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Zum Geleit.

Ł s  ist mir eine besondere Freude, dem Buche m eines alten  F reundes 
Ko z Iow, das dem deutschen Publikum soeben in einer von dem bekannten 
Tibetforscher Dr. Wilhelm Filchner herausgegebenen, wohlgelungenen 
Ubersetzung dargeboten wird, ein paar Worte mit auf den Weg zu geben.
Seit Jahrzehnten bin ich mit P. K. Kozlow bekannt. Nur wenige Jahre nach 
Przewalskys Tod begegneten wir einander zum erstenmal in der Kaiserl. 
Russischen Geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg; spater haben wir 
uns haufig getroffen. In der Lob-Nor-Frage waren wir verschiedener 
Meinung. Kozlow verteidigte Przewalskys Ansicht, ich hingegen den Stand- 
punkt Richthofens. Dennoch sind wir Freunde geblieben, und es war mir 
vor Jahresfrist eine groBe und uberraschende Freude, meinen lieben, alten 
Freund Piotr Kusmitsch in Urga wiederzusehen. Wir waren beide etwas 
alter geworden; auch er war noch immer bei frischer Kraft. Seine Augen 
blitzten vor Begeisterung bei dem Gedanken, daB er bald wieder — zum 
fiinften Małe — in die Einsamkeit der Wtiste aufbrechen werde!
Seine Expedition nach der Toten Stadt Chara-Choto war sorgfaltig und 
gewissenhaft vorbereitet. In meinem Buche „Von Peking nach Moskau“ 
habe ich vor wenigen Monaten ziemlich eingehend daruber berichtet; das 
erste Bild zeigt uns beide im Gesprach. Selten hat mich ein Wiedersehen 
„post tot discrimina rerum“ so herzlich erfreut!
Das Yorliegende Werk Kozlows: „Mongolei, Amdo und die Tote Stadt Chara- 
Choto" habe ich schon im Original gelesen und war von der Lektiire 
sehr angenehm beriihrt. Es ist einfach, lebendig und gewissenhaft ge- 
schrieben; es zcichnet sich vor allem bei einem Vergleich mit gewissen 
sensalionellen Reiseromanen unserer Tage in jeder Beziehung auBerst 
y o rte ilh a ft aus. Kozlow ist in Przewalskys Schule gegangen: er ist ein
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treuer Forscher, sehr genau und durchaus zuverlassig. Deshalb ist es von 
hohem Werte, dafi er jetzt endlich auch in Deutschland bekannt wird; denn 
jeder, der sich fur das „Schneeland“ interessiert, muf> ihn und seine hervor- 
ragenden Leistungen kennenlernen. Ich wiinsche der deutschen Ausgabe 
seines Buches von Herzen Gliick und Segen!

Stockholm, den 8. Dezember 1924.



Zur Einfuhrung.

U nter den Nationen, die sich in erster Linie um die Erforschung Zentral- 
asiens verdient gemacht haben, stehen R u B la n d  und E n g la n d  in 
vorderster Reihe.
Voriibergehend waren die Engliinder in der Durchfiihrung ihrer weitschauen- 
den Piane den Russen gegeniiber im Nachteil, weil ihrem Vordringen nach 
Tibet uniiberwindliche Hindernisse entgegentraten. Die Anglo-Indische Re- 
gierung war zur Lósung ihrer Aufgabe, der Erkundung Tibets, lediglich 
auf ihre Punditen — eingeborene Ruddhisten — angewiesen, die, auf anglo- 
indischen Universitaten vorgebildet, fiir ihre Tatigkeit sehr gute Spezial- 
kenntnisse mitbrachten. Die Russen hingegen entsandten zu diesem Zweck 
die sich zum Lamaismus bekennenden Burjaten ais Pilger in die buddhisti- 
schen Klóster. RuBland hatte die Aufteilung Zentralasiens von Anfang an 
planmaBig und mit groBer Zielstrebigkeit betrieben. Es hatte etwa um die 
Zeit desDeutsch-FranzósischenKrieges mit der Erforschung Turkestans und 
des nórdlichen Teiles Mittelasiens begónnen. Uberall war dem russischen 
Forscher die militarische Macht zur Seite. Diesen russischen Unter- 
nehmungen folgten in Zentralasien Sclilag auf Schlag neue.
Unter den r u s s i s c h e n  Forschern haben sich auBer hervorragenden 
Mannern wie: Grombtschewskij, Grum-Grschimailo, Kassnakoff, Ladygin, 
Ohrutschew, Oschanin, Sossnowsky, Tolmatschew und Zybikow die nach- 
genannten durch erfolgreiche Tatigkeit einen Namen erworben: Semenów 
reiste im Jabre 1887 ais erster in Tjan-Schan, ihm folgte i86Ą/65 Sewerzow 
mit demselben Ziel; er arbeitete auBerdem im Jahre 1878 in Pamir. Weiter- 
hin ist Fedtschenko mit seiner Turkestan-Fahrt von 1868 bis 1871 zu 
nennen, wahrend Przewalsky durch seine vier groBen Reisen in Zentral
asien (1870 his 1888) Weltruf erlangte. Von 1876 bis 1886 durcbquerte
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Potanin dieselben Gebiete. Saposchnikow bereiste in den Jahren 190Ó bis 
1909 den Mongolischen Altai.
Daneben haben sich aber auch Vertreter der b ritischen  Nation erfolgreich 
an diesem Wettstreii beteiligt; besondere Verdienste erwarben sich: Baber, 
Bell, Bower, Bruce, Carey, Fitzgerald, Forsyth, Fraser, Gili, Hayward, 
Krisschna, Layard, Littledale, MacDonald, Marc Aurel Stein, Nain-Singh, 
Shaw, Wellby, Woodhorpe und Younghusband.
Von den Forschern anderer Nationen, die Zentralasien zu ihrem Arbeits- 
gebiet auserkoren hatten, seien bier Bonvalot, Prinz Heinrich von Orleans, 
Grenard, Dutreuil de Rhins, Rockhill und besonders Sven v. Hedin, der 
„schwedische Przewalsky“, sowie die Deutschen Brunnhuber, Friederichsen, 
Futterer, Holderer, Merzbacher, Schlagintweit und Tafel genannt.
General Nicolai Michajlowitsch Przewalsky, der im Jahre i83g im Gouver- 
nement Smoleńsk geboren wurde, hat das Verdienst, uns die erste Nachricht 
von der Gelandegestaltung und von der Natur bis dahin unbekannter Gebiete 
Zentralasiens vermittelt zu haben. Auf der ersten Reise durchquerte er die 
Gobi auf dem Wege nach Peking und gelangte von dort nach dem Kuku-Nor 
und dem oberen Yangtse-Kiang (1870). Sieben Jahre spater erfolgte der 
VorstoB insIli-Tal und amTarim zumLob-Nor und Altin-Tag. DasJahr 1897 
brachte den Strcifzug nach Tsaidam und in das Quellgebiet des Yangtse- 
Kiang, woran sich der allerdings miligliickte Versuch knupfte, iiber das 
Tang-La-Gebirge auf Lhassa vorzudringen. Der Forscher kehrte nach dem 
óstlichen Kuku-Nor-Gebiet zuriick und reiste von dort aus in das Quell- 
gebiet des Matschu (1880). In den Jahren 1884/85 zog Przewalsky von 
Kiachta aus nochmals zu den Quellseen des Matschu, besuchte Nord-Tibet, 
den Lob-Nor und Ost-Turkestan, um dann iiber denTjan-Schan nach seiner 
Heimat zuriickzukehren. Auf seiner funften und letzten Expedition starb 
der heryorragende russische Altmeister am 1. November 1888 in Karakol am 
Issyk-Kul, das heute zur bleibenden Erinnerung seinen Namen ,,Przewalsk“ 
tragt. Der russische Oberst M. W. Pjewzow ubernahm die Leitung der ver- 
waisten Espedition Przewalskys, der u. a. auch die Russen Roborowsky und 
Kozlow sowie der Geologe Bogdanowitsch angehórten. Die Expedition 
durchforschte Ost-Turkestan, den Kuen-lun und die Dsungarei. Einige 
Jahre spater — 1893— i8g5 — sehen wir M. J. Roborowski und Kozlow 
wieder in Turkestan, dann im óstlichen Tjan-Schan und im Nan-Schan.
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Kozlow, der unter der Leitung Przewalskys zum Forscher ausgebildet 
wurde, darf mit Recht ais Nachfolger des beruhmten Russen gelten, dessen 
Verdienste auf dem Gebiete der Erforschung Zentralasiens unsterblich sind. 
In den Jahren 1899 bis 1901 trat Kozlow zwar seine d ritte , aber die 
erste selbstandige Reise nach dem Mongolischen Altai und der Mittleren 
Gobi an. Im Anschlufó daran strebte er dem Matschu zu, besuchte dessen 
Quellseen Oring-Nor und Tsaring-Nor, um alsbald bis an den Oberlauf des 
Aangtse-Kiang und Mekong vorzustoBen.
Rereits im Jahre 1907 fiihrte Kozlow von Kiachta aus seine neue, v ierte 
Expedition durch die óstliche Gobi nach der Siidlichen und Mittleren Mon- 
golei sowie nach dem Ala-Schan und in das Gebiet des Kuku-Nor aus. Audi 
der See selbst wurde Ziel seiner Forschungen. Dann kehrte er nach Si-Ning- 
Fu zuriick, um von dorl aus einen Yorstoft in das nordwestliche Ssytschuan 
zu unternehmen, wo er interessante historische Seltenheiten sammelte, die 
er auch wissenschaftlich eingliederte.
Infolge des Widerstandes rauberischer Tanguten war es der Expedition 
jedoch niclit vergónnt, iiber den Matschu und das Kloster Lawran hinaus 
nach Siiden vorzudringen; sie mufite vielmehr iiber Lan-Tschou-Fu und 
den Ala-Schan zuriickkehren.
Die Mongolei-Ssytschuan-Expedition ist von der Russischen Geographi- 
schen Gesellschaft ins Leben gerufen und ausgeriistet worden; iiber dieses 
wissenschaftliche und bedeutende Unternehmen wahrend der Jahre 1907 bis 
1909 soli das vorliegende Ruch berichten.
Die Regierung hatte fiir das groBangelegte Unternehmen einen hohen Re- 
trag bewilligt, die Expedition fiir zwei Jahre verproviantiert und mit allem 
Zubehór reichlich ausgeriistet. An dieser denkwiirdigen Forschungsreise 
nahmen aufóer ihrem Leiter Oberst Peter Kuzmitsch K o z łó w , der im 
Jahre i863 in Duchowscina im Gouvernement Smoleńsk geboren ist, vier- 
zehn Personen teil, darunter vier Gelehrte. Kozłów hatte seine Regleiter mit 
grólSter Sorgfalt ausgewahlt, er sagt selbst: „Ich habe meine Expeditions- 
teilnehmer so umsichtig und bedachtsam ausgewahlt, wie etwa einRrautigam 
die Auserwahlte seines Herzens!"
Gliicklicher Kozlow! Dieser erfahreneMann kannte bereits die entscheidende 
Voraussetzung fiir den Erfolg jeder Expedition: Harmonie unter den 
Expeditionsmitgliedern und rechtzeitige Ausschaltung stórender Elemente.
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Diese vierte K ozlow -E xpedition , von der dieses Buch berichtet, war 
denn auch dank der harmonischen Zusammensetzung aller Teilnehraer ein 
einziger, grofter und iiberragender Erfolg. Abgesehen von den uberaus wert- 
vollen Beobachtungen und Aufzeichnungen wurden umfangreiche Samm- 
lungcn angelegt, die Kozlow im Jahre 1910 dem EthnographischenMuseum 
der Russischen Akademie der Wissenschaften iiberlassen hat. Kozlóws 
Reiseberichte sind ubrigens neben der Ausgabe in russischer Sprache in den 
offiziellen Reisewerken und in den „Istwestija“ der Russischen Geographi- 
schen Gesellschaft erschienen, ebenso auch in verschiedenen angesehenen 
englischen und franzósischen Zeitschriften.
Im Jahre 1923 unternahm Kozlow seine fiinfte Expedition in das Innere 
Asiens; auch diesmal sollte wiederum die Mongolei, hauptsachlich aber die 
Tote S tadt C hara-C hoto  und der obere Yangtse-Kiang besucht werden. 
Leider gestattclen die politischen Ereignisse dem Forscher nicht, seine Piane 
vollstandig zu verwirklichen.
Wie die vorlaufigen Berichte melden, soli diese Expedition selir erfolgreich 
gewesen sein. Es sollen namlich im Gebirgsgelande von Noin-Ula, etwa 
hundert Werst von Urga entfernt, die alten Grab-Kurgane oder Grablnigel 
mit den Gebeinen chinesischer Fiirsten und Kaiser entdeckt worden sein. 
Hier fanden sich, acht Meter unter der Erdoberflache, Techtwinklige, von 
Korridoren umgebene Kammern, in denen Sarge standen. Diese Grab- 
kammern bestanden aus massiver Holzkonstruktion und waren mit drei- 
fachen Holzdecken verschlossen. Die Grabstatten selbst waren mit kost- 
baren, gestickten Teppichen ausgeschmiickt, die neben Menschen auch 
Elche, Mammute und andere mythische Tiere darstellen. AuBerdem wurden 
viele wertvolle Rronzen, keramische und holzgeschnitzte Kunstgegenstiinde 
entdeckt, darunter auch ein aus Holz geschnitzter Hirsch mit goldenen 
Hórnern, alte Sattel und edle Steine, vor allem Nephrite.
Die in diesen Kaisergrabern aufgefundenen Kostbarkeiten haben die kuhnsten 
Erwartungen ubertroffen. Kozłów und seine Mitarbeiter, besonders Pro- 
fessor Kondratjew, haben durch die Auffindung dieser Kaisergraber eine 
wissenschaftliche Tat vollbracht, die fur die Geschichtsforschung von 
hóchstem Werte ist und dereń Bedeutung erst nach der Bearbeitung des 
vorgefundenen Materials in vollem Umfang gewiirdigt werden kann.
Im Jahre 1923 war ich mit Kozłów in Moskau zusammen, wo ich seinen
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miindlichen Bericht iiber die letzte Expedition anhóren durfte. Bald darauf 
bat mich Kozłów, seine in Rufiland unter den Titeln „Mongolei, Amdo und 
die Tote Stadt Chara-Choto“ — Die Expedition der Bussischen Geographi- 
schen Gesellschaft 1907 bis 1909 -— St. Petersburg 1922, sowie „Tibet und 
der Dalai-Lama“, St. Petersburg 1920 — erschienenen Werke in deutscher 
Sprache herauszugeben. Trotz grofier Arbeitsiiberlastung habe ich diese Bitte 
mit besonderer Freude erfiillt, einerseits, weilmirder russische Bruder iiber- 
haupt wesensverwandt ist und mich aufrichtige Sympathien an das russische 
Volkketten, andererseits, weil ich es fur aufierordentlich wichtig halte, dafi 
auch meine deutschen Landsleute, die der russischen Sprache nicht machtig 
sind, in hóherem Mafie ais bisher erkennen, welche bedeutenden Verdienste 
der Russe um die Erdforschung uberhaupt hat. Es ist nicht nur im deutschen 
Volke, sondern auch in anderen Landem viel zu wenig bekannt, dafi der 
R u s s e ,  was die E r d f o r s c h u n g  uberhaupt, im besonderen aber die 
A u f h e l lu n g  A s ie n s  anbetrifft, mit in v o r d e r  s t e r  L in ie  steht.
Es ware mir persónlich gar nicht móglich gewesen, Kozlows Wunsch zu 
erfiillen, wenn ich nicht das Gliick gehabt hatte, zwei Mitarbeiter fiir die 
Herausgabe dieses Werkes zu gewinnen, die Herren Dr. Leonid B reitfu fi 
und Paul Gerhard Z e id le r .  Der erstgenannte, der ehemalige Chef der 
Russischen wissenschaftlichen Murman-Expedition, hat die Gbertragung 
des russischen Originals in die deutsche Sprache ubernommen und an dem 
Zustandekommen des Kartenbildes mitgewirkt. Die Gbersetzung bringt alle 
Ereignissc von allgemeinem Interesse, unter Fortlassung der rein wissen
schaftlichen Probleme und Tabellen. Herr Dr. Breitfufi hat bei der 
Wiedergabe fremdsprachlicher Namen die russische Aussprache fur die 
deutsche Schreibweise zugrunde gelegt. Dieses Unterfangen scheint mir 
glucklich; denn gerade die russische Sprache eignet sich in besonderer 
Weise zur Wiedergabe mongolischer und tibetischer Namen. Es war dabei 
nicht zu vermeiden, dafi uns die so geschaffenen Transkriptionen teilweise 
fremdartig erscheinen, wie einige Beispiele beweisen mógen:

Z s o n c h a w a  — Tsong-Hawa — Tsongkapa,
H u a n g -H e  — Hoan-He — Hoang-Ho,

Herr Paul Gerhard Zeidler hat sich mit gliicklicher Einfuhlung in das 
ungewóhnliche Stoffgebiet der Miihe unterzogen, den Ubersetzungstext in 
sinnfalliger Weise in fliissiges Deutsch zu iibertragen.
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Mein altbewahrter Kartograph Georg Scholz von der PreuBischen Landes- 
aufnahme hat die Herstellung der Karten iibernommen, denen die 
Kozlowschen Skizzen zugrunde gelegt sind.
Allen diesen Mitarbeitern, den eigentlichen Schópfern der deutschen Aus- 
gabc dieses Kozlow-Werkes sei hiermit herzlich gedankt fur die Gewissen- 
hafligkeit und das Geschick, mit der sieh jeder einzelne seiner Aufgabe 
unterzogen hat.
Die in dem vorliegenden Buche enthaltenen bildlichen Wiedergaben sind 
den vorgenannten Kozlowschen Originalwerken entnommen.
Móge diese deutsche Ausgabe dazu beitragen, die Hochachtung vor unserem 
russischen Nachbar zu steigern und die Beziehungen zwischen beiden 
Vólkcrn enger zu kniipfen. Nichts ist gerade in der heutigen Zeit besser 
geeignet, zerrissene Faden wieder aufzunehmen, ais die uberragenden 
Leistungen bedeutender Forscher. Ais ein solcher Mittelsmann eignet sich 
Kozlow in besonderem Mafie; in beharrlicher Zahigkeit hat er seine 
asialischen Piane verfolgt und durch seine Entdeckungen nicht allein seinem 
Yaterland zu Ehre und Ruhm verholfen; er darf auf die Anerkennung der 
ganzen gebildeten Welt rechnen!

Dr. W ilhelm  F ilchner.
Beri in, im Winter 1924/25.
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Kapitel I.

Durch die Nord-Mongolei.
Im Jahre 1907 riistete die Russische Geographische Gesellschaft unter 
meiner Leitung die sogenannte Mongolische Ssytschuan-Expedition aus, 
fiir die von der russischen Regierung ein ZuschuR von 3o 000 Rubel 
bewilligt worden war. AuRerdem wurden allen Teilnehmern, soweit sie 
Beamle waren, die Gehalter ibrer jeweiligen Dienststellen fiir die Dauer 
der Expedition weiter gezahlt. Die Expedition war fiir zwei Jahre be- 
rechnet und sollte die mittlere und siidliche Mongolei durchreisen, neuer- 
JicheUntersuchungeu imGebiet desKuku-Nor vornehmen und den Charakter 
des Sees studieren, sowie schlieRlich in das nordwestliche Gebiet vordringen 
und die Sammlungen durch neue naturhistorische Fundę bereichern.
An der Expedition nahmen insgesamt i4 Mitglieder unter meiner Leitung 
teil: der Geologe der Moskauer Universitat A. A. Tschernow, der Topograph 
P. J. Napalkow und der Naturforscher S. S. Tschetyrkin. Das Militar- 
Konvoi unterstand dem Kommando des Grenadier-Feldwebels G. Iwanow. 
Dazu gehórten die Transbaikal-Kosaken Teleschew, ArjaMadajew, Poljutow, 
Badmaschapow, Bujanta Madajew und Ssodbojew, sowie die Grenadiere 
Demidenko, Dawydenkow und Ssanakojew. Die Soldaten fanden ais Dol- 
metscher, Beobachter im meteorologischen Dienst, ais Praparatoren usw. 
Verwendung. Weitaus die meisten hatten schon an meinen friiheren 
Expeditionen teilgenommen.
Am 18. Oktober 19081) brach die Expedition von St. Petersburg aus iiber 
Moskau, Krasnojarsk nach Irkutsk auf, das sie ohne Zwischenfalle erreichte. 
Am 28. November wurde die Reise nach Werchne-Udinsk fortgesetzt. 
Hier verliefien wir die Eisenbahn; die alte Postkutsche kam wieder zu ihrem 
Recht. Drcispannig, zuweilen auch vierspannig ging nun die Fahrt gen

*) Alle Zeitangaben verstehen sich nach altem Stil, der nach unserem Kalender 
13 Tage zuriickdatiert. D. Herausg.
Kozlow, Mongolei-Tibet 1 1



