit Ausnahme der Lama zugesprochen.

Ich hielt hierauf noch der Landessitte gemaB eine lange Lobrede auf die 
Gastfreundschaft des Dsassak, die dieser und sein Sprecher mit einer nicht 
endenwollenden Hymne auf mich, auf die Fremden, auf alle Untertanen des 
„weiBen Kaisers"2) erwiderte. Beim Abschied iibergab ich ihm noch Briefe 
fur Deutschland, die er bei Gelegenheit seiner Reise nach Tsaghan Tsch'eng 
zum allgemeinen Ko tou vor dem Gott des Kuku nor in die Hande des Sekretars 
des Hsininger Amban legen sollte. Dann ritten wir davon und waren bei 
Dunkelheit oben im Wulaseta-Tal im Standlager.

T) Den Bannerfuhrem der Dam-Mongolen werden immer fur die Dauer von drei 
Jahren Geslong-Lama vom Galdan-Kloster bei Lhasa ais Oberpriester, Berater und so- 
•zusagen Seelsorger geschickt. Sie haben vor allem die Totenfeiem zu leiten.

2) Er meinte damit den Zar; er hielt alle Europaer fur Russen oder Englander.
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