Siiden; erst folgte sie dem Laufe des Sselenga-Stromes, um darni nach der 
Tschika, dem rechten ZufluBarme abzubiegen. Hier schon zeigte es sich 
deutlich, daB es sich nicht etwa um eine Vergniigungsreise handelte; die 
zuweilen recht schwierige Befórderung brachte der Grenadier- und 
Kosaken-Eskorte mancherlei muhsame Arbeit.
Schon waren wir in die unermeBlichen Gebiete der russischen Steppe ein- 
getreten. Dann und wann begegneten uns bereits Nomaden: Burjaten, 
Mongolen und buntgekleidete Lamas. Selbst ein buddhistischer Bischof 
kreuzte unseren Weg; er begriiBte mich mit einer herzlichen Ansprache, 
begliickwunschte mich zu meiner Reise und prophezeite mir groBen Erfolg: 
„Das buddhistische Land werde mich mit einer sehr wertvollen Gabe be- 
schenken.“
Um die Gliickwiinsche des freundlichen Lamas richtig wiirdigen zu kónnen, 
folgt biec ein kurzer Auszug des Vortrags, den Professor Dr. F. Schtscher- 
batsky bei Eróffnung der Buddhistischen Ausstelłung in St. Petersburg im 
Jahre 1919 gehalten hal. Der Redner sprach iiber die Grundlagen des 
buddhistischen Bekenntnisses und fuhrte aus:
„Wie schon der groBe Kónigsberger Philosoph, Immanuel Kant, bewiesen 
hat, liegen jedem Religionsbekenntnis drei Ideen zugrunde. Ohne die 
G e g e n w a r t  G o t t e s ,  die U n s t e r b l i c h k e i t  d e r  S e e le  und die 
F r e i l i e i t  d es  W i l l e n s  kann keine Morallehre bestehen. So urteilen 
mit Kant die breiten Kreise der gesamten gebildeten Menschheit. Und doch 
gibt es ein Bekenntnis, das mit lodernden Flammen die Herzen vieler 
Millionen von Menschen durchgliiht, das ebenso wie andere Glaubens- 
satzuugen den hochsten Idealen des schlechthin Guten, der Nachstenliebe, 
der geistigen Freiheit und sittlichen Yollkommenheit zustrebt. Diese 
Religion ist der Buddhismus. Er kennt weder Gott, weder die Unsterblich
keit der Seele, noch den freien Willen. Aber nicht allein, daB der Buddhis
mus keinen Gott kennt, selbst die Idee eines Allerhochsten Wesens erscheint 
dem Buddhisten sonderbar und unfaBlich. Wenngleich der Buddhismus 
vollkommenere Wesen ais gewóhnliche Menschen anerkennt, die er „Heilige" 
und „Gótter“ nennt, so stehen diese auBerhalb des Begriffsvermógens der 
sichtbaren Welt, jenseits der Grenze des Lebens; sie sind aber dennoch, 
gleich gewóhnlichen Sterblichen, den Gesetzen der Weltentwicklung und 
den Einfliissen der unpersonlichen Triebkrafte der Welt unterworfen. So 
lehrte die alte buddhistische Philosophie.“
„Die indische Lehre, die von der „Alleingottheit“ spricht, ist spater ent- 
standen. Die indischeGeschichte erzahlt uns von dem groBen buddhistischen
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Philosophen Nagard-Schuna, der vor grauen Jahren ein Traktat gegen dic 
Alleingottheit veróffentlichte, in dem er diese Lehre widerlegte und ihre 
Inkonsequenz zu beweisen suchte.“
„Die zweite grundlegende Idee von der Unsterblichkeit der Seele lehnt der 
Buddhismus ab, er erkennt das Wesen der Seele iiberhaupt nicht an. Diese 
Yerneiuung kommt in der buddhistischen Lehre viel spater zum Ausdruck 
ais die Nicbtanerkennung der Alleingottheit, und zwar deshalb, weil die 
Lehre von der Seele in der alten indischen Religion uberaus lebendig ent- 
wickelt war. Fur den Buddhisten gilt die Anerkennung der Seele ais eine 
sehr bose und siindhafte Ketzerei. Er laBt an Stelle der Seele das BewuBtsein 
gelten, das die Aufnahme der Erscheinungen der Aufienwelt vermittelt; 
ais geistiges Zwischenglied betrachtet er den Willen, der jeder bewufiten 
Tat vorangeht. Alle sinnlichen Wahrnehmungen, angenehme und unan- 
genehme, sind nur fliichtige Erscheinungen; sie kommen und gehen im 
ewigcn Wechsel, doch bedurfen sie nicht der Seele ais Quelle oder Empfin- 
dungszentrum. Deshalb auch, so folgert der buddhistische Philosoph 
weiter, konne es ais Reflex des Lebens der Seele keinen freienWillen geben. 
Nur einen unpersónlichen Weltprozefi, ohne Anfang und Ende, in unauf- 
hórlichcr Bewegung auf Grund der Kausalitatsgesetze lafit er gelten. Jeder 
Ersclieinung muli eine Triebkraft zugrunde liegen; ohne ursachliche Be- 
griindung kann nichts geschehen.“
„Daraus abcr folgi unmittelbar, dafi ein freier Wille ais Eigentum eines 
einzelnen, in der Seele dieses einzelnen erwacht, nicht vorhanden sein kann. 
Nur ein rein unpersónlicher Welt- und LebensprozeB ohne Anfang und 
Ende, in ewiger Veranderung und Entwicklung, bedingt durch das Gesetz der 
Kausalitat und Folgę, ist anzuerkennen. Jedem Geschehen liegt eine Ur- 
sache zugrunde. Dieser LebensprozeB ist ein Leidensweg, der zu einer 
gewissen Vervollkommnung und inneren Freiheit des Individuums beitragen 
kann. Die Uberzeugung, dafi dieser LebensprozeB durch viele Leidens- 
stationen schliefilich zur Sprengung lastiger Fesseln fuhren und das Gesetz 
der Kausalitat und Folgę durchbrechen kann, das ist der einzige Glaube, das 
einzigc Dogma! Alles andere ist das Ergebnis von Tatsachenbeobachtung 
undfreienlogischen Schliissen; die Lehre selbst duldet nicht nur die Kritik, 
sie scheut sich sogar nicht vor ihr.“
„Bei solcher Auffassung lauft das Leben in einer bestimmten Richtung ab 
und verhciBt eine vernunftige Beendigung. Es drangt ganz unbewuBt zu 
einer progressiven Vollendung, zur Erlósung von allem Weltschmerz, zum 
letzten hóchsten Ziele, der Ruhe. Je vollkommener das Leben eines
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Menschen ist, um so weniger ist es von Pein und Unrast erfiillt, um so fried- 
licher wird es. So lehrt der Buddhismus. Alle Beunruhigungen, alle Qualen 
versinken, unser Sein wird ein ,Absolutes Sein‘, es steigert sich zur ,Ewigen 
Ruhe‘. Das ^bsolute Sein‘ aber ist gleich dem ,Nichts‘ im Vergleich zur 
,wełtlichen vanitas‘. Das Erlóschen der wełtlichen vanitas fur immer ist 
das letzte und lióchste ideale Ziel, das der Buddhismus erstrebt. Aber dieses 
Ideał laBt keinen Raum, weder fur Gott, noch fiir die Seele oder den freien 
Willen. Es ist das Absolute, das der unpersónlichen vanitas im Lebens- 
prozeli gegenuberstehf, in dessen Bereich all das einzubeziehen ist, was 
unter personlicben Erlebnissen des Menschen verstanden werden muB . . .“ 
„Wollen wir diese Grundgedanken der richtig erfaBten buddhistiscben 
Philosophie in unsere moderne philosophische Sprache iibertragen, so 
werden wir mit Bewunderung feststellen, daft sie den neuesten Errungen- 
schaften auf dem Gebiete der wissenschaftlich begriindeten Weltanschauung 
auBerordentlich nahekommen: ,Weltschópfung ohne Gott‘, ,Psychologie 
ohne Secie', ,Ewigkeit des Geistes und der Materie', das alles erscheint nur 
ais Verkórperung des Kausalitatsgesetzes in anderer wissenschaftlicher 
Definition; an Stelle des Begriffes .Lebensprozefi' tritt das ,Ding an sich' 
und die Yererbung; im praktischen Leben hingegen die \erleugnung des 
Privatbesitzes, die Ablehnung nationaler Begrenzung, die Bruderlichkeit 
aller Menschen . . . Willenlos sollen wir uns bewegen und uns durch die 
Bewegung allmahlich vervollkommnen, ohne Gott, ohne die Unsterblichkeit 
der Seele und ohne die Lehre vom freien Willen anzuerkennen. Das sind 
nicht nur die Grundlinicn der buddhistiscben Lehre; es sind gleichsam auch 
die Hauptgedanken der modernen Weltanschauung des Abendlandes." —

Nach langen und schwierigen Marschen erreichte die Expedition am 2. De- 
zember dieGreuze vonChina. In der Stadt Kjachta wurde Quartier gemacht. 
Iiier traf ich manchen Bekannten aus fruheren Jahren, und alle kamen mir 
hilfreicli entgegen. Ich nahm Wohnung in demselben Hause, in dem der- 
einst mein Clief und Lehrer Przewalsky vor Antritt und nach Beendigung 
seiner Forscliurigsreisen abzusteigen pflegte. In dieser Umgebung sturmten 
viele Erinnerungen aus fruheren Tagen auf mich ein.
Es verging noch einige Zeit, bis unsere Karawanę vollstandig ausgerustet 
und marschhereit war. Inzwischen hatte ich Gelegenheit, haufiger an 
grofien Jagden teilzunehmen. Die Kjachtenser sind leidenschaftliche 
Jager. Mit besonderer Vorliebe gehen sie auf Barenjagd, die unter dem 
Namen Klepperjagd allgemein bekannt ist. Daneben ist die Jagd auf wilde
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Ziegen aubcroidentlich beliebt. Der unermeblich reiche Wildbestand der 
mongolischen Walder und Bergwiesen verleiht diesem Sport einen ganz 
eigenen, marclienhaften Reiz. Solche Vergnugungen wurden unterbrocben 
durch wichtige Sitzungen der Russischen Geographischen Gesellschaft, die 
auch hier vertreten ist. Durch die hilfreiche und opferfreudige Unter- 
stiitzung unserer Freunde gelang es uns, nachdem die letzten Vorbereitungen 
getroffen waren, noch vor Schlub des Jahres, am 22. Dezember 1907 von 
Kjachta aufzubrechen.
Mit lebhafter Freude beobachtete ich beim Ausmarsch, wie die Kamele 
unserer Karawanę eines dem anderen in strengster Ordnung unter pein- 
licher Einhaltung der Abstande folgten. Das alles und der Umstand, dem 
Ziele nun wirklich naherzukommen, erfiillte mein Herz mit einem eigen- 
artigen Gliicksgefuhl. Bald uberschritten wir dann die russisch-chinesische 
Grenze, berulnten die dieser am nachsten gelegene chinesische Stadt Mai- 
matschen und betraten damit den Boden der Mongolei. Bei einbrecliender 
Nacht schlugen wir bei Gilen-Nor unser Lager auf. Am darauffolgenden 
Morgen empfing uns beim Erwachen ein eisiger Wind und starker Frost. 
Die ganze Gegend war in Schnee gehiillt. Nachdem wir uns durch warmen 
Tee und ein gutes Friihstiick einigermaben gestarkt hatten, traten wir den 
Weitermarsch an.
Unsere Reise liings des Kjachta-Urga-Traktes verlief ganz anders, ais 
solche Reisen auf europaischem Boden sich zu gestalten pflegen. In Rub- 
land sind staatliche Poststationen eingerichtet, die den Reisenden zu einem 
festumgrenzten Tarif Pferde und Wagen oder Schlitten zur Verfugung 
stellen. Hier hingegen auf dem Trakte finden sich in den meisten Orten 
etwa fiinf bis sechs Jurten (Filzzelte) der Nomaden, die von mongolischen 
Fuhrleuten bewohnt sind. Diese Fuhrleute verdingen sich ais Postknechte; 
das ist ihr einziger Beruf. Auf dem Trakte zwischen Kjachta und Urga, 
der 335 Werst1) lang ist, liegen im ganzen elf Stationen. Jede Station ver- 
fiigtgewóhnlich iiber vierzig, fiinfzig, auch sechzig Pferde und acht bis zehn 
Postknechte. Die Fahrt selbst geht in sehr schnellem Tempo vonstatten. 
Eine soiclic Kavalkade, die iiber Graben, Stock und Stein dahinjagt und 
ungeheure Staubwolken aufwirbelt, gewahrt ein eigenartig wildes Schau- 
spiel. Am schnellsten aber laufen die Pferde und fahren die Postkutscher, 
wenn sic einen hohen Wiirdentrager mit seinem Gefolge befórdern, der 
nicht an Trinkgeldern spart.

*) 1 Werst =  1066,78 m.
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So zogen wir clenn von einer Station zur anderen. Ich hatte die Spitze der 
Karawanę, wahrend der Kapitan Napalkow am Schlusse ritt. Der Geologe 
und die Praparatoren bogen gelegentlich rechts und links vom Wege ab, um 
auf Vógcl und Tiere fur ihre Sammlungen Jagd zu machen.
Beim ersten Morgenrot waren wir gewóhnlich auf den Beinen und 
marschierten oft bis in die sinkende Nacht. Vor dem Aufbruch nahmen wir 
ein Friilistuck zu uns; das Mittagessen muBte meist auf den spaten Abend 
verschoben werden. Die groBe Kalte hat uns wenig beeintrachtigt, weil 
wir keinen Mangel an Brennmaterial litten und in den Nachten in unseren 
Filzzelten wohlgeborgen waren. Mit jedem Tage fiel die Quecksilbersaule 
tiefer herab. In der Neujahrsnacht sank sie auf —^7° C. Eine so groBe 
Kalte hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicbt durchgemacht. Es war 
ungeheuer viel Schnee gefallen; dabei regte sich kein Liiftchen, es herrschte 
absolute Windstille. In Massen drangten die grauen Schneehuhner (Per- 
drix daurica) an die Mongolenzelte heran und setzten sich scharenweise 
auf den von unserem Vieh gelockerten Erdboden nieder. Die Tiere waren 
gar nicht scheu; wie Stubenvógel nahten sie sich den Menschen und fingen 
die hingeworfenen Kórner auf. Wenn tagsuber die Sonne hervorkam, 
badetcn sich die Schneehuhner in den weichen Flockenmassen. Das ganze 
Land ringsum lag in tiefer, feierlicher Stille, die nur durch die zeitweiligen 
knarrenden Tóne derVógel unterbrochen wurde. Ein einziges Mai wurde das 
Idyll gestort. Hoch in den Liiften zog ein Falkę (Gennaia milvipes) seine 
Kreise. Dieses stolze Raubtier stieB plótzlich mit Blitzesschnelle herab, 
packte eines der Schneehuhner, trug es zum nachstgelegenen Hugel, um 
seine Beute in aller Ruhe zu verzehren. Neben Schneehuhnern zeigten sich, 
besonders in waldreichen Gegenden, auch Haselhiihner, die in Gruppen auf 
den Bjiumen herumhockten. In Schluchten begegnete uns auficrdem der 
reichgeschmuckte, rosafarbige sibirische Dompfaff (Uragus sibiricus). 
Den Neujalirstag 1908 verbrachte die Expedition in dem Orte Schara- 
Chada, d. h. der „Gelbe Felsen“. Hier befórderte ich die drei zu meinem 
Stabe gehorigen Leibgrenadiere zu Unteroffizieren. Nachdem wir Schara- 
Chada verlassen hatten, fuhrte unser Weg durch eine ziemlich hohe 
Gebirgskette, die den Namen Manchadai tragt. Da auch im Gebirge unend- 
liche Mengen von Schnee gefallen waren, wurden wir zu einem Umweg iiber 
den ziemlich niedrigen Ssepssul-Daban gezwungen, der sich 1872 m iiber 
den Meeresspiegel erhebt. Am Kamme des Berges trafen wir zahllose 
Scharen von Haselhuhnern; zuweilen zeigten sich auch Gruppen von Reh- 
wild. Am sudlichen Saume-des Manchadai stieBen wir auf einige Fermen 

8



oder Meiereien, die von der chinesischen Regierung zum Zwecke der 
Kolonisierung Mongoliens im Tale des Chara errichtet worden sind. Damit 
sich die Chinesen mit den Mongolen assimilieren, ist es den Kolonisten 
untersagt, ibre Frauen uber die chinesische Grenze zu bringen, weshalb 
diese meist Frauen aus dem Mongolischen, und zwar aus dem Chalcha-

Mongolisclie Fiirstin mit ilirer Tochter auf der Pilgerfahrt nach Urga.

stamme zu wahlen pflegen, wodurch sie fast ausnahmslos ihren urspriing- 
lichen Typus einbiifóen.
Mitten unter den aus Ton erbauten Chinesenhauschen (Fansa) fanden wir ein 
russisches Bloekhaus, in das wir eintraten. Es waren nur zwei Frauen da- 
heim. Die Manner waren nach Kjachta gefahren, um Einkaufe zu machen. In 
einiger Entfernung sahen wir noch andere russische Blockhauser, die jedoch
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Ein mongolischer Beamter aus Urga.

unbewohnl zu sein schienen, denn die Fenster waren mit Brettern ver- 
schlagen und samtliche Zugange fest verschlossen.
Ehe wir das Ghara-Tal verliefóen, erhielten wir den Besuch eines mon- 
golischen Beamten, der sich eingehend nach unserem Befinden erkundigte. 
So weit das Auge reichte, zeigte die Gegend den ausgesprochenen Charakter 
der Gebirgslandschaft: hoch oben zwischen Felsen inmitten von Nadel- 
waldern lagen die Poststationen, zu denen Serpentinwege hinauffuhrten.

Infolge des wenig giinstigen Ge- 
landes war die Hauptkarawane 
gezwungen, groBe Umwege zu 
machen. Der Frost wollte nicht 
nachlassen; ein eisiger schneiden- 
der Wind erhóhte die Unbilden 
der Witterung. Alle Teilnehmer 
werden den bosen 7. Januar 1908 
nicht vergessen, an dem einem 
jeden irgendein Glied erfroren 
war, obwohl das Thermometer nur 
—• 26 0 C bis — 28 0 C zeigte. Der 
eisige Wind tat das seinige. Be- 
sonders schwierig gestaltete sich fur 
unsere Karawanę der letzte Marsch 
z u dem steilen Gipfel des Tologoitu 
in einer Hóhe von x65o m. Ich 
allein erreichte den Gipfel viel 
fruher ais alle anderen. Hier bot 
sich mir ein geradezu zauberhaftes 
Panorama nach dem heiligen Berge 
Urgas, den Bogdo-ola und die um-

liegenden lamaischen Klóster. Beim Abstiege vom Gipfel setzte uns der 
eisige Wind wiederum gewaltig zu. Wir begegneten auf unserem Wege 
berittenen Mongolen und langen Ziigen von knarrenden mongolischen 
Fuhrwerken, die von Ochsen gezogen wurden. Auch sahen wir immer 
haufiger Filzzelte, in dereń Nahe sauber gakleidete Lamas umherstanden. 
Endlich erreichten wir das Tal der Tola; eine vielgewundene StraBe 
fiihrte um den Bogdo-ola von NW her. An dieser Stelle betrat unsere 
Expedition den Boden der Wiiste Gobi. Hier zogen sich die Gebaude- 
komplexe des Klosters Gandan hin, wo vor noch nicht allzu langer Zeit der
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Ein mongolisches Madchen auf der 
Pilgerfahrt nach der heiligen Stadt 
Urga, um dort den Festlichkeiten 
zu Ehren des Gottes Maitreja bei- 

zuwohnen.

tibelische Dalai-Lama1) residierte. Linker Hand, nach Nordosten, erhob 
sich ein anderes Kloster, zu Ehren des Gottes Maitreja, des Beschtitzers der 
Yiehzucht.
Ganz unvermittelt standen wir plótzlich vor den Toren der heiligen Stadt 
Urga. In der Hauptstadt der Mongolei umfing uns ein buntes, vielgestaltiges 
Leben und Treiben. Ais wir den Marktplatz erreichten, trafen wir das 
Konvoi des russischen Konsuls in Urga, das uns bis zum Konsulatsgebaude, 

in dem wir Wohnung nahmen, begleitete. 
Aus den Fenstern des scbmucken Hauses 
sehweift der Blick iiber die herrliche Land- 
schaft um den heiligen Bogdo-Berg, nach 
dem die buddhistischen Monche in grofier 
Andacht alltaglich ihre Gebete schicken. 
Urga, die heilige Stadt, das mongolische 
Uhassa, ist das kulturelle und religióse 
Zentrum, der Mittelpunkt des gesamten 
mongolischen Lebens. Jeder Mongole, ob 
hoch oder niedrig, reich oder arm, strebt 
damach, wenigstens einmal im Leben die 
GroBe Stadt Da-Kure — so nennt der Mon
gole Urga — zu besuchen, um seinenTempel 
und die reine Inkarnation, den Chutuchtu, 
den hóchsten Priester des Landes, in- 
brunstig anzubeten.
Der Chutuchtu fiihrt ein vóllig zuriickge- 
zogenes Leben hinter den Mauern seines 
Palastes. In derMeinung der Glaubigen wird 
seinen Taten, die ausschlieBlich demWoble 
der Lebewesen gewidmet sind, hócbste

Wunderkraft nachgeruhmt. Wenn ein Chutuchtu stirbt, wird seine Leiche 
von den Lamas einbalsamiert und sein Antlitz mit Gold geschmuckt. In sitzen- 
der Stellung kommt diese dann in den silbernen Ssuburgan (ein sargartiges 
Gehause), das wahrend der feierlichen Gottesdienste im Tempel ausgestellt 
wird. Gegenwartig residiert der Chutuchtu auBerhalb der Stadt, unweit 
des rechten Ufers der Tola. Der Palast des hohen Kirchenfiirsten ist von

1) Der tibetische Kirchenfurst war vor der indisch-britischen Strafexpedition geflohen, 
die im Jahre 1903 von Nordindien (Darjiling) aus iiber Gyantse aufTibets Hauptstadt 
Lhassa vorstiefi. D. Herausg.
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Gótzenhausern, in denen die Lamas leben, umgeben und durch einen 
steinernen Zaun von der Aufienwelt vollstandig abgeschlossen.
Ais gliiubigster Buddhist ist der Chutuchtu der Beschiitzer aller Tiere; vor 
allem liebt er Pferde und Hunde. Er hat sogar einen kleinen zoologischen 
Garten, in dem Rehe, Marale, Ziegen und andere YierfuBler sorgsam

Die achle Inkarnation des Tschschen-Bzun-Damba Chutuchtu.

behiitet und gepflegt werden. Von Jahr zu Jahr hat sich die Stadt Ulga in 
wirlschaftlicher Beziehung immer mehr gehoben. Mit Rufiland steht sie 
in lebbaftem Handelsverkehr; hier leben beinahe standig fiinfhundert 
russische Familien. Der amtliche Vertreter der russischen Interessen — 
gegenwiirtig der Generalkonsul J. Schischmarew — residiert in Urga seit 
Begrundung des russischen Konsulats im Jahre 1861.
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Nach Urga zu den heiligen Tempeln strómen die Pilger in hellen Scharen, 
jahraus, jahrein, um zu beten und die sundenlose Wiedergeburt., den 
buddhistischen Erzpriester Mongoliens, den Chutuchtu, zu verehren.
Der gegenwartige Chutuchtu oder Bogdo-Gegen ist die achte Wiedergeburt 
des Chutuchtu Tschschen-Bzun-Damba, der bei den Buddhisten ais dieVer- 
kórperung Taranatas (1673— i635), des beriihmten Predigers der buddhisti
schen Glaubenslehre, in Indien und Tibet in hóchstem Ansehen steht. Der 
Name des jeweiligen Bogdo-Gegen darf, nach buddhistischer Sitte, bei 
dessen Lebzeiten niemals bekannt werden; er wird erst nach seinem Tode 
veróffentlicht. Der gegenwartige Chutuchtu, der Sohn eines tibetischen 
Beamten, ist im Jahre 1870 geboren; er erhielt durch den Dalai-LamaXII. 
die Weihen und wurde 1875 nach Urga gebracht, wo er seitdem residiert, 
ohne auch nur ein einziges Mai ausgefahren zu sein.
Der Weiheakt jeder neuen Wiedergeburt Tschschen-Bzun-Dambas ist nach 
den Angaben eines eingeborenen Tibeters mit folgenden Zeremonien ver- 
bunden: Sobald die Nachricht vom Ableben des Chutuchtu in Tibet eintrifft, 
bestimmt der Dalai-Lama im Einverstandnis mit Bantschen-Rinbotsche, der 
Wiedergeburt des Buddha-Amitaba, des „Buddha des unendlichen Lichts“, 
die Namen der zu gleicher Stunde und am gleichen Tage geborenen zwolf 
Knaben und gibt Befehl, diese nach Lhassa, dem Kloster Potalas zu bringen. 
Hier untersuchen die Gelehrten diese Kinder auf ihre physische Eignung 
und etwaige auBerlich sichtbare Kennzeichen einer VerkórperungBuddlias. 
Knaben ohne solche Kennzeichen werden sofort ausgemustert. Schliefilich 
werden drei Jungens ais Verkórperung der Wiedergeburt anerkannt; die 
Weihe dieser Kinder findet in Potala in Gegenwart des Dalai-Lama, des 
Bantschen-Rinbotsche und des Demo-Chutuchtu, eines der vier ersten 
Lainas Lhassas in feierlicher Weise statt. Die Namen der drei Knaben 
werden zunachst auf Zettel geschrieben und in eine goldene Urnę (Sserbum) 
gelegt. Nach Beendigung des Festgottesdienstes wird ein Zettel aus der 
Urnę herausgenommen: der Knabe, dessen Name auf diesem Zettel ver- 
zeichnet ist, wird alsbald ais die Wiedergeburt Tschschen-Bzun-Dambas 
anerkannt. Drei Kandidaten miissen in die engere Wahl gestellt werden, 
weil jeder Bodissatwa in drei Teilen — im Geist, im Wort und im Fleisch — 
wiedergeboren wird. Der durch das Los bestimmte Knabe gilt ais die 
„Wiedergeburt des Geistes". Die beiden anderen bleiben in Tibet und er- 
halten meist Amter ais hohe Lamas und Vorsteher von Klóstern; zuweilen 
bringen sie aber auch ihr ganzes Leben ais einfache Priester in den 
Klóstern zu.
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Der gewahltc Chutuchtu wird vom Dalai-Lama nochmals ausdriicklich 
bestatigl. Ehe er nach der Mongolei iibersiedelt, bleibt er drei bis fiinf 
Jahre zum Studium der heiligen Schriften und des Gottesdienstes in den 
Klóstern. Nach dieser Zeit erscheinen Abgesandte aus Urga, um den neuen 
Chutuchtu nach der Mongolei zu fuhren. Die Reise von Lhassa bis Urga 
vollzieht sich unter grofiem Pomp. Mehr ais tausend Personen und eine 
Eskorto tibetischer und mongolischer Truppen begleiten den feierlichen 
Zug, der sich, durch mancherlei Zeremonien und Empfange aufgehalten, 
nur sehr langsam vorwarts bewegt. Sobald der neue Chutuchtu das Chalcha- 
Gebiet betritt, strómen die Glaubigen aus allen Teilen zum weiteren Geleit 
heran. Aber auch aus Urga selbst ziehen dem Chutuchtu grofie Menschen- 
mengen entgegen. In der Stadt ist ein Triumphbogen erbaut, der mit 
seidenen Chadaks, mit Gold und Silber reich geschmiickt ist. Ehe der 
Chutuchtu dann endgultig in die Stadt Urga einzieht, verweilt er noch fur 
einen Tag und eine Nacht in seiner Sommerresidenz am Ufer der Tola. 
Beim Ein zug wird der hohe Kirchenfiirst in einer gelben Sanfte getragen 
und zuerst in ein Filzzelt — Barun Oergó — gebracht, wo ihm Tuschetu- 
Khan, der ais altester Verwandter des Tschschen-Bzun-Damba gilt, begriifit. 
Darauf folgi der eigentliche Empfang durch die hóchsten Wurdentrager 
der Stadt Urga. Ais China noch Kaiserreich war, fand durch den Vertreter 
desKaisersvonChina auBerdem noch die zeremonielle Ubergabe des Patents 
und der Siegel statt. —
Hier in Urga erhielten wir bei der Russisch-Chinesischen Bank Silber in 
chinesischen und hamburgischen Barren, das die Expedition wahrend ihres 
Aufenthaltes in Zentralasien ais Zahlungsmittel benotigte. AuBerdem 
erwarben wir hier auch einen ansehnlichen Vorrat von Zsamba — getrock- 
netes Gcrsten- und Hirsemehl — und manche anderen Lebensmittel. Meine 
Kosaken fingen unter den herrenlosen Hunden zwei stattliche Tiere ais 
Wachhunde fur unsere Karawanę ein.
Nachdem wir zwei Wochen lang in Urga gerastet, unsere Vorrate erganzt 
und alle Vorbereitungen fur die Weiterreise in das Innere der Mongolei 
getroffen hatten, waren wir wieder marschbereit.



K apitel II.

Von Urga zum mongolischen Altai-Gebirge.
Ehe wir Urga verlassen und den Marsch in das Innere der Mongolei antreten, 
will ich an dieser Stelle zum besseren Verstandnis meiner Schilderungen 
noch einiges von Land und Leuten erzahlen: Zwischen Kjachta und Urga 
zeigt das Gelande einen steppenartigen Charakter, dann folgt die Iloch- 
ebene, die allmahlich der typischen Gebirgslandschaft weichen muf>. Aber 
iiberall herrscht iippige Vegetation und eine vielgestaltige Fauna. Weiter 
siidlich von Urga andert sich das Bild jedoch grundlegend. Das bisherige 
Bergrelief verflacht zusehends, der Pflanzenwuchs wird diirftig, auch 
menschliche Siedlungen sind immer seltener anzutreffen; das gilt besonders 
durchweg fur den Suden des Mongolischen Altai, auch Gobi-Altai genannt. 
Hier beginnt die eigentliche Wiiste Gobi. Sandige und felsige Hiigel- 
forinationen wechseln mit kurzeń Strecken, die vor der starren Einóde wie 
zum AbschiedsgruB noch einmal an das Leben erinnern, das vor den Toren 
der Wiiste verklingt. Die letzten Strahlen der sinkenden Sonne vergliihen 
an den zurucktretenden Hugelketten und tauchen das ganze Gelande in 
rótlichen Schein. Noch ist die Wiiste einem Meer von staubartigem Trieb- 
sand vergleichbar. Bogendiinen, sogenannte Barchane, die der Sturm bald 
hier, bald dort aufwirft, schaffen das Bild der Wogen.
Hart an der Grenze dieser Einóde tragen die Vólkerstamme einen neuen, 
ganz anderen Charakter, der durch physikalisch-órtliche Umstande bervor- 
gerufen oder auch durch gewisse Maftregeln der Stammesfiirsten und der 
Chinesen bedingt ist. Im Norden begegnen dem Reisenden die typischen 
Nomadcn mit dem angeborenen Stolz und der traditionellen Kiihnheit und 
Verschlagenheit. Sie sind uniibertroffene Meister der Reitkunst und tragen 
meist phantastische, farbenreiche Trachten. Langst versunkene Zeiten 
werden lebendig, da diese Stamme noch ihre eigene Geschichte hatten. Die 
Bewohner der Zentral-Mongolei nahern sich in ihren Lebensgewohnheiten 
mehr den Chinesen; sie sind nicht mehr so schmuck gekleidet und wohnen 
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Hinrichtung eines Verbrechers in Nord-Mongolien: 
oben: Verbrecher vor dem Burchan, oben: Urteilsverkundigung,

unten: Yollstreckung des Urteils durch ErschieBen. unten: Nach der Hinrichtung.



besclieidener, zuweilen sogar armlich. Auch stehen sie an Bildung den nord- 
mongolischen Stammen ganz erheblich nach; letztere sind fast durchweg 
des Lesens und Schreibens kundig.
Przewalsky weist in seinen Schriften immer wieder darauf hin, dafi Asien 
mit Europa in keiner Beziehung verglichen werden darf. Allein schon die 
ganz eigentumliche, viel wildere natiirliche Beschaffenheit Zentralasiens 
wehrt von vornherein jedem Eindringen abendlandischer Zivilisation. Der 
Begriff „Wiiste“ schreckt den Europaer. Der Nomadę hingegen furchtet 
die Wiiste nicht; im Gegenteil, ihm gewahrt sie Schutz und Nahrung. Hier 
am Bandę der Wiiste fiihren diese Menschen in ihrer Art seit Urzeiten ein 
beschaulichesHirtenleben;alle physischen und psychischenErschiitterungen 
sind ihnen fremd. Ihr Leben rollt sich eintónig, ohne kórperliche und 
geistige Anstrengungen in althergebrachter Form ab.
Der Nomadę verbringt seine Tage bei seinen Herden, die ihm Nahrung — 
Fleisch und Milch — geben, oder er hockt in seinem Filzzelt. Auf diesem 
Stiick Erde verdrangten die Vólker einander im Laufe der Jahrtausende, 
sie kamen und gingen; ihr Bekenntnis war demselben Wechsel unterworfen. 
Der Fetischismustrat an Stelle des Schamanentums, das wieder dem Buddhis- 
mus weichen mufite. Nur der Typ der Nomaden wurde imWandel der Zeiten 
nicht verandert; er blieb immer der gleiche. In diesen Breiten feiert der 
Konservativismus Asiens Triumphe, und noch lange wird weitaus der grófite 
Teil Zentralasiens in seinem unveranderten Zustand beharren! Hier lafit 
sich das Antlitz der Natur auch durch die Macht der Technik kaum um- 
formen. Wohl werden jene Gegenden, die fur die Anlage von Kolonien 
in Betracht kommen, im Laufe der Zeit eine eingesessene Bevólkerung er- 
halten. An vielen Stellen der Wiiste werden zweifellos dereinst zahlreiche 
artesische Brunnen gebaut werden; auch ist es nicht ausgeschlossen, dafi 
Eisenbahnstrange die óden Strecken durchqueren. Dadurch wird der Um- 
kreis, in dem sich die Nomaden bewegen, betrachtlich enger gezogen. 
Dennoch, der weitaus gróBte Teil Zentralasiens wird fiir immer der Kultur 
verschlossen bleiben! Auf dem asiatischen Kontinent liegen die Verhaltnisse 
ganz anders ais in Nordamerika, wo die Prarien schon langst fiir kulturelle 
Zwecke nutzbar gemacht worden sind. Aber die asiatische Wiiste wird fiir 
Jahrhunderte die Nomaden gegen den Ansturm der Zivilisation wie ein 
uneinnehmbares Bollwerk schutzen; noch fiir lange Zeit werden die Vieh- 
herden, Antilopen, Chulane, wilden Yacks u. a. die Wiistenstriche und 
Hochplateaus Zentralasiens bevólkern und durchwandern.
Am 25. Januai 1908 brach die Expedition von Urga aus auf. Es war ein
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grauer, nebelreicher Tag. Der weite Hof des russisclien Konsulats war mit 
Menschen, Pferden und Kamelen dicht gefiillt. Alle unsere in der heiligen 
Stadt anwesenden Landsleute kamen herbei, um uns Lebewohl zu sagen. 
Der Naturforscher Tschetyrkin und der Unteroffizier Madajew brachen mit 
einer Karawanę und vielem Gepack von hier aus direkt nach Dyn-Jiian-Yn 
auf. Obgleich samtliche Karawanentiere der Hauptexpedition den Marsch 
munter und frisch antraten, dauerte es doch ziemlich lange, bis wir das 
Tal des Flusses Tola durchschritten und den Gebirgshiigel Gangyn-Daban 
iiberstiegen hatten. Nun lag vor unseren Blicken die unermeBliche Ebene; 
nur im Osten noch waren die Auslaufer der Hóhenziige des Bogdo-Olschen- 
Massivs sichtbar. Schon am nachsten Morgen durchzogen wir das Tal 
Scharchai-Hunde, das weithin sichtbar in der gelben Farbę der hier iippig 
gedeilienden Deressum-Pflanze (Lasiagrostis splendens) leuchtete. Die 
Landschaft wurde durch einige Filzzelte der Nomaden belebt, in dereń Nahe 
sich zahlreiche Herden tummelten, wahrendin nachster Nachbarschaft Rudel 
der wilden mongolischen Ziegen, Zserenen genannt (Gazella gutturosa), 
friedlich weideten, die den unbewaffneten Wanderer vom Jager in allen 
Fallen zu unterscheiden vermóg«n. Auf meine Frage: „Wem gehóren alle 
diese Pferde, Schafe, Ochsen und Kamele?“ erhielt ich die lakonische Ant- 
wort: „Alles gehórt dem Chutuchtu und den Klóstern!“
Da uns von jetzt an fast ausschliefilich wandernde Mongolen begegneten, so 
gewóhnten wir uns selbst fast an dieses Nomadenleben und fiihlten uns ganz 
hinein. Ja schlieBlich sind wir alle selbst Nomaden geworden und fuhren 
dabei sehr gut. Des Abends war es gewóhnlich in unseren Filzzelten 
behaglich warm, aber ais die Nacht tiefer hereinsank, besonders gegen 
Morgen,. wurde es sehr empfindlich kalt, so dali das Aufstehen recht wenig 
crguicklich war. Rasch wurden einige Becher Tee und das widerlich 
schmeckende teigartige „Zsamba“ eingenommen; dann brachen wir auf. 
Wiihrend des Marsches verging die Zeit sehr schnell. Nach etwa vier bis 
fiinf Tagemarschen wurde eine Ruhepause eingeschoben, die jeweilig stets 
den Charakter eines kleinen Festes gewann.
Mit jedem Tage riaherten wir uns unserem Ziele, dem Siiden, und wir 
konnten dies auch an den Witterungsverhaltnissen merken; die Schneedecke 
wurde allmahlich diinner, und die Sonnenstrahlen gewannen an Kraft.
Noch maischierten wir zum Tuchum-Nor-See, der zwischen den Gebirgs- 
ziigen des Ssonin-Changai liegt und auf der anderen Seite von den Hóhen- 
ziigen des Ortzik, Ongon-Mongol und Tangyn-Tot begrenzt wird. Diese 
Berge bestehen in der Hauptsache aus rosafarbigem Granit, der mit Kiesel-

9 *
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steinen iiberdeckt ist. Wir fanden hier eine sehr reiche Steppenflora. Auf 
einem Hiigel hatte sich cine groBe Schar von Bussarden versammelt 
(Archibuteo hemiptilopus). Sie hatten sich augenscheinlich deshalb 
zusammengerottet, weil sie einen viel stiirkeren Adler fiirchteten, der in der 
Nahe seine Kreise zog. In der azurklaren Luft schwebten zahlreiche groBe 
braune Greife (Vultur monachus), die wir dann spater auf einem Pferde- 
kadaver beim Schmause wiedersahen. Bei der groBen Durchsichtigkeit der 
Luft ist das Abschatzen der Entfernungen in diesen Gegenden stets mit 
Schwierigkeiten verbunden; das macht sich am meisten fiihlbar, wenn man 
Entfernungen von Hóhen aus berechnen móchte, weil im Tale die Gegen- 
stande durch die Luftspiegelung fast vóllig verschoben werden. Daserlebten 
wir bei der Schatzung der Entfernung nach dem Tuchum-Nor-See. Von den 
Hóhen aus erschien er uns sehr nahe, in Wirklichkeit war er aber doch recht 
weit entfernt. Am nordwestlichen Rande des Tuchum-Nor befindet sich das 
Kloster Tuchumyn-Dogyn, in dessen Nahe wir unser Lager aufschlugen. 
Der See, der sechs Werst lang und vier Werst breit ist, bleibt wahrend des 
ganzen Winters mit einer Eis- und Schneedecke uberzogen, so dafi er kaum 
von dem Gelande, das ihn umgibt, unterschieden werden kann. Im Sommer 
sollen sieli an den Ufern des Sees, wie uns die Mongolen erzahlten, ganze 
Kolonien von Vógeln aufhalten, vor allem Enten, Ganse, Móven, Kraniche, 
Reiher u. a. Von den AierfiiBlern sind Wólfe und Fiichse, Antilopen und 
Hasen sowie einige kleine Nagetier-Arten vertreten. Der kleine Hase (Lepus 
tolai) kommt sehr zahlreich vor :er hat sich auBerordentlich an dieMenschen 
gewóhnt und lebt dicht an den Zelten der Mongolen, fast wie ein Haushund. 
Vor den gefiederten Raubern, vornehmlich vor den Adlern, die sich beinahe 
ausschlieBlich von der Hasenjagd ernahren, hat er einen heillosen Respekt. 
Das Kloster Tuchumyn-Dogyn ist im Winter fast ganz vereinsamt. Wir haben 
nach langem Suchen einen einzigen Lama entdecken kónnen, der uns auf 
unsere Bitte die Tempel zeigte. Im Sommer hingegen ist diese Kullstatte 
von dreihundert Lamas und einer noch gróBeren Anzahl Glaubiger belebt. 
Ich wollte hier eine Tagesruhepause einschalten; aber unsere Fiihrer waren 
dagegen, weil wir unter Futtermangel litten, der fiir die Pferde sehr 
bedenklich werden konnte. Auf dem Weitermarsch muBten wir streng 
siidlichen Kurs einhalten, uns aber spater dann nach Siidsiidwest wenden 
bis zur nórdłichen Talsohle des Gurbun-Ssaichan. Die Oberflache der 
Hiigel, Berge und Tiiler, kurz das ganze Gelande spricht dafiir, daB 
kosmische Krafte, also Wind und Sturm, das Relief des Landes ge- 
stallet haben. Es ist alles geglatte’t, eintónig und ohne jede das Auge
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erfreuende Unterbrechung. Besonders wenn die Stiirme daherbrausen.wirkt 
die ganze Landschaft niederdriickend, die Wolken des feinen Staubes ver- 
hiillen den Horizont und machen die Luft fast undurchsichtig. Dann 
erlischt urplótzdich alles Leben; die Tiere verstecken sich, ihre Stimmen sind 
verslummt; nur das hohle Heulen und Pfeifen des Windes erfiillt die Wiiste 
und versetzt die aberglaubischen Nomaden in bebende Angst. Bei solchen 
Sturmcn kann selbst der sehr erfahrene Reisende den Weg verlieren. Um 
dann wenigstens einen Anhalt im Gelande zu haben, sind von den Mongolen 
an sichtbaren Hóhen steinerne Wegweiser errichtet.
Am 8. Februar brach ein iiberaus heftiger Sturm los, der obendrein von so 
starken Schneewehen begleitet war, dafi wir den Weg ohne diese iibcr- 
ragenden Wegzeichen sicher nicht mehr gefunden hatten. Der Sturm 
wiitete die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen und zwang uns, mitten in 
der Nacht bei dem Orte Chaschaten-Gol ein Notlager zu beziehen.. Ais der 
Sturm gegen Morgen nachlieB, fiel die Temperatur auf — 27°C.; aber wir 
waren wenigstens bis in die Nahe des Klosters Tuguriigin-Dogyn gelangt, 
hatten also die obere StraBe nach Kuku-Choto erreicht.
Ais wir weitermarschierten, óffnete sich bei den Hóhen des Boin-Getze der 
Horizont nacli Siiden. Links traten die Kuppeln des Delgerchangai, rechts 
die des Achyr hervor, inderMitte verlief das steinerne FluBbett inSchlangen- 
linien, und im Hintergrunde, soweit das Auge reichte, zeigte sich die 
Silbouette des mongolischen Altai, des Gurbun-Ssaichan. Das ganze Pano
rama, das vor unseren Blicken erschien, war ode und trostlos. Nacbdem 
wir in das Tal hinabgestiegen waren, gelangten wir in raschem Marsche an 
das Kloster Choschun-Hit und nachtigten an der FluBterrasse des Ongiin- 
Gol. Dieser FluB, der etwa x5o Werst lang 'st, fiihrte keinen Tropfen Wasser. 
Das kommt haufiger vor, und um diesem MiBstand zu begegnen, graben die 
Uferbewohner Brunnenschachte in einer Tiefe von fiinf bis sechs FuB, aus 
denen sie gutes Siittwasser schópfen. In der Nahe finden sich iibrigens zahl- 
reiche Quellen. Der Flufi Ongiin-Gol entspringt in Changai. Sein oberer 
und mittlerer Lauf bewegt sich in der Richtung nach Siidost, dann aber 
weiclit er nach Siiden ab und miindet im Ulan-Nor-See. Das FluBbett ,ist 
steinig. Die nicht sehr hohen Uferterrassen sind mit niedrigen Salix-Arten, 
stellenweise mit sogenannten Deressun (Lasiagrostis splendens) bewachsen, 
die hóheren hingegen mit Charmyk (Nitraria schoberi) sowie mit anderen 
stacheligen Strauchern. Die Fauna bietet nichts AuBergewóhnliches.
Das Kloster Choschun-Hit erhob sich friiher vier Werst talwarts auf dem 
rechten Ufer. Bis die Dunganen-Aufstande die Kultstatte zerstórten. stand
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das Kloster in hoher Bliite. Jetzt finden sich nur noch traurige Trummer 
vor. Audi das neuerbaute Kloster macht mit seiner chinesichen Archi
tektur, mit seinen Tempeln und dem hohen Turm, von dem aus die Lamas 
die Umgebung iiberblicken kónnen, einen sehr freundlichen Eindruck.
Die standig im Kloster anwesende Geistlichkeit besteht aus zweihundert 
Monchen: nur im Sommer wahrend der feierlichen Gottesdienste, der 
Churale, erhóht sich dereń Zahl zuweilen bis auf funfhundert.
Ais wir ankamen, war der Vorsteher des Klosters abwesend und wurde durch 
einen sehr strengen und energischen Lama vertreten, der mir seinen Bcsuch 
machte und mir bei dieser Gelegenheit mancherlei Interessantes mitteilte.

Wahrend ich mich mit dem Priester 
unterhielt, war unser Lager dauernd 
von sehr aufdringlichen Lamas bełastigt 
worden. Ihre Neugier lieli ihnen keine 
Ruhe. Nicht nur, dali sie jeden einzel- 
nen Expeditionsteilnehmer eingehend 
musterten; ihr Interesse ging viel weiter. 
Sie fragten nach unseren Absichten und 
wollten genau wissen, welche Ziele sich 
die Expedition gesteckt habe. Dariiber 
hinaus driingten sie an unsere Bagage 
heran, lielien sich unsere Waffen 
zeigen und benahmen sich so zu-

Choncho, eine Gebetsglocke. dringlich, dali sich meine Begleitung 
ihrer kaum erwehren konnte.

Ais der Da-Lama hinzukam und die Milistande erkannte, wandte er sich 
mit einem sehr strengen Befehl an die Priesterschaft: „Lamas, geht auf Eure 
Platze! Hier ist keine chinesische Handelskarawane!“ Der Da-Lama blieb 
zum Tee bei mir; wir unterhielten uns iiber politische Fragen, bis er dann 
durch die vorgeschriebenen Gebetsubungen ins Kloster zuriickgerufen wurde. 
Dorthin habe ich ihn begleitet. Wenn das Kloster Choschun-Hit schon 
aulierlich sehr reich aussieht, so ist es von innen noch viel reicher aus- 
gestattet. Die Wandę sind mit einer Unmenge hunter Burchane1) behangt, 
deren Mitte ein religióses Bild, die „Ssanssaryn-Hurde“, d. h. nach der Uber- 
setzung Professor Posdnejews „das Rad der Welt“2) schmiickt. Dieses Bild

-1) Gótzenfiguren. ■— 2) s. auch L. A. Waddell: „The buddhism of Tibet“ S. 101 ff. 
London 1895. D. Herausg.
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zeigt in gedrangter Darstellung die ganze Lehre Buddhas und soli nach An- 
gabe der Buddhisten aus der fruhesten Zeit von Schakjamuni stammen. Es 
wird behauptet, dalii einer seiner altesten
Schiller namens Mutgalvani, oder wie die 
Mongolen ihn nennen, Molon-toin, um 
seine Mutter zu erlósen, auch jene Teile 
der Welt besuchte, in denen sie geboren 
wordenwar. So geschah es, dali er auch 
die zwanzig Abteilungen der Hólle be- 
sucht hat und in das Reich der mythi- 
scben Beriten gelangte. Dort sah er viele 
Tiere undMenschenund besuchteschlieB- 
lich das Reich des Geistes Assurie und 
Tengrie, wohin ihm auch der erste 
Jiinger Buddhas, der Schariputra nach- 
folgte .. . Die Zeichnung stellt drei in- 
einander geschlossene Kreise dar; der 
Zentralkreis zeigt das Bild eines Schwei- 
nes, einer Schlange und eines Huhns, die 
ais Embleme der drei dem Menschen an- 
geborenen Erbiibel aufzufassen sind, 
namlich Verblendung, Zora und Wol- 
lust.
Im zweiten Kreis sind die Abbildungen 
der sechs Reiche der materiellen Welt 
enthalten. Ganz unten auf diesem Bilde 
ist die Hólle dargestellt, die wiederum 
in zwanzig Abteilungen zerfallt. Hier ist 
u. a. auch eine Kammer fur den Vor- 
steher der Hólle, den Erlik-Khan reser- 
viert. Weil der Mensch, wenn er im Ge- 
richtssaal des Erlik-Khan erscheint, nur 
zu leicht einige seiner Siinden und Tu- 
genden vergi6t, so umgeben ihn die mit
ihm zu gleicher Zeit geborenen bósen und GroGe Posaune fiir den Gottesdienst, 
guten Geister. Sie haben den einzelnen ausgezogenundzusammengeschoben. 
auf seinem Lebenswege begleitet und fiihren nun seine guten oder seine 
bósen Taten an. Gber der Hólle liegt das Reich der mythischen Geister
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oder Beriten; es ist ebenfalls ein Reich, in dem das alte Leid wohnt. Es wird 
durch einige nackte menschliche Figuren versinnbildlicht, die samtlich 
sehr mager sind, aber einen stark entwickelten Kopf haben. Der Mund jedes 
einzelnen ist weit geóffnet, und Feuerflammen ziingeln daraus hervor. Der 
dritte Kreis enthalt die symbolische Darstellung der zwólf Nidanen, welche 
Buddhas Lehrc iiber die Kausalitat zum Ausdruck bringen. Hier wird die 
Lehre iiber die Entstehung der materiellen und geistigen Welt sowie iiber 
die Entstehung der Wiedergeburten oder Verkórperungen in bildlicher 
Darstellung erklart.
Professor 0. Rosenberg hielt im Jahre 1919 auf der ersten buddhistischen 
Ausstellung zu St. Petersburg einen sehr aufschluBreichen Vortrag, bei dem 
er auch eine sorgfaltige Beschreibung des „Rades der Welt" gegeben hat. 
Seine Erklarung ist in folgenden Worten zusammengef aftt:
„Wie wir wissen, hat Buddha das Wesen des Wirbels dieses Daseins, 
also das ,Rad des Lebens1 erkannt, er hat es auch verstanden, eine Móglich- 
keit ausfindig zu machen, aus dem Wirbel herauszutreten und das rollende 
Rad des Lebens zum Stillstand zu bringen. Wir leben und denken, oder das 
Leben ist aus der Materie entstanden. Folglich war die Materie ewig und 
kennt keinen Anfang. Aber warum muB das Leben einen Anfang haben?" 
„Alle Versuche, den Anfang des bewufiten Lebens durch den Schópfungsakt 
oder durch einen mechanischen ProzeB zu erklaren, sind ganz willkiirlicher 
Art und komplizieren hóchstens diese Frage, die ihrer Natur nach, da sie 
sinnlos ist, ewig unlósbar bleiben wird. Es gibt eben keinen Anfang. Das 
europaische Denken hat sich so sehr an die Frage nach dem Anfang der 
Dinge gewóhnt, daB sie dort das ganze Leben beherrscht. Bei den buddhisti
schen Vólkern finden wir gerade das Gegenteil. Ihnen wird unsere Frage 
nach dem Ur-Anfang der Dinge, nach der Schópfung der Welt und der 
Erschaffung der Menschen ganz unverstandlicli bleiben."
„Das Leben des einzelnen von der Wiege bis zum Grabę ist nur eine jammer- 
liche, kleine, kurze Episode, die fur Augenblicke aus der Ewigkeit der 
Erscheinungen losgelóst ist, um sich dann wieder in dieser Ewigkeit zu 
verlieren. Unser Leben ist eine Kombination von Gedanken, Gefiihlen, von 
Erinnerungen und Empfindungen. Der Strom des Seins speist sich selbst. 
Niemand hat ihm den Anfangsimpuls gegeben, niemand wird ihn zum 
Stehen bringen, und gerade diese ewige Dauer der Bewegung ist mit dem 
Trubel, mit der Eitelkeit und mit der Qual des Menschen verbunden. Es gibt 
kein Leiden ohne Sein, es gibt kein Sein ohne Leiden. Sein und Leiden 
ist dasselbe, das eine wie das andere ist anfangslos."
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„Der Mensch ist nicht nur verantwortlich fur die zeitliche Vergangenheit im 
Rahmen des Lebens, sondern auch fur viele Lebenslaufe und bereitet die 
Zukunft fur mehrere Lebenslaufe vor. Diese Theorie der Wiedervergeltung 
bat bei den Buddhisten ein auBerordentlich stark entwickeltes Gefuhl der 
moralischen Verantwortlichkeit ausgebildet. Jeder tragt die Verantwortung 
fur sich selbst.“
„Das Lebensrad nun stellt den LebensprozeB des einzelnen Individuums in 
drei Wiedergeburten oder Verkórperungen dar und bringt ihn bildlich zum 
Ausdruck.
Angenommen, daB die Grundlage fur das Leben eines bestimmten Menschen 
sich durch gewisse Eigenschaften gekennzeichnet hat, so macht dieser 
Mensch verschiedene Etappen durch, bis er in den Zusland der Reife ein- 
getreten ist und nun ein volles Leben fiihrt. Von diesem Leben hangt er 
ab, er ist von ihm gleichsam eingeschlossen und liebt dieses Leben; in 
seinem Trubel sieht er die vanitas nicht. Das Vergangene oder „schon Ge- 
wesene“ begniigt sich damit nicht, wodurch die zu erwartende Wiedergeburt 
begriindet wird. Das ist der Kern des neuen Lebens, das noch in der Ver- 
gangenheit liegt, die sogenannte „Yerblendung1'1) (Avidja). Dieser „Ver- 
blendung” verdankt der Mensch den Trubel, in dem er lebte und handelte 
und damit die Form fur das kiinftige Leben vorbereitete, namlich das von 
ihm Vollbrachte (Ssanskara). Dies ist das zweite Bindeglied, das gleich- 
falls im vergangenen Leben liegt. Nun“, so fahrt Rosenberg fort, „soli 
der Mensch alt geworden und gestorben sein. Infolge der „Verblendung“ 
und des von ihm „Vollbrachten“ fangt das neue Leben auf derselben Grund
lage an, und wie ehedem werden im ersten Augenblick dieses Lebens alle 
Faden zusammenlaufen, um eine neue Zeichnung zu bilden, sie werden um 
die Erkenntnis (Widshnjana) versammelt sein. In dieser „Erkenntnis** ist 
alles Gbrige spiegelklar enthalten. Das ist der erste Augenblick des neuen 
Lebens, der Augenblick der Empfangnis, wie die Buddhisten es nennen. 
Es ist dann aber noch keine yollstandige Zeichnung da, noch kein Bild, 
sondern nur erst die Linien, aus denen dieses entstehen soli. Der Mensch. 
der noch kein Licht gesehen hat, also noch nichts erlebte, tragt nur die 
Elemente des materiellen und geistigen Lebens (Namarupa) in sich. Nun 
erst beginnen die Zeichnungen sich auszupragen. Was wir ais Sinnesorgane 
auffassen, oder ais die Fahigkeiten zu sehen, zu hóren, zu fiihlen usw.

Ł) Kann audi durch das Wort ..Betrubung** oder „Verdunkelung“ wiedergegeben 
werden. D. Herausg.
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betrachten, sind an sich keine wirklichen Fahigkeiten; es sind z. B. nur 
Seh-Empfindungen usw., die ftir sich allein unbewufit sind. Sie haben im 
Bewufitsein noch keinen Spiegel. Ais Stiitze des Bęwufitseins werden sechs 
Grundlagen (Schad-Ajatana) angenommen. Nach diesen tritt nun das voll- 
bewufite Leben ein, d. h. die Erlebnisse werden, wenn auch nicht immer 
ganz klar, so doch im allgemeinen vor dem geistigen Auge lebendig. Das ist 
die Zeit, in der der Mensch noch nicht geboren ist und jene, kurz nach der 
erfolgten Geburt. Allmahlich entsteht zwischen den Grundlagen und dem 
wirklichen Bewufitsein eine innere Verbindung, die sogenannte „Beruhrung" 
(Sparscha).
„Nun beginnt das Kind selbstandig zu empfinden und Angenehmes von 
Unangenehmen zu unterscheiden. Das „Gefiihl" oder „die Empfindung" 
(Wedana) macht sich bemerkbar. Alsbald tritt der Mensch in das Knaben- 
alter, das wieder neue Empfindungen hervorruft, darunter den „Geschlechts- 
trieb“ (Trischna); daneben zeigt sich aber auch ganz auffallig ein neues 
Element, der „Trieb zum Zielen“ (Upadana).“
„Sobald der Mensch voll erwachsen ist, treten keine neuen Empfindungen 
in die Erscheinung. Das ist die Periode des geschlossenen Daseins. In dieser 
Periode wird der Mensch nicht durch die Verblendung und die Vanitas 
irgendwie gehemmt, er hangt am Leben und kreist in seinem Strudel; in 
dieser Spanne folgen viele Handlungen einander und bereiten die Form eines 
neuen Lebens vor. Diese Periode, die mit dem Tode endet, ist die Periode 
des „Daseins" (Bawa), des Erdenlebens. Wenn dann dieses zu Ende geht, 
und der Mensch in ein neues Leben iibertritt, bildet sich gleichzeitig auch 
ein neues Bewufitsein, das andere Elemente in sich tragt; der Mensch wird 
von neuem geboren. In den philosophischen Schriften wird dieser Augen- 
blick der Geburt „Dshati“ genannt. Und auch jetzt beginnt der Kreislauf 
von neuem, mit neuer Entwicklung setzt er ein, gerat in neuen Wirbel, 
wird von neuem alt, um dann zu enden. Dieser Zustand heifit im 
Gegensatz zum „Bawa" die „Dshara Marana". Und wiederum kommt 
der Tod, um ein neues Leben zu gebaren. So geht es weiter bis in die 
Unendlichkeit."
„Diese zwólf Etappen des Daseins sind auf dem grofien Bade bildlich dar- 
gestellt, das in drei Unterkreise eingeteilt ist. Das Rad selbst hangt im 
Rachen eines Ungeheuers und wird von dessen Krallen gehalten. Dieses 
Ungeheuer soli die „Verblendung", also die Beigabe zu diesem Erdenleben 
versinnbildlichen.
Der zentrale Kreis enthalt die ineinanderfliefienden Abbildungen: Huhn,
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Schlange und Schwein, das sind die Symbole der drei Hauptlaster: Wollust, 
Zorn und Yerblendung.
Der Zwischenkreis zeigt die Bilder der sechs Kategorien des bewuBten 
Wesens:

das Reich der Menschen,
das Reich der Gótter,
das Reich der Damonen,
das Reich der Tiere,
das Reich der Hólle und
das Reich der leidenden Geister.

Der auBerste schmalere Kreis enthalt zwólf Bilder, welclie die zwólf oben be- 
schriebenen Etappen auf dem Wege der Wiedergeburt darstellen, undzwar: 
D as g e g e b e n e  L e b e n :

1. Yerblendung — ein blindes Weib;
2. das Begehen der Handlungen — ein Tópfer, der Ton zu Tópfen 

formt.
D as n e u e  L e b e n :

3. Augenblick des Erscheinens des BewuBtseins — Affe, von Zweig 
zu Zweig springend;

4. Elemente des geistigen und materiellen Lebens — Menschen, in 
einem Boot iiber das Meer rudernd;

5. das Auftreten der sechs Grundlagen des BewuBtseins — ein leeres 
Haus oder eine Maskę;

6. die Beriihrung des BewuBtseins mit den Grundlagen ■— der KuB 
der Liebenden oder ein Mensch, der einen Pflug fuhrt;

7. die Empfindung angenehmer und unangenehmer Eindrucke — ein 
Pfeil, der eines Menschen Auge trifft;

8. das Aufkommen der Triebe — ein Betrunkener, voll des suBen 
Weins;

9. die Zielstrebigkeit — ein Mensch, der Friichte sammelt;
10. das Leben im vollen Sinne — ein Ehepaar, das sich umschlingt 

oder eine verheiratete Frau;
D a s w e i t e r e  n e u e  L e b e n :

11. die Geburt — ein neugeborenes Kind mit der Mutter;
12. Alter und Tod — eine Leiche, die von einem Menschen zum Ver- 

brennungsplatz getragen wird.
,,So erkannte Buddha, wie die Glaubigen behaupten, das Ende desLebens- 
kreislaufes, die ,ewige Ruhe‘, das ,Nirvana‘ und den Weg dorthin.“
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Das ist die Auslegung, die der im Jahre 1919 wahrend der Revolution in 
St. Petersburg verstorbene Professor O. Rosenberg in seinem Vortrag ge- 
geben hat.
Der Abl des Klosters gab uns neben der Erlaubnis der Resichtigung auch 
die Genehmigung zur Teilnahme amGottesdienst.Wir wohnten derMorgen- 
andacht, dem Churał bei und gewannen den Eindruck, dali die Lamas durch 
unscre Anwesenheit in ihrer Andacht zunachst etwas gestórt wurden. Aber 
dann schienen sie sich doch bałd an die Fremden zu gewóhnen. Nach dem 
Gottesdienst traten sie voller Ehrerbietung an uns heran, um uns auszu- 
fragen. Sie interessierten sich hauptsachlich dafiir, welches Ziel unsere 
Fahrt hatte, ob wir nach Kloster Lawran oder nach Lhassa wandern wollten. 
Nach ihrer Auffassung konnte eine so reich ausgestattete Karawanę wie die 
unserige kein anderes Reiseziel haben, ais das beriihmte Zentrum des 
buddhistischen Glaubens.
Uberall in Zentralasien, wohin ich auch kam, setzte mich die grolie Menge 
von Geistlichen in Erstaunen. Will man etwa wissen, wie hoch die Zahl 
des Klerus der Nord-Mongolei ist, so erfahrt man aus dem Werke des Pro- 
fessors Posdnejew, dali sich etwa fiinf Achtel des ganzen Chalcha-Yolkes 
dem geistlichen Stande gewidmet und bestimmte heilige Geliibde abgelegt 
hat. So sonderbar das zunachst auch scheinen mag, so findet es bei 
naherem Zusehen seine Regriindung in der Lehre des Buddha-Schakjamuni, 
der alle Glaubigen unterwies, dali des sundigen Menschen einzige Rettung 
in vollkommener Entsagung und Verachtung alles Weltlichen zu hoffen sei, 
und dali ausschlielilich die Tatigkeit im Dienste des Glaubens Erlósung 
bringen konne. Deshalb sollten alle seine Anhanger Asketen und Einsiedler 
werden.
Die buddhistische Lehre zerfallt in drei Hauptteile: die hóhere, die mittlere 
und die nie der e Lehre.
Nur wenn der Glaubige die entsprechenden heiligen Geliibde samtlich 
geleistet hat, wird er zum Studium der einen oder der anderen der drei Stufen 
zugelassen, und es ware Siinde, wenn jemand die heiligen Schriften lesen 
wollte, ohne vorher einen geistlichen Rang angenommen zu haben. Darin 
ist es wolil auch begriindet, dali so viele mongolische Buddhisten sich dem 
geistlichen Dienste widmen und ihre Kinder in fruhem Alter dazu 
bestimmen.
Eigentlicli sollte man annehmen, dali die chinesische Regierung diesen 
Zudrang zum geistlichen Stande nur mit groliem Unwillen dulde, weil die 
Geistlichkeit von allen Abgaben befreit ist. Aber die Politik der Chinesen 
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ist hier eine ganz eigenartige; sie machen trotz dieses Ausfalles von Abgaben 
keincrlei Schwierigkeiten; sie fordem nur, daf> die Lamas die Patente fur 
ihren Rang besitzen.
Die Mongolei kennt keine Dórfer und Stadte in unserem Sinne, daher haben 
die Klóster hier nicht nur die Bedeutung religióser Zentren. Sie sind iiber- 
haupt Brennpunkte des geistigen Lebens und beeinflussen die óffent- 
lichen administrativen Verwaltungen, den Handel u. a. m. Deshalb wohl 
werden die Klóster stets auch an malerischen Orten, so z. B. auf Bergen 
an belebten Flufólaufen oder an Seen errichtet.

Oase in der Mittleren Gobi.

An das Klóster Choschun-Hit ist eine kleine chinesische Kolonie an- 
gegliedert. Hier leben hauptsachlich Handelsleute, die den Mongolen 
allerlei Gegenstande verkaufen. Ihrer Gewohnheit nach ubervorteilen die 
Handler ihre Kunden bei jeder nur móglichen Gelegenheit. Cberhaupt sind 
die Cbinesen in diesem Lande Spinnen vergleichbar, die uberall ihre Netze 
weben und bald das ganze Gelande damit uberzogen haben werden.
Ilier erleblen wir folgende eigenartige Episode: Ganz in unserer Nahe 
befand sich das Filzzelt einer alten, kranken und blinden Nonne, die mit
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ihrem Hunde dort hauste. Wahrend des Tages, wenn die Sonnenstrahlen 
warmten, kam die Alte aus ihrem Zelt gekrochen, setzte sich davor nieder 
und nahte einen Sack, in dem sie das Holz sammelte, das sie in der Umgebung 
fand. Um sich in ihr Filzzelt zuriickzufinden, hielt die Nonne stets eine 
Windę mit aufgewickeltem Garn in der Hand, das sich beim Entfernen vom 
Zelt abwickelte und bei der Riickkehr wieder aufgewunden wurde. So oft 
wir sie sahen, erhielt sie von uns allerlei Gaben. Dafiir schloli sie uns dann 
in ihr Gebet ein, damit uns auf der Reise kein Unheil treffen móge. Wie 
sich spater herausstellte, war die Alte von den Lamas grundlich iiber 
unsere Ziele, iiber die Grolie unserer Karawanę, sogar iiber unsere Kleidung 
orientiert. Ais ich namlich eines Tages an ihrem Zelt mit einem meiner 
Regleite? voriiberging und laut sprach, trat die Alte plótzlich aus dem Zelt 
heraus, griilite uns und nannte mich sogar bei meinem Namen. Auf meine 
erstaunte Frage: „Woher kennt Sie mich?“ bekam ich die Antwort: „Ich 
hahe Ihre Stimme gehórt, ich kenne Ihre Stimme; die Mónche haben mich 
ganz genau iiber Ihre Person unterrichtet." —
Rald zogen wir weiter. Im zweiten Drittel des Februar konnten wir schon 
feststellen, dali die Sonne hóher stieg und dali ihre Strahlen warmer wurden. 
Auch lieli sich der Gesang der Ohren-Lerche (Otocorys) oft hóren; er wurde 
lauter und die Lieder wurden langer. Auch die Bussarde waren viel 
lebendiger und erfiillten die klaren Liifte mit ihren frohlichen Klangen. 
Alles kiindete in der Natur das Nahen des Friihlings, selbst unsere Tiere 
schienen das zu merken; denn die Karawanę bewegte sich in letzterZeit viel 
schneller vorwarts, und wir legten oft grolie Strecken zuriick. Vielleicht 
war das auch darauf zuriickzufiihren, dali sich von weitem das Gurbun- 
Ssaichan-Gebirge zeigte, an dessen Fulie wir rasten wollten. Die Niihe des 
Zieles verlieh unserer Expedition Zahigkeit und frische Kraft. Am i5. 
Februar gelangten wir an den Ort Schowangyn-Hunde. Mit uns zu gleicher 
Zeit trafen chinesische Justizbeamte ein. Die Ortsaltesten, die von der 
Ankunft unserer Expedition bereits unterrichtet waren, boten uns becpieme 
Zelte an und erzahlten uns bei einer Tasse Tee allerlei. So erfuhren wir 
auch die Ursache des Resuches der chinesischen Justizbeamten. Vor etwa 
einem Jahrc war in diesem Orte namlich ein Mord begangen worden, und 
nun sollte derMórder abgeurteilt werden. Die Mongolen,die im allgemeinen 
sehr friedlicli gesinnte Menschen sind, haben nicht gern mit den Reamten 
der cliinesischenVerwaltung zu tun,weil sie diese kennen und ausErfahrung 
wissen, dali sie sehr bestechlich sind und bei jeder Gelegenheit Erpressungs- 
versuche machem Hier aber mulirte es sich offenbar um einen ganz
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besonderen Fali handeln, weil sich die Mongolen sogar entschlossen hatten, 
die chinesische Justiz anzurufen.
Wir verliefien bald darauf Schowangyn-Hunde und fanden auf dem 
weiteren Marsche sehr sandigen Boden, der stark mit Saksaul (Haloxylon 
ammodendri) bewachsen war. Der Boden war von der Sonne so stark er- 
warmt, dali er bei der Messung -)- 16 0 C zeigte. Hier traf en wir auch den 
sogenannten Saksaul-Sperling (Passer ammodendri) und Fausthuhner 
(Syrrhaptes paradoxus). Zum ersten Małe begegneten wir hier der Kropf- 
Antilope, von den Mongolen Charasulta genannt (Gazella subgutturosa), und 
einer grofieren Murmeltierart (Gerbillus giganteus).

Dortsche oder Watschir, 
der Priesterstab.



K apite l III.

Vom Gurbun-Ssaichan iiber das Lager des 
Fiirsten Baldyn Zsassak nach Etzin-Gol.

Schon durchschritten wir die Gurbun-Ssaichan-Steppe, die dem Gebirge 
gleichen Namens vorgelagert ist und durften damit rechnen, am nachsten 
Tage die Gebirgskette iiberwunden zu haben und im Hauptquartier des 
mongolischen Fiirsten Baldyn-Zsassak langere Zeit Aufenthalt nehmen zu 
kónnen. Nun betraten wir den Gebirgspfad und stiegen aufwarts. Die Berg- 
passe, durch die wir hindurch muliten, waren schneebedeckt. Der Gcbirgs- 
kamm zeigte nach meinen Messungen eine Hóhe von 2^35 m. Auf dem 
Kamine begegnete uns der Sendbote des Fiirsten, der ausgeschickt war, um 
uns zu suchen und uns den Weg zum Hauptquartier zu zeigen, damit wir 
uns nicht erst verirren sollten. Die siidlichen Abbange des Gebirges sind 
steil und felsig. Hier in dieser romantischen Umgebung bat ein weiteres 
Kloster ,,Choschun-Hit“ Platz gefunden, eines der bedeutendsten Klóster in 
dem Herrschaftsbereiche des Fiirsten Baldyn-Zsassak.
Durcb den ziemlich langenMarsch waren unsereKamele reichlich erscliópft; 
nur langsam ging die Beise voran, und auch wir schauten sehnsiichtig nach 
dem Buheplatze, der uns im Hauptquartier des Fiirsten winkte. Plótzlich 
traten, wie aus dem Boden gestampft, zwei Reiter an uns heran. Und bald 
erkannten wir, dali der eine der Leute mein Kosak Badmaschapow war, den 
ich vorausgesandt hatte, um den Fiirsten zu griifien und bei ihm Quartier 
fiir uns zu machen, der andere aber ein Bsamter des Fiirsten, der mir den 
Gruli seines Herrn iibermitteln sollte und gleichzeitig den sogenannten 
Chadak, eine Gliicksscharpe, ein farbiges seidenes ausgesticktes Tuch — 
die iibliche Visitenkarte — bringen sollte. Diese Beweise der Freundschaft 
und des Entgegenkommens, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte, haben 
mich sehr erfreut, und ich machte von der weiteren Einladung, beim Fiirsten 
den Tee zu nehmen, mit Yergnugfen Gebrauch. Das Lager bestand aus
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vier Filzzelten in einem geschutzten Bergpasse. Am ersten Zelte, dasfurdie 
Gaste bereitgehalten war, wurden wir von fiirstlichen Beamten formyoll- 
endet empfangen. Ich wurde sofort auf einen Ehrenplatz gefiihrt, undbald 
darauf, ohne dafi ich es bemerkt hatte, stand vor mir auf weichem Teppich 
ein kleiner Tisch mit der traditionellen Bewirtung. Sie besteht aus einer 
Tasse mongolischen Ziegeltees mit Milch und Butter, sehr schmack- 
haftem Mehlgeback, sowie in Zucker und Rosinen. Alsbald erschien 
auch der gastfreundliche Fiirst in Paradetracht. Er ist ein kleiner Herr mit

Barchane in der Umgebung von Chara-Choto.

offenem, man kónnte beinahe sagen edlem Gesicht und von sehr lebhaftem 
Temperament. Gleich von yornherein hatte ich von ihm einen sehr sym- 
pathischen Eindruck. Nach den iiblichen Hóflichkeitsphrasen bewegte sich 
unser Gesprach neben allerlei,die Zustande in RuBland betreffendenFragen, 
uber die Absichten und Ziele meiner Expedition.
Nocli am Abend desselben Tages schickte ich dem Fiirsten die iiblichenGast- 
gesclienke. In der Nahe des Ortes Ugoltzin-Tologoi schlugen wir unser 
Lager auf und errichteten in der Absicht, hier langere Zeit zu verbleiben, 
sogar einc meteorologisclie Station.
Kozio w, Mongolei-Tibet 3 33



Immer leuchtender zog der Friihling in das Land. Taglich nahmen die 
Schneemassen ab, die Sonne gewann an Kraft; ihre warmenden Strahlen 
wecktcn iiberall in unserer Umgebung die Natur. Nur die Nachttemperatur 
war noch ziemlich tief; sie schwankte meist zwischen —-12 bis — i5° C. 
Die Luft war aufierordentlichrein und klar. Wennwirnicht an den Strahlen 
der Sonne oder an dem Treiben der Pflanzen den Friihling bemerkt hatten, 
so hatten uns die Vógel durch ihre lockenden Rufę daruber belehrt. Hier 
liefi sich die freudige Stimme.der Ohrenlerche (Otocorys brandti) hóren, 
die selbst aus grofier Ferne bei windstillem Wetter zu vernehmen war. 
Wahrend der ersten Tage verbrachten wir die Zeit fast ausschliefilich mit 
Verhandlungen, die wir mit dem Fiirsten iiber die Richtung unseresWeiter- 
marsches nach Etzin-Gol fiihrten. Nach seiner Meinung und nach Ansicht 
seiner Umgebung war die von uns beabsichtigte Route nicht empfehlens- 
wert, weil der Weg iiberaus beschwerlich und muhselig sei und selbst den 
Kamelen in dem hohen Sand und dem steinigen Gelande Schwierigkeiten 
erwachsen wurden. Wollten wir andererseits von Etzin-Gol nach Alascha- 
Jamun ziehen, sostiindezubefurchten, dafiwirmitdemFiirstenTorgout-Beile 
Differenzen haben kónnten. Ais ich aber nach langerem Hin und Her auf 
meinem Plan bestand, nach Etzin-Gol zu gehen, und ais die Zeit des Auf- 
bruchs herannahte, sagte mir der Fiirst ganz unumwunden: „Warum be- 
stehen Sie durchaus auf der beabsichtigten Route iiber Etzin-Gol und warum 
wollen Sie nicht direkt von hier aus nach Alascha-Jamun ziehen, wo Sie mit 
einem nicht allein kiirzeren, sondern auch viel besseren Wege zu rechnen 
haben, ais wenn Sie jenen iiber Etzin-Gol wahlen?" — „Oder sollten Sie an 
Etzin-Gol vielleicht doch ein besonderes Interesse haben?11 Ich antwortete 
dem Fiirsten: „Jawohl, Sie haben recht. Es treibt mich ein besonderes 
Interesse dorthin, weil sich dort die Ruinen einer sehr alten Stadt befinden, 
die ich aufsuchen móchte.“
„Woher wissen Sie daruber?" fragte mich der Fiirst erstaunt und bestiirzt 
zugleich.
„Aus den Schriften unserer Forschungsreisenden und aus den Briefen 
meiner Freunde", antwortete ich.
„Ach, also liegt die Sachc so", erwiderte der Fiirst in Gedanken versunken. 
„Ich habe von meinen Leuten iiber Chara-Choto gehórt; sie sind dort 
gewesen. In der Tat, es existiert eine von Mauern umgiirtete Stadt, die 
allmahlich einstiirzte und im Sand verschiittet und begraben liegt. Man 
erzahlte mir auch, dafi die Ruinen dieser Stadt haufig von den Torgouten 
besucht werden, die dort Ausgrabungen machen und nach yerborgenen
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und verschollenen Schatzen suchen. Manche von ihnen sollen auch tat- 
sachlicli dort etwas gefunden haben. Falls Sie nun in die Ruinenstadt 
kommen, werden Sie wahrscheinlich auch seltene Dinge finden. Ihr Russen 
wifit so mancherlei und Ihr seid solcher Arbeit ja auch gewachsen. Ich 
will nur hoffen, dafi die Torgouten Ihren Wiinschen und Absichten, diese 
Stadt zu besuchen, nicht feindselig gegeniiberstehen und Sie daran hindern, 
Ausgrabungen zu machen. Ich móchteSie aber darauf aufmerksam gemacht 
haben. dafi die Torgouten bisher stets die verschollene Stadt Chara-Choto

Das Tal Goitzo bei Nor.

vor der Offentlichkeit angstlich verborgen gehalten haben, genau so, wie 
den alten Weg iiber diese Stadt nach Alascha-Jamun.“ —
Nacli einer Weile fiigte der Fiirst noch hinzu: „Aber ich bitte Sie, sagen 
Sie nicht, dafi ich Ihnen von diesen Ruinen etwas erzahlt habe. Sagen Sie 
nur, dafi Sie selbst daruber orientiert waren und von Ihren Freunden davon 
gehórt haben.“
W ir beriihrten in unseren Gesprachen dieses Thema weiter nicht. Aber 
nach dieser Unterhaltung mit dem Fiirsten war es nur zu natiirlich, dafi sich 
meine Begierde stcigerte, meinen lange gehegten Wunsch auszufiihren und 
die Ruinen zu besuchen. Ich wollte auch mit den Ausgrabungen und
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móglichen Funden meine Freunde der Geographischen Gesellschaft, denen 
ich diese meine Absicht anvertraut hatte, erfreuen.
Wie alle Nomaden, so schatzte auch der Fiirst Baldyn-Zsassak Pferde und 
Waffen von allen Dingen am hóchsten. Sein innigster Wunsch war es, einen 
Revolver zu besitzen, und so war seine Freude gleich der eines Kindes, ais 
ich ihm eine solche Waffe zum Geschenk machte. Der Fiirst sprang ver- 
gniigt umher und zeigte auf alle nur denkbare Weise, wie angenehm er von 
meiner Gabe beruhrt war.
Eines Tages besuchte ich diesen Wiistenbeherrscher und fand ihn erkrankt. 
Er klagte iiber Schmerzen in der Schulterblattgegend und erklarte mir, daB 
ihm seine Hausmittel keine Linderung gebracht hatten. Ich sandte ihm ein 
Senfpflaster und hoffte, ihn damit zu kurieren. Wie groB war aber mein 
Erstaunen, ais sich nach etwa einer Stunde ein berittener Bote des Fiirsten 
bei mir meldete, um mir zu sagen, daB der Fiirst unter meiner Arzenei so 
schwer leide, dafi er es nicht mehr ertragen konne. Ich móge kommen, ihm 
zu helfen. Ich genehmigte, dafi das Pflaster sofort entfernt werde, und 
blitzschnell verschwand der Reiter mit meiner Nachricht.
Wahrend unseres zehntagigen Aufenthaltes in Ugoltzin-Tologoi ist es mir 
und meinem Geologen, sowie den beiden Praparatoren nur ein einziges 
Mai gelungen, eine Exkursion in die benachbarten Berge zu unternehnien, 
wo wir geologische Merkwiirdigkeiten sammeln und einige Nivellierungen 
machen wollten. Die Spitze des Gebirges, der Hairchan, zeigte eine 
Hóhe vor> 2^00 m. Im FluBbett fand sich kein Wasser, dagegen hatten wir 
an vielen Stellen Brunnen mit vortrefflichem Wasser entdeckt. Die Taler 
boten vorziigliche Weideplatze fiir Viehherden und lagen gut geschiitzt 
vor der trockenen Hitze der Wiiste Gobi. Unsere zoologische Ausbeutc 
war leider recht gering. Wir sahen einen einzigen Wolf und erlegten eine 
Antilope (Gazella subgutturosa), auBerdem fingen wir einen Pfeifhasen 
(Lagomys). Von Vógeln zeigten sich nur braune Greife, die eine Flugel- 
spannung bis zu einem Faden1) erreichten, ferner verschiedene Falken, 
Uhus u. a. In nachster Nachbarschaft sahen wir noch den schwarzenRaben 
(Corvus corax). Die groBen Adler und Falken, die auBerordentliche Flug- 
kiinstler sind, konnten wir nur aus der Entfernung bewundern.
Aus diesem letzten Lager haben wir drei Kisten mit unseren Sammlungen, 
Tagebiichern und sonstigen Beobachtungen, sowie Postsachen nach der 
Heimat abgesandt. Es wurde allmahlich langweilig an dieser Statte,

x) 1 Faden =  3 Arschin =  7 FuB =  2,134 m-
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besonders deshalb, weil unsere Arbeiten durch zu haufige Besuche der 
Mitglieder der fiirstlichen Familie und anderer Leute gestórt wurden. Ali 
diesen Zuschauern lag wohl am meisten an unserem Grammophon. Am 
hóchsten stieg die Freude der Besucher, wenn unser Grammophon die ver- 
schiedensten Tierlaute wiedergab, wie z. B. das Krahen eines Hahnes, das 
Wiehern der Pferde, das Blóken der Schafe usw. Auch die Militarmarsche 
und russischen Lieder mit Balalaika-Begleitung fanden viel Beifall; Opern 
und hóhere Musik hingegen machten auf die Sohne der Steppe sehr wenig 
Eindruck.
An einem kalten Morgen - am i . Marz - brachen wir unser Lager beim gast- 
freundlichen Fiirsten ab und zogen mit unserer Karawanę in siidwestlicher 
Richtung weiter. Ais wir vom Berge in das ebene Tal herabstiegen, fanden 
sich keine Schneespuren mehr. Bis hierher gab uns der Fiirst mit seinem 
Gefolge das Geleite; dann nahmen wir Abschied, wobei er mir zuletzt noch 
heimlich ins Ohr fliisterte: „Lebewohl, ich bin iiberzeugt, daB du nach 
Chara-Choto kommen und dort viele interessante Dinge finden wirst.“ 
Noch an demselben Tage durchquerte unsere Karawanę das Bartan-Chuduk- 
Tal, und wir naherten uns der Hugelkette Argalinte, die wir iibersteigen 
mufiteu. Am nachsten Tage hatten wir die Hóhen hinter uns und schlugen 
an der Quelle Njudun-Bulyk Lager. Von hier aus unternahmen wir einige 
Jagdausfliige nach den benachbarten Schara - Chada - Hóhen, in der 
Hoffnung, hierBergbócke(Capra sibirica) zuschieBen, was uns jedoch leider 
nicbt gelang. Diese Tiere liefien uns nicht auf Schufiweite heran, und das 
Terrain war dermafien felsig und schwer zuganglich, daB es an allen Stellen 
unmóglich war, die Tiere zu fassen. Ein einziges Mai gelang es mir, mit dem 
Feldstecher die Bewegungen dieser graziósen Tiere zu beobachten. Ein 
altes Weibchen schritt majestatisch voran, hinter ihr her zog in langer 
Linie die ganze Jugend, und dann folgte an der Queue das alte erfahrene 
Mannchen. Dabei waren die Tiere samtlich hochgespannt und achteten auf 
die ganze Umgebung. Unter den Vógeln zeigten sich uns hier nur die rot- 
schnabelige Alpenkrahe (Graculus graculus), der braune Geier, einige 
Falken vom Typus Tinnunculus und ein einzelnes braunbauchiges Schwarz- 
kehlchen (Ruticilla erythrogastra). Auf unseren weiteren Miirschen liabe 
ich fiinf Lhus mit groBen Ohren (Asio otus) erlegt, desgleichen einige 
Steinkauze (Athene bactriana), sowie den Raubwiirger (Lanius mollis). 
Unterwegs erfuhr ich von Mongolen, daB der Weg nach dem Ssogo-Nor- 
See uber die Ortschaft Schilbis sehr ode und langweilig, hingegen der 
andere iiber Torzo wreit kiirzer und angenehmer sei. Wir wahlten deshalb
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den kiirzeren Weg, schon weil wir so schnell wie móglich nach Ssogo-Nor 
kommen wollten und damit in die Nahe der mysteriósen Stadt Chara-Choto. 
Wahrend der vier folgenden Tage mufite unsere Karawanę durch ein 
geradezu trostloses Gelande marschieren, iiber flachę Wiistenstrecken und 
wilde Passe. Erst bei der Ortschaft Iche-Gun betraten wir die grofie Kara- 
wanenstrafie, auf der man direkt nach Ssogo-Nor gelangt. Da auf dieser 
Strecke Brunnen nur in groBen Abstanden verteilt sind, mufiten wir unsere 
Marsche móglichst dementsprechend einrichten. Wenn wir an einerQuelle 
ubernachtet hatten, traten wir den Weitermarsch erst ziemlich spat, meist 
erst gegen Mittag an, und blieben dann bis zum Abend in Bewegung, um 
am nacbsten Tage mit der ersten Morgenróte wieder aufzubrechen und nach 
24 Slunden an einer neuen Quelle ausruhen zu konnen. Diese Marsche am 
Nachmittage durch ode, wasserlose Gegenden in der Nahe des Ortes Torzo 
waren uberaus ermiidend; denn die Sonne stand schon sehr hoch, hatte 
doch der Fruhling langst seinen Einzug gehalten.
Am Abend des 11. Marz erblickten wir in der Ferne die silbern schillernde 
Oberflache des Ssogo-Nor-Sees. Augenblicklich waren alle Strapazen der 
letzten Tage: Hunger, Durst und Mudigkeit vergessen.



K apitel IV.

Zur Toten Stadt Chara-Choto.
Dicht bei der Ortschaft Torzo schlugen wir unser Lager auf. Alsbald sandten 
wir den Dolmetscher, den Kosaken Badmaschapow, zum Torgout-Beile, dem 
Fiirsten der Torgouten, um mit ihm in Verbindung zu treten. Von der Auf- 
nahme, die wir bei ihm finden und von dem Interesse, das er unseren Planen 
entgegenbringen wiirde, hing fast einzig und allein die ganze weitere Ent- 
wicklung unserer Expedition nach Chara-Choto ab.
Bis zur Ruckkehr des Dolmetschers hatten wir Gelegenheit, uns die Natur, 
die uns umgab, genauer anzusehen. Hier am Ssogo-Nor-See wimmelte es 
fórmlich von Vertretern der asiatischen Vogelwelt. Die besonders an- 
mutigen Tóne der Schwanenschwarme ergótzten unser Ohr. Bei der 
erstaunlichen Fulle gefiederter Sanger sollte man eigentlich nicht von 
Schwarmen, sondern von riesigen Vogelziigen sprechen. Nachdem wir 
eine Anhóhe erstiegen hatten, von der aus sich uns die Oberflache des Sees 
in der ganzen Ausdehnung zeigte, sahen wir in den Luften dicht gedrangte 
Scharen der schwarzkópfigen Lachmóven« (Chroicocephalus ridibundus). 
Wie bunte Flecke in einem vielfarbigen Bild nehmen sich die Wasservógel 
aus, so besonders Enten, Taucher, helle Zwergsager, dunkle Kormorane 
u. a. m. Strand- und Bruchwasserlaufer waren nicht vertreten; nur der 
Kiebitz mit seinem schwankenden Fluge flatterte unstet umher. Ganse 
safien in Menge an den Wassern; ganz in ihrer Nahe zogen die majestii- 
tischen Schwane, die wie die Enten nur halb untertauchen, wenn sieNahrung 
suchen, ihre Kreise. Alliiberall im ganzen Gelande, soweit das Auge reicht, 
fliegen unausgesetzt zahllose Schwarme von Vogeln auf. Fallt dann 
plótzlich irgendwo ein SchuB, wird die Stille, die iiber der ganzen Natur 
liegt, jah zerrissen. Ein unerhórtes Schreien und Larmen bricht los. Die 
Warnrufe werden immer schriller und eindringlicher, und bald erhebt sich 
die ganze gefiederte Schar, um nach allen Richtungen hin auseinander-
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zufliegen. Diesc Vogelschwarme verdunkeln buchstablich fiir Augenblicke 
das Licht bis an den fernen Horizont.
Sobald die Sonne ihre Bahn vollendet hat, bricht rasch die Nacht herein. 
Das Leben am See erlischt allmahlich. Das melodische Knastern der Rohr- 
dommel, die sich am langsten hóren laBt, vermischt sich mit dem zarten 
Trillern der Bartmeise (Panurus biarmicus) zu einem eigenartigen, aber 
klangreichen Nachtkonzert. Am klaren Nachthimmel zeigen sich zuweilen 
noch Schwarme der Bussardreiher und des europaisclien Seeadlers. Uber 
dem Schiłfrohr flattert, gleichalsob sie mit dem Wachtdienst betraut ware, 
die braune Weihe hoch; dann und wann laBt die groBe Rohrdommel ihre 
dumpfe Stimme noch hóren. Allmahlich verstummt auch ihr Ruf; dann 
liegen die Gefilde in tiefer Nacht.
Langsam begaben wir uns zum Lager zuriick, wo uns die erschópften Reise- 
genossen erwarteten, die inzwischen ein freundlich flackerndes Feuer 
entfacht hatten.
Wenn ich das Ergebnis unserer Beobachtungen vom 12. Marz genauer 
zusammenfasse, so waren unter den Vogelschwarmen vor allem Grauganse 
(Anser anser), die gen Norden abstrichen und am Ufer des Sees wohl nur 
vorubergehend rasteten, und Lachmóven iiberaus haufig zu finden. 
Weniger zahlreich waren die Schwane (Cygnus cygnus), die Rostganse 
(Casarca casarca), die Schnellenten (Clangula clangula) und endlich die 
Tauchenten (Fuligula) vertreten. Stock- und SpieBenten (Anas boschas 
und Anas acuta) waren von allen Zugvógeln weitaus in gróBter Zahl zu 
beobachten. Am 3 i. Marz gesellten sich zu den genannten Arten noch der 
graue Fischreiher (Ardea cinerea), der europaische Seeadler (Haliaetus 
albicilla), der Bussardreiher (Milvus melanotis) und der Steinschmatzer 
(Saxicola isabellina). Ganz auff allig zahlreich waren die Schwarme wahrend 
der Nacht vom i3. zum i4- Marz; neben manchen anderen Vógeln waren 
es vor allem aber Ganse, Enten, Schwane und Kraniche, die in ungeheuren 
Massen l'ast lautlos durch die nachtliche Stille in der Richtung von Siiden 
nacli Norden abstrichen.
Am 14. Marz besuchte die Bachstelze (Motacilla alba baicalensis) wahrend 
des Tages unser Lager, am Abend zeigte sich am Ufer des Sees der Zwerg- 
sager (Mergus albellus) in Mengen. Am i5. Marz gesellten sich den Stock- 
und SpieBenten die hiibschen Brandganse (Tadorna tadorna), sowie 
Lóffelenten (Spatula clupeata), Kolbenenten (Fuligula rufina) und Kor- 
morane (Phalacrocorax carbo) zu. .Aber auch Fischreiher zogen wahrend 
des ganzen Tages gen Norden ab. Am 6. Marz wurde das hunte Treiben des
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Federvolkes vermehrt durch die Ankunft des Wiisten-Steinscbmatzers 
(Saxicola deserti atrigularis).
Ara 17. Marz siedelten wir nach dem Lager ara Etzin-Gol, nach Toroi-Onze 
iiber, wo die RauhfuBbussarde (Archibuteo hemiptilopus) die Luft be- 
vólkerlen, und am darauffolgenden Tage verriet der grofie Brachvogel 
(Numenius arquatus) seine Anwesenheit durch sein charakteristisches 
Pfeifen; aber auch ein Parchen Schwarzstórche (Ciconia nigra) promenierte 
stolz und selbstbewuBt auf der Wiese umher. Am 20. Marz kreisten un- 
gefalir zehn Bussardreiher, die durch Kuchenabfalle angelockt zu sein

Mónchsgeier (Yultur monachus).

schienen, dicht iiber unserem Lager. Am 24- zog der Singschwan (Cygnus 
musicus) in Scharen das Tal entlang und erfiillte das ganze Gelande mit 
wunderbaren Melodien. Aus der unendlicb. reichen Fiille der Lebens- 
auBerungen der Vogelwelt im Tale des unteren Etzin-Gol zur Zeit des er- 
waclienden Friihlings mógen diese bescheidenen Beobachtungen genugen; 
jedenfalls sieht das Auge kaum anderswo eine so groBe und vielgestaltige 
Zabl von Vertretern der gefiederten Welt.
Der See selbsl beherrscht einen Landstrich von etwa 5o Werst und liegt in 
einem tiefen Kessel der Wuste Gobi in einer Hóhe von 84o m. Sein etwas 
salziges Wasser kann nur im Falle hochster Not ais Trinkwasser benutzt 
werden. AuBer einer Karausche (Carasius auratus) haben wir im See
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andere Fische nicht ermitteln kónnen; es ist sonderbar, dafó gerade die 
Karausche bisher von keinem Zoologen im zentralasiatischen Bassin beob- 
achtct worden ist. —
Nach Ablauf von vier Tagen kehrte unser Abgesandter zum Lager zuriick 
und meldetc mir,dafi ihn derFiirst zunachst ziemlich hochmutig empfangen 
habe. Aber schon bald darauf habe er sein Benehmen ganz unvermittelt 
geandert und die Anordnung getroffen, dali einer seiner Polizeileute unsere 
Karawanę bis zu seinem Lager Daschi-Obo am linken Ufer des Morin-Gol 
geleiten solle. Aulierdem liefi er mir durch meinen Abgesandten noch ver- 
sichern, dafi er der Expedition auch beim Durchreisen der Wiiste von 
Alaschan bis Chara-Choto alle nur denkbaren Unterstiitzungen angedeihen 
lassen werde.
Gleich nach Empfang dieser Meldung brachen wir dasLager ab und machten 
uns am 16. Marz auf den Weg. Wahrend des Marsches erhob sich ein iiber- 
aus starker Sudostwind, der den Flugsand so gewaltig aufwirbelte, dafi 
der Fiihrer unserer Karawanę in dem dichten Staubnebel den Kurs verlor. 
Mit Muhc und Not gelang es uns schliefilich, den Pfad wiederzufinden. 
Nachdem wir die Ruinen des Turmes Atza-Tzondschi, dem wahrscheinlich 
vor grauer Zeit fur Chara-Choto der Signaldienst oblag, passiert hatten, 
schlugen wir am 17. Marz in der Nahe des Ortes Toroi-Onze Lager. Dieser 
Platz war uns vom Torgout-Beile ais besonders geeignet empfohlen worden. 
Unsere Raststatte bei Toroi-Onze lag auf dem rechten Ufer des Munyngin- 
Gol. Hier standen auch etwa i3o bis i5o Filzzelte der Torgouten. Dieser 
Stamm der Mongolen ist bei weitem der wildeste. Er ist am wenigsten 
kultiviert, bałt sich ganz gesondert und meidet auch die leiseste Beriihrung 
mit den Nachbarstammen, die deshalb den Torgouten sehr yerachtlich 
begegnen. Sie bringen ihre Verachtung in der bezeichnenden Redensart źum 
Ausdruck: Wie unter den Baumen der Tograk oder Hailis (Populus euphra- 
tica) der allerletzte ist, so ist unter den Menschen der Mongolei der Torgout 
der verachtetste! Zum Militar stellen die Torgouten nur widerwillig eine 
halbe Schwadron, also ungefahr 75 Reiter.
Von meinem neuen Lager aus sandte ich nun den Dolmetscher mit meinem 
„Chadak“ wiederum zum Fursten, und wiederum fand mein Abgesandter 
vorzugliche Aufnahme. Er brachte die erneuteVersicherung mit, dafi unsere 
Reise nach Chara-Choto in jeder Beziehung gefórdert werden solle. Gleich- 
zeitig stellte mir der Fiirst ein Filzzelt, ein Feldzelt und die dazu gehorigen 
Bedienungsmannschaften zur Verfiigung. Das bereitete mir groBe Freude. 
Chara-Choto war das Ziel meiner Sehnsucht, schon am ersten Tage, an dem
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ich von diesem merkwiirdigen Ruinenfelde Kenntnis erhalten hatte. Die 
ersten Nachrichten dariiber hatte ichin denWerken desrussischenForschers 
G. P o tan in  gefunden. Spater haben sich die russischen Forscher A. Kas- 
nakow und W. O brutschew  die denkbar gróBte Miihe gegeben, ein- 
gehendere und genauere Nachrichten iiber das Schicksal dieser „Toten Stadt“ 
in Erfahrung zu bringen. Aber auch die Auskunft aus dem Munde der 
Eingeborenen lautete ubereinstimmend: „Wir wissen nichts von den Ruinen 
der alten Stadt.“
Am 19. Marz machte ich den ersten Vorstofi nach Chara-Choto. In 
meirier Begleitung befanden sich Tschernow,Napalkow, sowie die Grenadiere 
Iwanow und Madajew. Wir hatten hinreichend Proviant, Wasser, sowie 
einige Instrumente mitgenommen. Die Ruinen waren etwa 20 Werst von

Die Ruinen der Toten Stadt, von Sudwesten gesehen. 
Rechts: Mohammedanischer Tempel.

unserem Lager entfernt; der uns vom Torgout-Beile zugewiesene Fuhrer 
gab uns das Geleit.
Schon auf halbem Wege konnten wir Spuren einstiger Kultur, die an 
Chara-Choto erinnerte, feststellen. Wir fanden Miihlsteine, Reste von 
Kanalisationsanlagen, Scherben von Ton- und Porzellan-Geschirr usw. 
Weitaus das grófite Staunen lósten aber die Ruinen der Tonbauten und die 
Ssuburgane, die Grabdenkmaler, aus, die einzeln, zu zwei und funf hinter- 
einander gleichsam den Weg einsaumten, der nach der verschiitteten Stadt 
hinfuhrte. Mit jedem Schritte, mit dem wir uns dem sehnlichst erwarteten 
Ziele nahcrten, wuchs unsere innere Bewegung. Drei Werst von der Ruinen- 
stadt entfernt, iiberschritten wir ein ausgetrocknetes FluBbett, in dem 
Baumslamme lagen, die vom Sand und Wind wie abgeschliffen, beinahe 
poliert aussahen. Dieselbe Beobachtung — ein ausgetrocknetes Flufibett
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oder ein Kanał, mit Baumstammen gefullt — hatte ich schon friiher auf 
meiner Reise in der Umgebung des Lob-Nor-Sees machen kónnen.
Auf einer Anhóhe, unweit des Ufers standen die Ruinen einer Zitadelle, 
Aktan-Choto, in der friiher nach der Uberlieferung ein Reiterregiment 
einquartiert gewesen war. Auf unserem Weitermarsche trafen wir auf die 
Ruinen d c  alten Stadt, die auf einer niedrigen Terrasse aus grobkórnigem, 
hartem Sandstein angelegt war. Uber dem nordwestlichen Winkeł 
der Festung erhob sich ein spitzenfórmiger Haupt-Ssuburgan, neben dem
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noch einige andere, wesentlich kleinere standen. Der Erdboden war mit 
zahllosen Geschirrscherben bedeckt. Im Weiterschreiten erreichten wir 
einen Hugel, von dem aus wir plótzlich einen Uberblick uber das Ruinen- 
feld gewannen. Noch einige Schritte, und wir waren mitten in der Toten 
Stadt! Bald konnten wir feststellen,daf> wir durch dieWestpforte eingetreten 
waren; in der Diagonale lag das óstliche Tor. Der Grundplan der Stadt 
zeigte ein Rechteck, dessen kurze Seiten ungefahr 1/3 Werst mafien. Dieganze 
Flachę ist mit den Ruinen einstiger Bauten ubersat. Hie und da inmitten der 
Stadt ragten Ssuburgane auf, und sehr deutlich liefien sich die Funda- 
mente der Tempel erkennen, die aus festen und gut eingebrannten Ziegeln 
erbaut gewesen sind. Mit gesteigerter Spannung gingen wir unverzuglich
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an die Arbeit. Im Innern der Festung schlugen wir unser Lager auf, und 
alsbald begann das Graben, Vermessen, Skizzieren und Abschreiten der 
Flacben. Aber selbst bis in diese wasserlose Einóde drang das Leben: ein 
Wustenvogel (Podoces hendersoni) wagte sich ganz nahe an unseren Lager- 
platz heran, setzte sich auf einen Saksaulzweig und flótete sein kleines be- 
scheidenes Liedchen; bald antwortete ihm ein anderer gefiederter Wiisten- 
bewohner, der Wusten-Steinschmatzer (Saxicola deserti). Dann sank der 
graue windreiche Tag und wich der stillen klaren Nacht. Streng und finster 
hob sich das ernste Ruinenfeld gegen den lichteren Himmel ab ; in dem tiefen 
Schweigen lag etwas unsaglich Trostloses. Ein ergreifendes Bild von der 
V erganglichkeit alles Irdischen! Von den Eindrucken iiberwaltigt, legten 
wir uns zur Ruhe; ehe uns aber der erquickende Schlaf umfing, vernahmen 
wir zeitweise noch den widerwartigen, schauerlichen Ruf des Uhus.
Auf den drei Ausfliigen nach dem Ruinenfeld der Toten Stadt hatten 
wir eine reiche Ausbeute zu verzeichnen, und unsere Arbeit brachte uns 
mancherlei wertvolle Aufschliisse. Die absolute Hóhe der Stadt betragt 
900m. Die geographischeLagę bewegt sich in Z(i045'4o" nórdl. Breite und 
ror°o5' i5" óstl. Lange von Greenwich. Rechtwinklig angeordnete StraBen 
durchschnitten die bebaute Flachę. Es bedurfte nur geringer Arbeit mit 
der Schaufel,um festzustellen,was die Oberflache verbarg;ein kuppelartiger 
Hhgcl verdeckte oft genug ein Haus mit hólzernen Balken; Stroh- und Bast- 
geflechte zeigten, daB das Dach nach innen zusammengesturzt war. Tempel 
und viele andere Gebaude waren bis auf das Fundament zerstórt und 
lagen in Schuttmassen, die aus Sand, Steinen, Scherben, Geschirresten und 
einigen, vornehmlich guBeisernen, zuweilen kupfernen, seltener silbernen 
Metallgegenstanden bestanden. In den Ruinen der Handelsladen fanden wir 
besonders zahlreiche Scherben von Porzellangegenstanden (die Scherben 
wurden spater im Ethnographischen Museum zusammengekittet und zeigten 
recht interessante Dinge, z. B. Tassen, Vasen usw.). Weiterhin fanden wir 
manchen Gegenstand des taglichen Gebrauchs, wie KultgefaBe, ferner 
Miinzen (Tschoch) und sogar einige gut erhaltene Stiicke Papiergeld; aber 
vor allcm auch buddhistische, auf Leinwand gemalte Gótterbilder, Metall- 
lassen, Masken und Buddha-Kópfe, Schmuckstucke, sowie endlich auch 
Bucher und Manuskripte in der Sprache der Ssi-Ssja. Unsere gesamte Aus
beute fafite 10 Kisten zu je 1 Pud1), die wir spater von unserem Lager ani 
Ssogo-PŃor nach der Heimat sandten.

J) 1 russisches Pud — 16 Kilogramm.
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Aus der Lagę der Stadt ist zu schlieften, dafi sie von Siiden und Norden von 
je einem Flusse bespiilt war, die sich im Norden vereinigten und in den 
Salzgrundkessel miindeten.
Auf unsero Frage: „Wer waren die Einwohner von Chara-Choto?“ erhielten 
wir stets iibereinstimmend die Antwort: „Die Stadt war von Chinesen 
bewohnt“ Ais wir darauf erklarten, daft die Chinesen nicht mit dem Kult 
des Buddbismus und mit den gefundenen Schriften in Einklang zu bringen 
seien, schwiegen die Torgouten, weil sie gegen diesen Einwand offenbar 
nichts erwidern konnten. Sie gaben uns nur immer wieder die Versicherung, 
dali schon ibre Ahnen die Ruinen in demselben Zustande gefunden hatten, 
in der wir sie heute sahen: diese Stadt hatte chinesischen Typ, sie war von 
einer hohen Tonmauer umgeben und auf einer Terrasse gelegen, die ehe- 
mals der Etzin-Gol auf zwei Seiten bespiilte.
Aus den órtlichen Uberlieferungen von Mund zu Mund iiber „Chara-Choto“ 
oder „Chara-Baischen“, d. h. die „Schwarze Stadt“ oder „Festungs- 
Stadt“, móchte ich hier einiges wiedergeben:
Der letzte Fiirst und Befehlshaber von Chara-Choto, der Ritter Chara- 
Dzjan-Dzsjiin, trachtete danach, den Thron des Kaisers von China zu 
sturzen. Mit seinem Heerbann wollte er den Herrscher des Reiches der Mitte 
bekriegen. Deshalb entsandte der chinesische Kaiser eine Armee gen Chara- 
Choto. Es sollen auch einige erbitterte Schlachten stattgefunden haben, 
aus denen die Chinesen siegreich hervorgegangen seien. Die Chinesen 
zwangen schliefilich den Ritter Chara-Dzjan-Dzsjun, sich mit seinen Streit- 
krjiften nach Chara-Choto zuruckzuziehen, und nun wurde die Stadt von 
den Chinesen belagert. Niemand weifi, wie lange die Belagerung gedauert 
haben mag. Ais die Chinesen einsahen, dafi es ihnen nicht gelingen wurde, 
die Festung zu unterwerfen, beschlossen sie, die Verteidiger durch Durst 
zu bezwingen und leiteten den Fluli Etzin-Gol nach Westen ab, indem sie 
das Flufibetl mit Sandsacken ausfullten. Spuren dieses kiinstlichen Dammes 
finden sich in der Tat noch heute; Reste von Sandsacken kennzeichnen den 
einstigea Lauf des Flufibetts.
Die in Chara-Choto Eingeschlossenen versuchten dem ihnen drohenden 
grauenvollen Schicksal durch Anlage eines Brunnens im nordwestlichen 
Teile der Festung zu entgehen. Sie begannen zu graben und gruben bis zu 
einer Tiefe von 80 Tschjan (etwa i35 Faden). Aber sie stiefien nirgends 
auf Wssser; die unendliche Muhe war umsonst! In dieser verzweifelten 
Lagę beschlofi der Fiirst von Chara-Choto, dem Gegner eine letzte Ent- 
scheidungsschlacht zu liefern. Falls sich jedoch auch bei diesem letzten
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Waffcngang das Schicksal gegen ihn wenden sollte, so wollte er seine 
ungeheuren Schatze — der Silberschatz brauchte zum Transport allein 
80 Fubrwerke — im Schachte dieses Brunnens versenken, damit sie nicht 
in dieHande der Feinde fallen sollten. Auch seinen Sohn und seine Tochter 
sowie seine beiden Frauen liefi er tóten, um sie vor einer Schandung durch 
die Feinde zu bewahren. Alsbald befahl er, dafi im nordlichen Teile der 
Festungsmauer eine Bresche geschlagen werde, durch die er dann mit seinem 
Heere den Chinesen entgegenzog. Der Fiirst von Chara-Choto erlitt mit 
allen seinen Streitern den Heldentod. Der Chinese hielt ais Sieger seinen

Die Ruinen der Toten Stadt, von Norden gesehen. Rechts: Ssuburgan.

Einzug in die Stadt, die nach chinesischem Brauche von den kaiserlichen 
Soldaten bis auf den letzten Stein zerstórt wurde. Aber die verborgenen 
Scluitze konnten trotz eifrigsten Suchens von dem Feinde nicht gefunden 
wcrden. Bis zum heutigen Tage sind sie unauffindbar geblieben, obgleich 
die Chinesen und die Mongolen der Nachbarschaft wiederholt versucht 
haben sollen, die ungeheuren Reichtiimer zu heben. Sie bleiben nach wie 
vor veischollen! Wie der Volksmund erzahlt, soli der Fiirst von Chara- 
Choto vor seinem tragischen Ende die vielumstrittenen Schatze mit einem 
Zauberspruch in den Ungliicksschacht versenkt haben. Dieser Glaube 
herrscht auch heute noch bei den Eingeborenen unerschutterlich; er wurde
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noch gefestigt, ais die letzten Hebungsversuchc der Schatzgriiber statt des 
erwarteten Goldes und Silbers zwei grofie Schlangen mit grellen rot und 
griin schillernden Schuppen zu Tage fórderten. —
Ais ich mit meiner Begleitung noch wahrend einiger Tage auf dem 
Trummerfeld der Toten Stadt gearbeitet und die Ausgrabungen noch 
manches wichtige Stiick zutage gefórdert hatten, war ich gezwungen, nach 
dem Hauptlager zuriickzukehren. Ich mufite mich mit dem Fiirsten 
Torgout-Beile in einer wichtigen Angelegenheit besprechen. Bei meinem 
Weggang bat ich den fiirstlichen Fiihrer, der mich nach Hause begleiten 
sollte, mir etwas zu prophezeien. Er war dann auch bereit, meinen Wunsch 
zu erfiillen, nahm sofort einen Schulterblattknochen eines Schafes zur 
Hand, befreite ihn vom Fleisch, ległe ihn ins offene Feuer, bis er gliihte und 
schliclŚlich schwarz wurde. Dann ergriff er unter andachtigen Zeremonien 
den ausgegliihten Knochen mit der linken Hand; in der Rechten hielt er 
einen kleinen Stab, den er nun bedachtig an den im Feuer entstandenen 
Spalten und Rissen des Knochens entlang fiihrte; er begann nach einer 
kleinen Weile mit wichtiger Miene zu wahrsagen: „Morgen“, sagte er, „er- 
warten den Fuhrer der Expedition zwei freudige Ereignisse. Das erste wird 
sehr grofie, das andere hingegen nur bescheidenere Freude auslósen, 
wird abei doch sehr willkommen sein. Und zwar wird die grolśe Freude 
durch einen sehr reichen und sehr wichtigen Fund bei den Ausgrabungs- 
arbeiten hervorgerufen, die andere, bescheidenere, wird im Jagdgliick 
bestehen." —
Und in der Tat, beide Prophezeiungen gingen in Erfiillung! Auf dem 
Trummerfeld von Chara-Choto fand ich bald darauf wahrend der Arbeit 
recht wertvolle Handschriften und aufierdem ein Gótterbild auf Leinewand 
„Das Erscheinen des Amitabchi“. Das war die erste grofie, in Aussicht 
gestellte Uberraschung. Und die zweite liefi tatsachlich auch nicht lange 
auf sieli warten: Auf dem Riickwege nach Toroi-Onze schofi ich eine 
prachtige Kropf-Antilope — Chara-Kuriik -— mit herrlichem Geweih- 
schmuck.
Ich hatte der prophetischen Gabe des fiirstlichen Fiihrers nur wenig Ver- 
trauen entgegengebracht und war nun doch sehr angenehm enttauscht!
Am Morgen des 23. Marz erhielt unser Lager sehr hohen Besuch. Der oberste 
Wurdentrager Torgout-Beile oder wie sein vollstandiger offizieller Titel 
lautet, Chagoutschin-Torgout-Daschi-Beile machte uns seine Aufwartung. 
Torgout-Beile ist ein schlanker, noch sehr riistiger, etwa 6ojahriger Mann 
mit ausgesprochen chinesischen Umgangsformen. Seine Hóflichkeit grenzte
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allerdings au Selbstverleugnung. Fast wahrend der ganzen Unterhaltung 
entscliuldigte er sich dauernd, ohne dali ich den eigentlichen Grund dafur 
erkannt hatte. Auf alle meine Fragen erhielt ich positive Antworten, kurz, 
er widersprach mir und meinen Ausfiihrungen nicht ein einziges Mai. Er 
gab mir auch die ausdriickliche Versicherung, den Ubergang meiner Ex- 
pedition auf dem noch teilweise unbekannten Wege iiber Chara-Choto, 
Goitzo, und Dyn-Juan-Yn zum Gelben Flusse in jederWeise zu erleichtern 
und zu sicbern. Nachdem die Besprechungen rein geschaftlicher Art beendet 
waren, erfreuten wir den Fursten durch Darbietungen auf dem mitgefuhrten 
Grammophor und luden ihn zu einem Friihstuck ein. Dann wurden noch 
Zigarren gereicht. Der Fiirst schien von der Aufnahme, die er bei uns 
gefundeu hatte, sehr befriedigt zu sein. Von den Geschenken, die wir ihm 
uberreicht hatten, lieB er die Uhr und den Grammophonkasten zuriick mit 
der Bitte, seine Sekretare, die ihm diese Dinge spater nachbringen soliten, 
mit der Handhabung genau vertraut zu machen. Wir verabschiedeten uns 
in bestem Einvernehmen. Tags darauf erschienen denn auch die Beamten 
des Fursten, um die Gaben abzuholen und die notwendigen Anleitungen 
entgegenzunehmen. Weitaus das lebhafteste Interesse bezeugten die Ein- 
geborenen denn auch tatsachlich dem vielbewunderten Grammophon.
Am 20. Marz erwiderte ich mit einigen Herren meiner Begleitung diesen 
Besuch. Der Fiirst empfing uns in seiner Paradetracht, er war von seinen 
Beamten eskortiert. Er gab sich zwar sehr liebenswiirdig, aber war, wie es 
schien, sehr erregt. Er liefi uns auch mit Pelmeni, einer Art gekochter 
Fleischpastete, mit Tee, Geback und Konfitiiren, ganz nach europiiischer 
Art, bewirten; wir konnten iibereinstimmend feststellen, dafi wir schon seit 
langtr Zeit nicht so gut gegessen hatten. Im Gesprache selbst aber vermied 
der Gastgeber peinlich, das Thema Chara-Choto zu beriihren. Er beendete 
die Unterhaltung mit dem sehr deutlichen Hinweise, dafi die seiner Herr- 
schaft urderstellten Torgouten ganz unkultivierte, wilde Nomaden seien, „die 
nicht, wie ihr Russen, eine Ahnung von Wissenschaften haben“ ! ,,Ubrigens“, 
fiigte er schliefilich hinzu, „ich verbiete niemand, in der Toten Stadt Aus- 
grabungen zu unternehmen, aber, soviel ich weifi, sind bis auf den heutigen 
Tag alle Versuche, dort einen Schatz zu heben, vergeblich geblieben'“ — 
Fur die Tiere, die ich vom Torgout-Beile fur unsere Karawanę gemietet 
hatte, habe ich dem Fursten einen sehr hohen Preis bezahlt und aufierdem 
noch reiche Geschenke iiberlassen. Er war offensichtlich dariiber sehr be
friedigt und schenkte mir seinerseits zum Abschied zwei sehr schone Pferde, 
die ich jedoch zurucklassen mufite, weil ich sie in der Wuste nicht brauchen
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konnte. Um mich zu entschadigen, sandte er mir dann in mein Lager einen 
Burchan (Gotzenbild) und einen Chadak.
Allmnhlich war der Friihling ins Land gezogen; iiberall zeigte sich junges 
Leben, und am Tage war es auch schon recht warm. So brach ich denn am 
29. Marz mit meiner Karawanę in siidlicher Richtung auf. W ir zogen uber 
Chara-Choto, wo noch einige Mitglieder der Expedition wissenschaftlich 
arbeiteten. In Chara-Choto blieben wir noch eine Zeitlang, da uns hier noch 
manches wichtige Stiick, das inzwischen ausgegraben worden war, be- 
schafligte. Ersl nachdem das gesamte Materiał gesichtet, gepriift und ein- 
geordnet war, riisteten wir zum Aufbruch aus der Toten Stadt.

Obo auf den Ilóhen nordlich von Dyn-Juan-Yn.



K apitel V.

Von Chara-Choto bis Dyn-Juan-Yn.
Die Tage unseres Aufenthaltes im Zentruin der mongolischen Wiiste, am 
Etzin-Gol und an den Ufern des Ssogo-Nor-Sees, besonders aber in Chara- 
Cboto, der Toten Stadt, sind uns wie ein angenehmer, an phantastischen 
Eindriicken uberreicherTraum dahingegangen. Diesen freundlichenTraum- 
bildern folgte nun aber ein weniger verlockender Abschnitt, ein Stiick rauher 
Wirklichkeit, ohne Impressionen, die den Geist beleben. Es wurden jetzt 
sehr ernste Forderungen an unsere Ausdauer und Widerstandskraft gestelit. 
Vor uns lag in beangstigender Weite die Alaschan-Wiiste, die sich in siid- 
ostlicher Richtung in einer Ausdehnung von etwa 56o Werst erstreckt. Sie 
ist einem trockenen, aus Sand und Stein bestehenden Ozean vergleichbar, 
der viele tiickische Gefahren birgt, die ganz unerwartet orkanartig los- 
brechen und den weisesten VorsichtsmaBregeln des wagemutigsten Kapitiins 
Hohn sprechen.
Unser Wiistenschiff, unsere Karawanę, sollte diesen schwankenden Boden 
in 25 Tagen — die beiden unentbehrlichen Rasttage eingerechnet — durch- 
queren. Aber wider Erwarten sollten die Strapazen in einem giinstigen 
AbschluB des ersten Teiles der Aufgabe unserer Expedition ihren Lohn 
finden. Mit eigenartigen Empfindungen durchreisten wir eine Gegend, 
durch die vor grauen Zeiten eine der belebtesten HandelsstraBen zwischen 
der tangutischen Residenz Ssi-Ssja und dem westlichen China oder der Stadt 
Nin-Ssja gefiihrt hatte. Die Verganglichkeit alles Irdischen wurde uns auch 
hier wieder eindringlich vor Augen gefiihrt; denn von dem einstigenTreiben, 
das hier geherrscht hatte, war keine Spur geblieben; selbst die groBe StraBe 
war von dem uferlosen Sandmeer verschlungen. —
Am ersten Tage unserer Wanderung iiberschritten wir das ausgetrocknete 
FluBbelt, dessen Wasser einst die Mauern der Stadt Chara-Choto umspiilt 
hatten, sowie einige Hiigel, auf denen wir eine Fata Morgana beobachteten. 
Alsdann betraten wir die historische StraBe nach Alascha oder besser nach
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Dyn-Jiian-Yn. Diese StraBe zeigte in ihrer Beschaffenheit manche 
Ungleicbheil des Bodens, streckenweise war der Grund, auf dem wir 
marschierten, zwar uneben, aber wenigstens fest, wahrend wir an anderen 
Stellen im Sande fast vollkommen versanken.
Bei dem Orte Boro-Zontschi schlugen wir unser erstes Lager auf und 
fingen bei dieser Gelegenheit die sogenannte Pfeilschlange; bald nachher 
auch eine Eidechse. Hier, wo der Wasserhorizont nur zwei bis drei FuB 
tief liegi, finden sich gute Weideplatze; groBe Strecken sind auBerdem mit 
Schilf bewachsen. Diese Weideplatze werden mit Vorliebe von den mit 
ihren Yiehherden nomadisierenden Mongolen aufgesucht; bier schlagen sie 
fiir einige Zeit ihre Filzzelte auf. In dieser Gegend erlebten wir ein ergótz- 
liches Intermezzo zwischen einem gutmiitigen Mongolen und einem ver- 
schlagenei Chinesen. Der Chinese von sehr zweifelhaftem Aussehen zeigte 
dem kopflosen Nomaden irgendein Schriftstiick, von dem er behauptete, 
es sei eine von der chinesischen Behórde erlassene Verordnung. Der Zopf- 
trager forderte den Mongolen auf, dieses angebliche Dokument obne 
Verzug nach seinem Wobnort zu bringen, anderenfalls miisse er eine hohe 
Geldstrafe zablen. In dieser und ahnlicher Weise pflegt der schlaue Chinese 
die von Natur gutmiitigen und naiven Mongolen zu prellen. —
Hinter dem Orte Boro-Zontschi debnte sich wieder die ode Wiiste, und bald 
betratcn wir das Gebiet der tiickischen „Barchane“, der wellenartigen 
Sandberge, die sich in meridionaler Richtung erstrecken. In der Regel sind 
diese Sandwellen nicht hólier ais 4 bis 6 Meter, zuweilen erreichten sie aber 
auch eine Hóhe von 60 bis 90 Metern! Diese Wellenberge liefen bald 
parallel, bald stieBen sie dicht zusammen, ais wollten sie uns in erbarmungs- 
loser Umarmung erdriicken. Stellenweise lagen die Barchane aber so un- 
symmetrisch zueinander, daB sie sich labyrinthisch dehnten, so daB wir oft 
lange und ziellos umherirren mufiten, ehe wir einen Ausweg aus diesem 
Irrgartcn finden konnten. Mitten in diesen Labyrinthen erhob sich zuweilen 
eine Art Warte, also ein Wegweiser, den die Mongolen aus Saxaulzweigen 
flechten. Nur selten fanden sich zwischen den Barchanen tiefere Flachen 
mit Salzschichten oder halbmondartige, mit Wasser gefiillte Einschnitte. 
Solche Stellen, die der Nomadę „Nor“ zu nennen pflegt, werden gewóhnlich 
ais Raststatten ausgewahlt, an denen die Karawanen auch nachtigen. 
Nachdem wir von Boro-Zontschi aus 75 Werst zuruckgelegt hatten, er- 
blickten wir von einem Hugel das breite Tal Goitzo, das sich weithin 
ostwarts erstreckt. Der Westrand des Tales schillerte in der gelben Farbę 
des Schilfes, das sich wellenfórmig bewegte, im Norden erhoben sich die
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Hóhen von Chairchan, dereń Umrisse sich scharf gegen den Horizont 
abgrenzten.
Ania. April rasteten wir an einem kleinen See in der Nahe des mongolischen 
Lagers Choschata, wo wir verschiedene Vertreter der asiatischen Vogel- 
wełt beobachten konnten. Am Wasser zeigten sich viele Schwane, Enten, 
Taucherenten, Kraniche, Fischreiher und andere Zugvógel. Auch ein 
Wasserpieper (Anthus spinoletta blackistoni), eine Bachstelze (Motacilla 
leucopsis), ferner die nordische Kuhstelze (Budytes borealis), eine graue 
Weihc (Circus sp.) und unser standiger Begleiter, die Bussardweihe (Milvus 
melanotis), besuchten unser Lager. Wahrend der Nacht larmten die 
uriermudlichen Rostganse (Casarca casarca) und Schwarme von voriiber- 
ziehenden Graugansen (Anser anser) ohne Unterlafi. Dabei summten die 
Maikiifer in Massen umher, die Frósche gaben ihr melodisches Friihlings- 
konzert; dio Stimmung in der Natur wurde an diesem Orte nur durch die 
Miickenplage getriibt. Trotz der fiir diese Jahreszeit uberraschend hohen 
Tagestemperatur (-(-25° C) blieben die Nachte doch immer noch recht 
kalt; die benachbarten Siimpfe waren am Morgen regelmaftig mit einer 
diinnen Eiskruste iiberzogen.
Am 3. Aprii schlugen wir unser Lager inmitten des hohen Schilfes bei dem 
Orte Nor auf. Hier erklang der Gesang der zahllosen Vógel bei Tag und 
Nacht. Ein seltenes Jagdgliick war mir auch hier beschieden: ich erlegte 
eine bisher noch nicht erbeutete Katzenart, nach der ich schon seit langer 
Zeit gefahndet hatte, namlich den sogenannten ,,Zogonda” ; sie erhielt den 
zoologischen Namen „Felis Chutuchta“. Der Zogonda halt sich in dem 
hohen Schilfe eines ausgetrockneten Sees auf, wo er wahrscheinlich den 
Vógeln nachstellt. Von diesem Tiere gelang es uns, drei vortreffliche, gut- 
entwickelte Embryonen fiir unsere Sammlung zu gewinnen.
Am darauffolgenden Morgen rasteten wir bei dem Orte Zuslen, der sich 
durch grofien Wasserreichtum auszeichnet. Da es warm war und auBerdem 
an Brennholz kein Mangel herrschte, benutzten wir die sich bietende 
Gelegenheit und hielten ein grofies Waschfest ab. Wenn man solange unter- 
wegs ist und dauernd durch Staubmeere marschiert, so wird eine solche 
griindliche Reinigung des Kórpers und der Kleider wirklich wie ein 
seltenes Geschenk empfunden. —
Wahrend unseres Weitermarsches durch das Goitzo-Tal begegneten wir 
ununlerbrochen Eingeborenen. Wir erfuhren allerlei Neuigkeiten aus ihren 
Erzahlungen, unter anderem teilten sie uns auch mit, dafi unser Detache- 
ment unter der Fiihrung des Zoologen Tschetyrkin aus Urga nach Alascha-
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Jamun unterwegs war und in Zsagyn-Chuduk zwei Rasttage gehałten hatte. 
Nun durchzogen wir abwechselnd bald trockenes, sandiges, bald quellen- 
reiches. mit mongolischen Weiden bestandenes Gelande. Die Sonne brannte 
so heftig, daf> gegen i Uhr mittags die Sandoberflache der Barchane bis 
auf 6o° C. erwarmt wurde. Am 5. April erreichten wir das „historische 
0bo“ an der Heilquelle. Unter „0bo“ versteht man gemeinhin eine aus 
Steinen und Zweigen auf iiberragenden Hóhen oder an anderen weithin 
sichtbaren Platzen errichtete Warte. An den Zweigen hangen die Schulter- 
blattknochen der Schafe, beschrieben mit mystischen buddhistischen 
Spruchen. In dem kleinen Bassin der „Heilquelle“ suchen die Nomaden

Goitzo: Obo bei der heiligen Quelle.

Heilung von rheumatischen Leiden, Magenkrankheiten usw. Wahrend die 
Kranken baden, lesen die Lamas heilbringende Gebete und brennen 
Wacholderzweige ab.
Nachdem wir diesen „Badeort“ verlassen hatten, óffnete sich vor uns wieder 
die typische Ode der Wuste Gobi. Dieser Teil fiihrt bei den Nomaden den 
Namen Badan-Zschareng. Bis nach Alascha bleibt das Gelande nun 
unverandert eintónig; wir brauchten mehr ais zweiWochen, um diese Strecke 
zuruckzulegen.
Auf diesen Wiistengebieten, die wir jetzt durchwandern, zeigt der Boden 
dort, wo er sandfrei ist, roten und rosafarbigen Granit und Gneis. Sonst 
ist das Gestein von dichten Sand- und Staubmassen von dunkelbrauner 
Farbę bedeckt. Wir stiefien nur sehr selten auf Wasser. Die Vegetation 
besteht in der Hauptsache aus Schilf, daneben zuweilen auch aus Saxaul 
und Tamarisken, die im April bliihen und dann einen sehr zarten Duft ver-
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breiten. Auch Kendyr (Apocynum) stand an einigen Stellen; seltener fand 
sieli der Tograk oder der schiefwachsende Pappelbaum (Populus euphra- 
tica), der gewóhnlich ganze Alleen bildet. Auch bei klarem Wetter bleibt 
der wolkenlose Himmel dem Auge gewóhnlich unsichtbar, weil wahrend der 
Sommerszeit hier fast stets diinne Staubwolken die Atmosphare in Form

Tempel im Kloster Dyn-Jiian-Yn.

einer Dunstschicht verschleiern. Fur Wiistenreisen sollte man deshalb am 
besten den Herbst oder Winter wahlen; die Sommerzeit ist wenig geeignet; 
bei der gluhenden Hitze allein schon des Wassermangels wegen. Ohne aus- 
reichenden Wasservorrat ist eine Wiistenreise unmóglich. Ebenso wichtig 
istdieFuhrung. Wer keinen erprobten und zuverlassigen Fiihrer hat, gerat
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bald in hóchste Gefahr. Ganze Expcditionen sind zugrunde gegangen, 
weil sie aus dem Labyrinth der Barchane, die bei Sandstiirmen ununter- 
brochen die Formationen andern, nicht mehr herausfinden konnten. 
Przewalskys und Sven Hedins Expeditionen sind Zeugen dieser traurigen 
Tatsachc. Ersterer hat in den Alaschan-Sandbergen mit einem unzu- 
verlassigen Fuhrer viele entsetzliche Schreckensstunden verbracht,und Sven 
Hedin ist beinahe mit seiner ganzen Karawanę verdurstet, weil ihm fur die 
Durchschreitung der trostlosen, vóllig ausgedórrten Wiistenstrecken kein 
ausreichender Wasservorrat zur Verfiigung gestanden hatte.
Ais unsere Karawanę bei dem Brunnen Zsagyn-Chuduk angelangt war, 
wurden wir infolge eines schweren West-Siid-West-Sturmes zu einer 
unfrciwilligen Bast von 2 A Stunden gezwungen. Der Sturm tobte so heftig, 
daB die lctzten Spuren der StraBe vollstandig verweht und verschwunden 
waren.
Ich bin der Ansicht.daB dieWiiste stets in raschestem Tempo durchschritten 
werden sollte, damit die Energie und die Krafte der Beisenden nicht nutzlos 
vergeudet werden und eine plótzliche Erschópfung den Weitermarsch in 
Frage stellt. Schon die Einfórmigkeit des Gelandes und das Erlóschen alles 
Lebens in der Natur wirkt mit der Zeit auch auf die kraftigsten Nerven 
niederdriickend, lahmt den starksten Willen, schafft Apathie, Melancholie, 
ja sogar Todessehnsucht. Daher habe ich mich fur groBe Marschleistungen 
entschieden und nur, um weiterzukommen, so oft ais moglich auch an den 
Nachmittagsmarschen, die besonders ermiidend sind, festgehalten. 
Zwischen sandigen Barchanen drangen wir bis Chaja vor, wo wir uber 
Nacht blieben; dann erreichten wir das Lager Elken-Ussune-Chuduk. Hier 
fanden wir zu unserer Freude einen mit Filz sorgfaltig verdeckten Brunnen 
vor und konnten uns von den Strapazen der letzten Tage erholen. In Elken- 
Ussun-Chuduk erbat ubrigens ein Beamter Auskunft uber die weitere 
Marschroute unserer Karawanę. Er gab uns dann auch genauen AufschluB 
iiber das Schicksal unserer Zweig-Karawane, die von Urga aus direkt nach 
Alascha in Marsch gesetzt worden war. —
Auf der zuletzt zuriickgelegten Strecke konnten wir unsere naturwissen- 
scliaftliche Sammlung durch einige Fundę an Eidechsen bereichern. Unter- 
wegs trafen wir zuweilen an steinigen Stellen den iippigen Strauch Chatu- 
Chara, die gelbe Hagebutle (Rosa pinpinellifolia?), auf dereń Bliiten sich 
zabllose Fliegen und Hummeln niedergelassen batten. Der Hiigel Holbo- 
Zagan-Tologoi, den wir passierten, hat eine Hóhe von n o o  m; an den Ab- 
hangen dehnten sich mehrere Taler, in denen Gneis- und Granitformationen
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vorhen schten. In den engen und einsamen Passen hausten zwischen 
Tograk-Alleen einige Nomaden. In einem dieser Passe fanden wir Ruinen 
eines alten Tempels; unweit davon war aber ein neuer buddhistischer Tempel 
mit hohen Tormauern erbaut. In diesem Bethause, das den Namen „Schara- 
Tologoinen-Ssume“ tragt und durch die nahegelegene, Wunder wirkende 
Heilquelle beriihmt geworden ist, sorgen io Lamas wahrend des Sommers 
fur die vorgeschriebenen Gebetsleistungen. —
Aiu io. April hatten wir die Hohen von Narin-Chara, die 120 bis i5o m 
erreichen, uberschritten und stiegen in einen groBen Talkessel hinab. An 
einem ausgetrockneten FluBbett in der Nahe des Brunnens Tabun-Aldan 
schlugen wir unser Nachtlager auf. Unweit des Brunnens befindet sich ein 
chinesisches Handelshaus, das von i5 Chinesen bedient wird. Es ist fur diese 
schlaue Rasse charakteristisch, daB sie uberall dort, wo sie Beute wittert, 
festen FuB fafit und dann im ganzen Umkreise ihre Netze auswirft. In 
diesem Kaufhause war aber auch wirklich eine reiche Auswahl vorhanden; 
wir konnten sogar Hulinereier kaufen.
Kurz vor unserer Ankunft bei dem Brunnen Tabun-Aldan hatten wir endlich 
wieder einmal eine angenehme Abwechslung. Der Fiirst von Alascha lieB 
uns durch zwei Gesandte seine Griifie entbieten, schickte ais Geschenk ein 
Filzzelt und versicherte uns, dali er die Ziele der Expedition durch seinen 
Beistand in jeder Beziehung unterstiitzen werde. Die Boten brachten auch 
die bereits in Alascha fiir uns eingegangene Post mit hierher. Einer der 
Beamten reiste sofort wieder nach Alascha zuriick und nahm mein Dank- 
schreiben an den Fiirsten mit. Der andere aber blieb bei unserer Karawanę; 
durch seine Vermittlung wurde uns auf dem Weitermarsch durch den sehr 
willkommenen Kamelwechsel manche Erleichterung zuteil. Dieses letzte 
Wegsluck stellt wohl den schwierigsten Teil der ganzen Expedition dar; wir 
waren sehr erfreut, ais es zuriickgelegt war, denn die letzten Marsche hatten 
uns wirklich aufierordentlich angestrengt.
Von Tabun-Aldan bis Mandal — eine Entfernung von etwa 4o Werst — 
wurde durchmarschiert; nur zweimal hielten wir kurze Rast. Der Weg 
war nicht sonderlich beschwerlich, er fiihrte iiber flachę Hiigel mit 
Sand- und Kiesformation. Hier fanden sich keine Barchane vor; 
zwischen niedrigen Sandhugeln verborgen zeigte sich lilafarbige Iris,Finger- 
hut (Potentilla) und zuweilen auch der kleine Wegerich (Plantago mon- 
golica). Die Vogelwelt ist nur durch den winzigen Grassanger (Sylvia nana) 
vertreten; im Sande fanden wir manchmal FuBspuren einer groBen Trappe. 
In Mandal rasteten wir, um das Osterfest wurdig zu feiern; es fiel im
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Jahre 1908 auf den i3. April. Nach einigen Ruhetagen zogen wir weiter 
durch die trostlose Einóde. Ein heftiger Wind machte den Marsch oft sehr 
beschwerlich; denn er wirbelte den trockenen, heiBen Staub zu dichten 
Wolken auf, so daB wir zuweilen kaum atmen konnten. Nach mancherlei 
Strapazen erreichten wir dann den Ort Tschangansen, an dessen Quellen 
wir uns ausruhen und nach dem iiberstandenen miihsamen Marsche erhołen 
konnten. Von diesem voriibergehenden Standquartier aus beschlossen wir, 
verschiedene Ausfliige von etwa25 bis 3o Werst zu unternehmen und 
schlugen daher am i5. April am Brunnen „Durbun-Moto“, bei den „Vier 
Baumen“, unser Lager auf. Der Brunnen ist in der Tat von vier groBen, 
schattenspendenden Chailisen, namlich Pappeln (Populus euphratica), um- 
geben, in dereń dichten Zweigen viele Vógel nisten, soz.B. Habichte, Falken, 
Ekstern (Pica pica bactriana), u. a. auch der graue Raubwiirger (Lanius 
grimmi). Beim Weitermarsch wollte es uns trotz grofier Anstrengungen 
angesichts der miihseligen Marsche oft erscheinen, ais ob wir unser Ziel 
niemals erreichen wurden. Dazu bot die eintónige Gegend dem Auge und 
dem Geist so wenig Nahrung, daB unsere Stimmung zuweilen recht freud- 
los und niedergedriickt war. W ir sahen nur immer wieder in scheinbar 
endloser Entfernung im Siidosten die Umrisse des Bergruckens Bain-Nuru, 
den wir noch uberschreiten muBten. Aber schlieBlich kamen wir diesem 
Ziele doch naher; wir marschierten auf den Steinen eines einstigen FluB- 
bettes, und je hóher wir stiegen, desto lebendiger wurde die Natur. Ganze 
Flachcn waren von griinenden Wiesen bedeckt, auch trafen wir haufig 
Her den von Rassepferden. Die Formation vor und nach diesem Bergriicken 
zeigle iiberall Auslaufer von Gneis und Granit. In der Nacht zum 17. April 
brach aus Nordwesten ein schwerer Sturm los. Glucklicherweise waren 
wir zu dieser Zeit in unserem Lager bei dem wasserlosen Brunnen Zachel- 
dekte-Cbuduk angelangt. Der Sturm griff mit harter Faust in unser Zelt, 
das seinem Ungestiim kaum widerstehen konnte; die Luft war mit Sand- 
kórncrn bis zu ErbsengróBe erfiillt, die vom Sturme mit solcher Wucht 
gepeitscht wurden, daB sie unsere Zeltplanen wie Geschosse durchschlugen. 
Tagsuber herrschte eine Temperatur von -)-21,5° C; in der Nacht aber sank 
der Waripemesser rapide, es fiel auch Schnee, so daB wir zuweilen einem 
regelrecjiten Schneesturm ausgesetzt waren. Am nachsten Morgen war es 
kalt, wir hatten — 1,2 0 C. Noch immer herrschte Schneetreiben mit Sand- 
hagel gemischt; in unserer Nahe turmten sich die Schneewehen bis zu einer 
Ilóhe von zwei Fufi. Gegen Abend drehte sich der Wind nach Westen, aber 
die Luft war noch immer mit feinstem, kristallartigem Schneestaub gefiillt,
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der selbst durch die kleinsten Óffnungen des Zeltes eindrang. Wir litten unter 
dem bósen Wetter und krochen in einer Ecke des Zeltes dicht zusammen, 
bedeckten uns mit Fellen, konnten aber nicht verhindern, daB uns der fein- 
kórnige Schnee trotzdem ganz dicht auf den Leib riickte. Von Zeit zu Zeit 
muBtc sieli einer von uns erheben,um den Schnee aus dem Zelte zu entfernen, 
da er sonst unser gaiizes Inventar vóllig eingehullt haben wiirde. Das bose 
Wetter zwang uns, den ganzen 17. April und die Nacht bis zum nachsten 
Morgen in solcher wenig erbaulichen Lagę zu verbringen. Dann schlug der 
Slurm noch einmal um, worauf die Temperatur plótzlich auf — 7 0 C. 
herabsank.
Die armen Nomaden haben unter solchen Sturmen unendlich viel zu leiden. 
Besonders ungiinstig ist dieses Wetter fur die eben geborenen Kamele, 
Fullen und Kalber, aber auch zahllose Schafe und Ziegen erliegen diesen 
Witteiungsschwankungen. Die erwachsenen Kamele sind um diese Zeit 
bereits geschoren und leiden dann naturgemaB auch unter der Kalte. Wie 
wir spater feststellen konnten,hatte der Sturm auch der Pflanzenwelt groBen 
Schaden zugefiigt; kleinere Vógel waren in Mengen zugrunde gegangen; die 
meisten lagen erfroren am Boden.
Am 19. April konnten wir endlich an den Weitermarsch denken. Jetzt 
schien die Sonne, und der Schnee blendete so heftig, daB wir unsere 
Schneehrillen aufsetzen mufiten. Unterwegs trafen wir einen Schwarm 
Uferschwalbei' und einige Trappen. Bald fiihrte unser Weg durch ein tiefes 
Tal, das von ausgewaschenen Terrassen umrahmt war. Bei dem Orte Zagan- 
Bulyk, der an einigen Quellen gelegen ist, hielten wir Rast. Die astrono- 
mische Messung zeigte 39° 39’58” nórdl. Breite und io405a’ óstl. Lange 
von Greenwich. Wahrend der Nacht verschlechterte sich das Wetter wieder 
ganz erheblich; ais wir am darauffolgenden Morgen aufbrachen, schlug 
der Wind wiederum in einen heftigen Sturm aus Nordwest um und trieb 
unsere Karawanę unaufhaltsam vorwarts. Es war ein iiberaus muhevoller 
Marsch. Dazu herrschte sehr triibe Witterung. Ais wir am FuBe der nórd- 
lichen Kette des Bain-Ula angelangt waren, stieg unser Weg wieder an. 
Dieser Gebirgszug besteht aus grellrotem, lockerem Sandstein, dessen Ge- 
fiige mit dunkelgrauem Biotit und hornblendenartigem Gneis mit hellen 
Gneisschichtungen und dunklen Silikaten durchsetzt ist. In einem Tale 
dieses Bergruckens schlugen wir unser Nachtlager auf. Doch schon mit 
dem diimmernden Morgen setzten wir den Marsch fort, da wir von Ungeduld 
nach dem Ziele unser er Wanderung gequalt wurden. In jedem Punkte, der 
sich dem spahenden Auge am fernen Horizonte zeigte, glaubten wir einen
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uns entgegengesandten Boten zu erkennen. Leider vermochten wir trotz 
der Lange des von uns zuriickgelegten Weges noch immer nichts von der 
machligen Alaschan-Gebirgskette zu entdecken. Wir legten an diesem Tage 
noch 18 Werst zuriick und rasteten in der Nahe des Gótzentempels Zagan- 
Ssurburgan. Erst ais wir nach dem nachsten Nachtlager bei dem Orte Uzsur- 
Chuduk, der vorletzten Station vor Dyn-Jiian-Yn aufbrachen, zeigte sich 
vor unseren Blicken die Silhouette der sehnlichst erwarteten Alaschan- 
Bergkette. Das wirkte auf die etwas erschlafften Nerven aufierordentlich 
erfrischend; jeder suchte seine Abspannung so rasch wie moglich abzu- 
schutteln und trieb sein Kamei an, flotter auszugreifen. Bald zeigte es sich, 
daB wir uns auf einer regelrechten, haufig befahrenen Strafie bewegten. 
Ais wir nach dem Flusse Schara-Burdu talwarts marschierten, flogen uns 
mit der warmeren Luft auch schon die Boten des Lebens entgegen, ein 
Schwarm Land- und Uferschwalben (Hirundo rustica und Gotile riparia) 
umzwitscherte unsere Karawanę und gab uns eine Zeitlang das Geleit. Je 
weiter wir vorwarts schritten, um so deutlicher zeigten sich uns in den Acker- 
feldcrn der Chinesen und in schónen Gruppen hoher Pappeln und Weiden 
die Spurcn menschlicher Kultur.
Ais wir uber den FluB nach dem rechten Ufer iibergesetzt waren, hatte ich 
die Freudc, einen alten Kameraden, der mich in den Jahren 1899 bis 1901 
auf meiner Reise nach der Mongolei begleitet hatte, zu treffen. Herr 
Z. G. Badmaschapow besorgte mir in einem Chinesenhause Quartier, wo ich 
rasch die eingegangene Post durchsehen konnte, dann aber meiner Kara
wanę ohne Aufenthalt nacheilte, die an dem Brunnen Chatu-Chuduk schon 
damit beschaftigt war, das Lager aufzuschlagen. Allen Teilnehmern meiner 
Expedition konnte ich Briefe aushandigen, und so war jeder an diesem 
Abend mit seinen Gedanken in der Heimat, obgleich wir raumlich so weit 
von ihr getrennt waren. Fur mich selbst waren u. a. einige Zeitungen ein- 
getroffen, aus denen ich jedoch wenig Erfreuliches herauslas. Die Nach- 
richt vom plótzlichen Tode des russischen Gesandten in China bewegte mich 
sehr, denn Herr Pokotiloff war nicht nur ein energischer Vertreter der 
Interessen unseres Vaterlandes im Reich der Mitte, er war auch ein 
wirklicher Kenner Chinas und aufierdem ein wohlwollender Freund und 
Fórderer unserer Expedition. Nun sorgte ich mich darum, wer sein Nach- 
folger werden mochte, und ob dieser meiner Aufgabe und den Zieleń der 
Expedition dasselbe rege Interesse entgegenbringen werde. —
Ais wir das Lager verliefien, bewegte sich die Karawanę viel frischer ais 
bisher; Menschen und Tiere schienen durch das BewuBtsein, nun endlich 
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dem Ziele ganz nahe zu sein, auBerordentlich belebt zu werden. Aus dem 
Staubnebel und dunstigen Wolkenmeer trat die Alaschan-Kette in ihren 
groben Umrissen immer deutlicher heraus. Gegen Mittag wurde bei Zsucha 
eine kurze, etwa zweistiindige Rast eingeschaltet. Bald nachdem wir uns 
wiedcr iit Marsch gesetzt hatten, zeigten sich in der Ferne die Mauern und 
Eckturme der Festung Dyn-Jiian-Yn. Aber noch trennte uns ein kleiner 
Marschtag von unserem Ziele. Bei einbrechender Dammerung schlugenwir 
daher unser Lager auf und legten uns bald zur Ruhe.
Der Wind trug uns zeitweise abgerissene Tóne der Muscheltrompeten und 
Trommelnzu, mit denen die frommen Lamas zum Gebete im heiligen Dienste 
Buddhas gerufen wurden. Diese eigenartige Symphonie hat meinem Ohr 
stels wohlgetan, wann immer ich sie hórte; sie hat etwas Harmonisches und 
etwas Aerwandtes mit den Stimmen der Natur: dem Rauschen des Waldes, 
dem Rascheln der Blatter, dem Gesang der Vógel und dem Platschern der 
Wellen. Etwa gegen g1/2 Uhr ertónte der ubliche KanonenschuB, durch 
den allabendlich das SchlieBen der Stadttore angekiindigt wird. Und dann 
breitet die satte Stille der Nacht ihre Fittiche bald iiber die schlafende 
Stadt.
Auch bei uns war es langst schon ganz ruhig; die Mitglieder der Espedition 
lagen in tiefem Schlaf, nur ich vermochte keine Ruhe zu finden: meine 
Gedanken arbeiteten weiter; an meinem geistigen Auge zogen Bilder aus 
fruheren Reisen voriiber. Ich wurde in die Urnatur Zentralasiens entfiihrt 
und sah tausend bizarre Schónheiten; neben ihnen erschien mir die geniale 
Gestalt ihres ersten kuhnen Erforschers, Przewalsky, der es verstanden 
hatte, in dem scheinbar chaotischen Koloss ,,Zentralasien“ die lebendige 
harmonische Linie zu finden, die dieses Land vor anderen Teilen der Erde 
so charakteristisch unterscheidet.



K apitel VI.

Die Oase Dyn-Juan-Yn.
„Inseln im Sandmeer“ werclen die Oasen mit Recht genannt. Wenn der 
Reisende nach zahllosenQualen und Miihen die schiitzenden Statten erreicht, 
fuhlt er sich wohlgeborgen. Wie oft geschieht es aber auch, dali sich die 
sebnsuchtig erwartete Oase ais Trugbild erweist, das die flirrende Luft dem 
Wanderer in der tropischen Glut vorgaukelt. Das sind stets herbe Ent- 
tauschungen fur den ermatteten Forscher!
Jeder wird deshalb unsere ungeheuchelte Freude nachempfinden, ais wir 
uns nun wirklich mit unseren Wiistenschiffen dem rettenden Hafen naherten. 
Unweit der Oasen zeigen sich gewóhnlich auch Eingeborene, die auf 
den Riicken der Maultiere Wassersacke heranbringen, um die durstgequalten 
Kehlen der Menschen und Tiere zu laben. Unsere Schritte beschwingte 
aber noch ein anderes erhebendes Gefuhl: hier in Dyn-Juan-Yn wurden wir 
wieder dauernd mit unseren Kameraden vereinigt, von denen wir langere 
Zeit getrennt waren. Der Naturforscher Tschetyrkin und der Unteroffizier 
Madajew sowie mein alter Freund Radmaschapow, der mich stets uberaus 
gastfrei aufgenommen hatte, brachten uns die neuesten Nachrichten und 
i'iihmten das Quartier, dem wir entgegenzogen. Unter so freundlichen Ein- 
driicken legten wir die letzte Wegstrecke sehr schnell zuriick.
Die Stadt Dyn-Juan-Yn liegt auf graufarbigen Anhóhen, mitten in einem 
vielarmigen Netzwerk von Rachen und kleineren Fliissen, zwischen denen 
sich Talwiesen hindurchziehen. Vom Westen her stófit diese Oase an die 
ungeheuer ausgedehnte Wiiste; im Osten wird sie vom Alaschan-Gebirge 
begrenzt. Aus allen Himmelsrichtungen laufen Strafien nach diesem 
Kultur-Eden, das wie eine Insel der Seligen anmutet. Wer gerade nach 
langen entbehrungs-und gefahrenreichen Marschen aus der trostlosen Wiiste 
hierherkommt, dem erscheint diese Stadt mit ihren Ulmen und Pappeln, mit 
ihren herrlichen Parkanlagen und ihren saatstrotzenden Kornfeldern ganz 
gewift wie ein Paradies. Mit bewundernswertem Fleifie sind Garten und 
Acker gepflegt; die Restellung und Ausnutzung des Gelandes verrat aber 
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auch eina sehr grofie Kenntnis und Erfahrung auf landwirtschaftlichem 
Gebiet. Der Boden, auf dem die Oase steht, mufi uberaus fruchtbar und von 
der Natur reich gesegnet sein, ganz ahnlich wie im ostlichen Turkestan oder 
vielleicht in Kaschgar; er fordert nur eine dauernde Bewasserung. AuBer

Ssuburgan, in der Nahe der Stadt Dyn-Jiian-Yn.

den schon erwahnten hohen und stolz aufragenden Ulmen und Pappeln 
gedeihen in den wunderbar gepflegten Parkanlagen Fichten, Tannen, 
Erlen, Wacholder- und Lorbeerbaume sowie auch einige Fliederarten. Die 
Ziergarten zeigen gleichfalls eine iippige Flora, vor allem auch Obstbaume; 
in den Gemiisegarten gedeihen allerlei wertvolle Pflanzen fur Haus und
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Kuchę. Die Felder werden mit Gerste, Buchweizen, Linsen, Hanf, Flachs, 
Mohn, mit Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Mohrruben, Spargel, Bohnen, 
Schoten, Rettig, roten Riiben u. v. a. beschickt. Und alles befindet sich in 
einem geradezu musterhaften Zustande und offenbart die geschickte und 
woblgeschulte Hand des erfahrenen Landmannes.

Mongolische Burgersfrau aus Dyn-Jiian-Yn.

Im nórdlichen Teile der Stadt erheben sich die hohen Mauern der Festungs- 
umwallung; die Turme sind aus Ton gebaut. An der Siidseite der Festung 
steher, die Buden der Kaufleute und Handler in langen Reihen bazarartig 
ncbeneinander. Neben dem Palast des Fiirsten Zin-Wan, der sich im 
Innern der Festung erhebt, steht das reiche Kloster Jamun-Hit, das im
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Jahre des „Schwarzen Hundes“, also vor etwa 168 Jahren gegriindet wurde 
und eine Pflegestatte der Lehre des Zsonschawa1) geworden ist. Das Kloster 
wird durcłi freiwillige Gaben crhalten und beherbergt ungefahr 4ooLamas. 
Im sudlichen Teile der Stadt iiberrascht der prachtige Park des Fiirsten 
Schi-E, der sehr viele aus China hierher gebrachte Pflanzen aufweist. Ganz

Mongolische Furstin.

in der Nahc dieses Parkes liegen auch die Ruinen des Schlosses des friiheren 
Fiirsten von Alascha. Hier befand sich ehedem ein kleiner, zoologischer

-1) Gemeint ist Tsongkapa, der Reformator der buddhistischen Glaubenslehre, der 
„buddhistische MartinLuther“ und Begriinder der„GelbenSekte“, der an jenem Orte, 
an dem heute das Kloster Gumbum steht, im Jahre 1357 geboren wurde. D. Herausg.
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Garten, in dem sich Marale (Cervus asiaticus), Kuku-Jamane (Pseudois 
Burrhel), Argali (Ovis darwini?) und manche andere Vertreter des mongo- 
lischen Tierreiches tummelten. Das SchloB samt dem Park mit seiner 
Pracht wurden im Jahre 1869 wahrend des Dunganen-Aufstandes zerstórt. 
Bei genauer und kritischer Beobachtung muB man allerdings feststellen, 
dafi die Stadt, trotz der in die Augen springenden Vorziige, dem Niedergange 
entgegeneilt. Die innere Einteilung, die Komplexe der Kloster und Handels- 
hauser, die StraBenzuge und vieles andere erinnert iibrigens stark an den 
Charakter der Toten Stadt Chara-Choto.
Nach den Vorschriften der Hofetikette hatten wir alsbald nach unserer 
Ankunft im Palast des Alaschan-Zin-Wan unsere Visitenkarte niederlegen 
lassen. Bald darauf sandte mir der Fiirst seinen zweitgeborenen Sohn zu 
meiner offiziellen BegriiBung. Meinerseits schickte ich sogleich einen Boten 
mit Geschenken fiir den Fiirsten und dessen Familie, darunter Uhren, Gold- 
und Silberstoffe und ein Grammophon. Daraufhin wurde ich mit samt- 
lichen Mitgliedern der Expedition in den Palast geladen.
Am 2 4. April legten wir unsere Staatskleider an und wurden, von unseren 
Grenadieren und Kosaken eskortiert, in fiirstlichem Galawagen nach dem 
Palaste eingeholt. Bei unserer Ankunft fand feierlicher Empfang statt, bei 
dem wir zu unserer Genugtuung feststellen konnten, daB mis der Fiirst 
freundschaftlich gesonnen war und die Absichten der Expedition durch 
seine Unterstiitzung fórdern wollte. Er zog mich in ein Gesprach und 
befragte mich in ■ sehr hóflicher, aber sehr vorsichtiger Weise iiber die 
politische Lagę in Rufiland. Ganz besonderes Interesse brach te der Fiirst 
den bergtechnischen Angelegenheiten des Alaschan entgegen.
Dank des grofien und liebenswiirdigen Entgegenkommens meines Freundes 
Badmaschapow konnten wir uns sehr bequem einrichten und uns mit der 
nótigen Ruhe der Sammelarbeit von naturhistorischen und ethnographischen 
Gegenstanden widmen. Es war uns sogar móglich, hier eine meteorologische 
Statiou einzurichten, so dali die beiden Beobachter Iwanow und Poljutow 
regelmafiige wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen konnten.
Im ganzen fiihrten wir wahrend unseres Aufenthaltes in der Oase ein 
geregeltes, biirgerliches Leben. Aufier einigen Russen, die hier ansassig 
waren, hatten wir noch einige andere Bekanntschaften angekniipft, u. a. 
mit der Familie des schwedischen Missionars Magnussen sowie mehreren 
Europaern, die auf der Durchreise waren, darunter mit dem Mitglied der 
Pekinger Botschaft Mr. Garnett und dem deutschen Ingenieur Karius aus 
Peking, dem Erbauer verschiedener grofier Briicken in China.
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Bei gutem Wetter pflegten wir den unserem Hause benachbarten Berg zu 
ersteigen. Aon seiner Spitze aus genossen wir ein herrliches Panorama iiber 
die Alaschan-Bergziige, die von den Strahlen der Sonne in żartem Farben- 
schimmer erglanzten.
Der April neigte sich dem Ende zu. Es herrschte eine derartige Trockenheit 
und solcher Staub, daB das Atmen erschwert wurde. Am i. Mai zeigte das 
Thermometer um i Uhr nachmittags im Schatten 27 0 C. Dieser Tag sollte 
fur unscre Expedition besonders denkwiirdig werden; denn Alaschan-Zin- 
Wan zeichnete uns durch seinen Besuch aus. Diese Ehrung war friiheren 
Expeditionen niemals zuteil geworden. Sie
war aber auch deshalb sehr hoch zu veran- 
schlagen, weil der Beherrscher der Provinz 
seinen Palast fast iiberhaupt nicht verlaBt; er 
f ahrt hóchsten s einm al im Jahre aus; fiir diesen 
Tag werden die StraBen der Stadt dann be
sonders gesaubert und festlich hergerichtet.
Wir muBten also wieder dieGalauniformen an- 
ziehen und unsvorunserer Wohnungaufstellen, 
wo uns der Fiirst huldvoll begruBte. Ich 
fiihrte ihn alsbald in ein grofies Zimmer, wo 
wir, einige Herren meines wissenschaftlichen 
Stabes und ich, eine Zeitlang mit ihm im Ge- 
sprach verblieben; des Fiirsten Gefolge unter- 
hielt sich wahrenddessen in einem anderen 
Raum unserer Wohnung mit den ubrigen Mit- 
głiedern der Expedition. Der Besuch dehnte 
sich auf fast drei Stunden aus. Ich lieB den 
Gasten Tee und Friichte mit Biskuit sowie
Likór und Wein reichen. Am Abend kam der Fiirst nochmals zu uns, um 
mit Hilfe unserer astronomischen Instrumente den gestirnten Himmel zu 
beobachten.
Einige Tage spater waren wir samtlich in den Palast des Fiirsten zum 
Mittagessen geladen. Es gab etwa 3o bis 35 Gange, darunter auch die be- 
riihmten Schwalbennester. Offen gestanden mundete uns von allen 
Geniissen nur der sehr alltagliche Lammbraten, der den SchluB des Menus 
bildete. Dieser Gang, der vortrefflich auf echt mongolische Art zubereitet 
war, hat, wenigstens nach unserem  Geschmack, das ganze opulente Mahl 
und den Ruf der fiirstlichen Gastfreundschaft gerettet. Anfanglich war die
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Stimmung der Gaste durch mancherlei Etikettenvorschriften etwas ge- 
driickt, nachher aber, besonders ais nach sehr wenig schmackhaften Reis- 
getranken franzósischer Champagner kredenzt wurde, wich die Gebunden- 
heit einer ungezwungenen Heiterkeit. Die Furstin und ihre Tóchter blicben 
dem Mahle fern, ihnen wurde in einem Nebengemach aufgetragen. Wahrend 
der Dauer des Diners wurde im Saale ein Drama aufgefuhrt.
Unsere Mannschaften afien an einem besonderen Tische; der Fiirst zeichnete 
sie aber dadurch aus, dafi er zu ihrem Tische herantrat und auf ihr Wolil ein

Glas Wein trank. Den Sitten des Landes entsprechend 
JL mufiten wir den Schauspielern und den Wachen Geld-

geschenke machen. Das Fest dauerte bis spat in die Nacht
| 9 H  hinein; wir wurden von Laternen tragenden fiirstlichen 

Dienern heimgeleitet. Mit Riicksicht auf diesen groBen 
Empfang am Hofe des Zin-Wan blieben die Torę der 
Stadt wahrend der ganzen Nacht geóffnet. —
Die Arbeiten der Expedition waren inzwischen planmafiig

dTfjp weitergefuhrt und hatten befriedigende Ergebnisse. Meine 
jSH beiden alteren Mitarbeiter, der Geologe Tschernow und

der Topograph Napalkow, riisteten sich zu einer kleinen 
Sonderfahrt mit dem Ziele, die beiden Abhange der 
Alaschankette sowie jenen Teil des Gebirges, der das 
rechte Uf er des Huang-He flankiert, auf seine Formation

H | hin zu untersuchen und zu erforschen. Ais Begleitung
kommandierte ich aufierdem fur diesen Abstecher den

V  Praparator Madajew und zwei weitere Leute.
"  Gleich nach der Ausreise der Herren beschaf tigte ich mich

Purbu Kultgerat eingehend mit der Eingliederung und Verpackung meiner 
fur Beschwórungen. Chara-Choto-Ausbeute, daneben besuchte ich haufig die 

Stadt, um von charakteristischen Bauten usw. photo- 
graphische Aufnahmen herzustellen. Bei diesen Arbeiten, besonders beiin 
Entwickeln der Negative, hat mich oft einer der Sóhne des Zin-Wan unter- 
stiitzt. Ich hatte in dieser Zeit auch Gelegenheit, bei klarem Nachthimmel 
Sternbedeckungen zu beobachten, mehrere gute astronomische Ortsbestim- 
mungenzumachen und damit dieLage vonDyn-Juan-Yn zuermitteln. Haufig 
brachte uns die Post die neuesten Nachrichten aus Peking und Urga; u. a. 
erhielt ich von einem mir bekannten Lama Dorschijew die sehr wertvolle 
Mitteilung, dafi sich der tibetische Erzpriester, der Dalai-Lama, am Hofe in
Peking, und zwar im Kloster U-Tai, aufhalte und dafi er im Herbst oder im
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Winter nach Amdo, und z war ins Kloster Gumbum iiberzusiedeln gedenke. 
Ich habe stets in meinem Leben den heimlichen Wunsch gehegt, den Dalai- 
Lama einmal wiederzusehen; doch davon will ich spater erzahlen. . .
Bei schónem Wetter, ais die Sonne sich neigte und ais es etwas kiihler ward, 
haben wir zuweilen eine Karabiner-SchieBiibung abgehalten; denn ich legte 
groBen Wert darauf, daB alle Expeditionsteilnehmer gut mit der Waffe um-

Hambo-Lama A.gwan-Lowsan Dorschijew.

gehen und das Ziel treffen sollten. Es war ja keinesfalls ausgeschlossen, 
daB wir eines Tages durch einen Oberfall der Eingeborenen iiberrascht 
werden wiirden. Die Chinesen benutzten wahrend des russisch-japanischen 
Krieges jede sich bietende Gelegenheit, um Militargewehre zu erbeuten; sie 
zogen sich dann nach dem Innern des Landes zuriick und riisteten die wilden 
Stamme des Nan-Schan und Amdo mit diesen Waffen aus. Daher stellen 
heute diese wilden Stamme der hohen, abgelegenen Steppen und Bergkliifte 
bei rauberischen Angriffen auch eine viel gróBere Gefahr dar, ais dies 
friiher der Fali gewesen ist. Aber auch ich iibte mich im SchieBen mit dem
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Lankaster Stutzen, der einstmals Eigentum Przewalskys war. Bei diesen 
SchieBiibungen sammelte sich stets eine groBe Menge Schaulustiger, die 
jeden Treffer mit lebhaften Beifallskundgebungen begleiteten. Wie uberaus 
zweckmaBig diese SchieBiibungen waren, sollte sich spater wahrend des 
weiteren Verlaufs unserer Reise durch das Amdo-Gebiet zeigen; denn dort 
war es von gróBter Wichtigkeit, daB meine samtlichen Begleiter mit der 
Waffe ausgezeichnet vertraut waren.

Meteorologische Station der Expedition in Dyn-Jiian-Yn.



K apitel VII.

Das Alaschan-Gebirge.
Meine Reisegenossen haben auf ihrer Sonderfahrt zuerst den Pafó Zsosto 
und alsdann den Paft Choten-Gol besucht. Am Zugange zu dem letzt- 
genannten Pafi liegt das Grab einer der Frauen des Zin-Wan; es ist von 
einer Mauer umgeben und von Gebirgsfichten eingerahmt. Ganz in der 
Nahe befindet sich ein Obo oder ein Gebetshauschen eines Lamas. Leider 
konnte ich mich nur wahrend der Dauer einer Woche an den Exkursionen 
meiner Mitarbeiter beteiligen, da mich meine Arbeiten fast standig an die 
Stadt fesselten. Wenn ich mich aber freimachen konnte und aus den 
staubigen Strafien ins Freie hinauskam, wo ein frischer erquickender Wind 
wehte und die Gebirgskuhle und der aromatische Duft der Pflanzen mich 
umfachelte, war meine Freude stets grofi. Man wahlte sich ais Marschziel 
dann einen in weiter Ferne hervortretenden Gebirgskamm, wohin einen der 
muntere mongolische Zelter denn auch baldigst entfuhrte. Die Tage, die ich 
draufien in der Natur zubringen konnte, habe ich neben dem Ilauptinteresse, 
das dem Sammeln naturwissenschaftlicher Seltenheiten galt, auch zur Jagd 
auf . A ógel und Saugetiere benutzt. Es waren oft herrliche Natureindrucke, 
die ich von einer Bergkette aus, auf das zu meinen Fiifien liegende Gelande 
hinabblickend, in mich aufnehmen konnte. Von den Hóhen des Alaschan 
fallen die kleineren Hiigel wellenfórmig nach allen Seiten ab und verlieren 
sich allmahlich wie in einem feinen Staubschleier eingehiillt in unendlicher 
Ferne. Im Westen erstreckte sich die uferlose Sandwuste, und im Osten 
glanzte wie ein silbernes Band der Wasserlauf des Huang-He. Im Norden 
hiellen machtige Kolosse von kalkigen oder sandigen Felsen stumme Wacht; 
sie kontrastierten durch ihre graugelbe Farbę ganz eigentiimlich zu der 
ubrigen Umgebung. Sudlich óffnete sich das ganze Gebirgspanorama bis 
zum hóchsten Punkte den staunenden Blicken. Der Fufó der grofien Gebirgs- 
kette wird aus massiven Konglomeraten gebildet, die durch periodisch
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flieBende Gewasser, welche in reiBenden Strómen von den Abhangen des 
Ałaschan herab zuTale stiirzen, in vieleKlufte von originell grotesker Form 
durchschnitten werden. In dem Gebirge finden sich reiche Kohlenlager. 
Der Ałaschan besteht auBer dem bereits genannten Gestein auch aus 
Schiefer, Felsit, Felsitporphyr, Granulit, Gneis und Formationen neuester 
vulkanischer Herkunft. Wie im Ałaschan selbst, so geraten die Mongolen

Weideplatz am Gebirge Ałaschan.

auch auf dem Talterritorium des Ordos immer mehr in chinesische Ab- 
hangigkeit und okonomische Hórigkeit. Die Chinesen bringen sich uberall 
in den Besitz der besten Grundstiicke und griinden auBerdem Muster- 
meiereien, die sie mit groBen Kanalisationen und hervorragenden kiinst- 
lichen Bewasserungsanlagen umgeben. Die gutmutigen Mongolen werden 
von ihnen von Haus und Hof verscheucht und in die Wiiste abgeschoben. 
Die Chinesen fórdern auch Kohle, sogar auf Grundstiicken, die dem Zin- 
Wan gehóren; sie vernichten ganze bluhende Wałdstrecken. An den Ab
hangen des Ałaschan findet sich heute kein einziger PaB mehr, auf dem
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nicht chinesische Fansen in Gruppen stunden. Die Chinesen fiihren uberall 
eine Zersetzung herbei, wo sie in Massen ihre Ziele verfolgen kónncn; sie 
vernichten die Wiilder, schliefien die Quellen des Alaschan und legen die 
Brunnenanlagen trocken; die fruchtbare Oase Dyn-Jiian-Yn wird langsam 
immer armer an Wasser; allmahlich wird der Reichtum, mit dem die Natur 
diesen Fleck der Erde in verschwenderischer Fiille begliickt, mehr und mehr 
versiegen und -—■ schlieBlich wird auch der Tag kommen, da die mongolische 
Bevólkerung aus ihrem Paradies durch die Chinesen vertrieben und vielleicht 
ganz ausgerottet sein wird.
Die untere Zonę des Alaschan ist im allgemeinen mit der krummwachsenden 
Ulme (Ulmus pumila), mit wilden Pflaumen und Pfirsichen (Prunus tomen- 
tosa, P. sibirica und P. mongolica) bestanden; aufierdem kommen Striiucher 
der Caragana- und Ephedra-Arten in Betracht.
In der eigentlichen Waldzone findet sich die Fichte (Picea schrenkiana), 
die Pappel (Populus przewalskii), die Espe (Populus tremula), die Tanne 
(Pinus sinensis) sowie mehrere Salix-Arten. Dazu gesellen sich auBerdem 
noch der Wacholder (Juniperus pseudosabina), die weiBe Birke (Betula 
alba), die Berberitze (Berberis dubia), die Himbeere u. a.
Was die Fauna der Saugetiere und Vógel anbelangt, so habe ich wahrend 
unseres Aufenthaltes etwa zehn Tierarten ermitteln kónnen. An erster Stelle 
stelit der Maral (Cervus asiaticus), die Zierde des Gebirges. Diese Hirsch- 
gattung lebt in den Nadelwaldern; sie wird vor dem Abschusse behiitet, weil 
ihrem Geweih eine besondere Heilkraft zugeschrieben wird. An zweiter 
Stelle ist das Moschustier zu nennen, auch unter dem Namen Kabarga ge- 
laufig (Moschus moschiferus), ferner der Gebirgsbock oder, wie die Mon- 
golen sagen, Kuku-Jaman (Pseudois Burrhel), der im óstlichen felsigen 
Teile des Gebirges in Rudeln vorkommt, sowie der Argali (Ovis darwini?), der 
ausschlieBlich im nórdlichen waldarmen Gebiete des Alaschan lebt. Die 
Raubtierklasse ist durch Wolf, Fuchs und Iltis vertreten; die Nager stellen 
den Hasen (Lepus gobicus), die Zieselmaus, auch Ssuslik genannt (Spermo- 
philus alaschanicus), den Pfeifhasen (Lagomys) und endlich die gewóhn- 
liche Maus (Mus chevrieri). —
Mit ausdrucklicher Erlaubnis des Fiirsten Zin-Wan haben wir drei Marale 
erlegt; die iibrige Jagdbeute beschrankte sich ausschlieBlich auf dasGebirgs- 
schaf oder Nahoorschaf (Pseudois Burrhel). DiesesTier ist ungemein scheu. 
Deshalb ist die Jagd auf das Gebirgsschaf auch iiberaus schwer. Dennoch 
haben die Eingeborenen eine ziemliche Geschicklichkeit erlangt, das vor- 
sichtige 1 ier zu uberlisten, und bringen es sogar mit ihrem Lunten-Gewehr
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ziemlich haufig zur Strecke. Die technischen Nachteile dieser minder- 
wertigen Jagdwaffe werden durch eine genaue Kenntnis des Geliindes und 
eine scharfe Beobachtung der Gewohnheiten der Tiere ausgeglichen. Die 
Nahoorschafe werden einzeln, paarweise und in Rudeln von 5 bis zu i5 
Kópfen angetroffen. Einer der alten Bocke ubernimmt die Fiihrung ais 
Leittier. Im Falle der Gefahr laBt er einen pfeifenden Ton horen, der dem 
Pfiff eines Menschen tauschend ahnelt. Hórt man ihn das erste Mai, so 
glaubt man, es handle sich um das Signal eines Jagers. Die Tiere sind un-

Zufluchtsstatte durchreisender Mongolen beim Gebirge Alaschan.

endlich flink und gewandt; sie springen und klettern wie die Gemsen in den 
Alpen in die unzuganglichsten Hóhen und auf die steilsten Grate. Ein 
winziger Vorsprung an der zur Tiefe stiirzenden Felswand geniigt, um dem 
groBen Tier mit seinen starken Beinen hinreichenden Halt zu gewahren; es 
wird nie das Gleichgewicht verlieren. Gesicht und Gehór sind glanzend aus- 
gebildet. Gegen Abend besuchen die Tiere die Gebirgs-Weideplatze; mit 
dem hellen Morgen, wenn die Sonne oft schon recht hoch steht, ziehen sie 
sich dann in ihre Felsenverstecke und unzuganglichen Kliifte zuriick. 
Manchmal stehen sie auf der Spitze eines unersteigbaren Felsenkegels,

75



scheinbar ganz leblos wie Erzstatuen und augen in die Rundę. In der Zeit 
der gróBten Mittagshitze legen sich die Schafe wie unsere Hunde auf die 
Seite und halten ihren Schlaf. Die Brunstzeit beginnt im November und 
dauert einen Monat lang. Wahrend dieser Periode lassen die Bócke ihre 
lauten Rufę, die dem Blóken der Ziegenbócke nicht unahnlich klingen, er- 
schallen. Es kommt auch zu erbitterten Kampfen zwischen Rivalen; iibrigens 
sind die Bócke auch zu jeder anderen Jahreszeit geneigt, blutige Zweikampfe 
miteinander auszufechten.
Przewalsky erzahlt, daB er mit seinem Fiihrer zuweilen einen ganzen Vor- 
mittag gebraucht hat, um einem Felsenschaf auf die Spur zu kommen. Man 
mufi, so sagt er, Falkenaugen haben, um auf groBe Entfernungen zwischen 
dem grauen Felsgestein das graue Feli des Kuku-Jaman zu erkennen; weit 
schwerer noch ist es, ein in den Strauchern verborgen liegendes Tier aus- 
zukundschaften. Mein Fiihrer, erzahlt Przewalsky, konnte ungeheuer scharf 
und weit sehen; es ist vorgekommen, daB er die Hórner des Tieres auf mehrere 
hundert Schritt Entfernung sah; ich vermochte sie nicht einmal wahrzu- 
nehmen, wenn ich meine Augen mit meinem scharfen Feldglas bewaffnete. 
Hatten wir das Tier im Gelande aufgefunden, dann begann erst die eigent- 
liche Jagd. In groBen Bogen mufiten wir das Tier langs der steilen Abhange 
umgehen; das Herabklettern, das Springen von Stein zu Stein iiber tiefe 
Spalten, das lautlose Anschleichen an steilen Felswanden, kurz die ganze 
Technik dieser Jagd war oft genug mit hoher Lebensgefahr verbunden. 
Unsere Hande bluteten, Kleider und Stiefel waren zerrissen, aber in der Er- 
wartung und im Jagdeifer, ein Felsenschaf ais Beute heimzubringen, vergaB 
man alle Beschwerden, alle Gefahren! Und wie oft geschah es docb, daB 
diese Hoffnung in einem einzigen Augenblick zerstórt wurde. Wie oft 
ereignete es sich z. B., daB uns wahrend des Anschleichens ein ganz anderes 
Tier bemerkt hatte, das durch sein Pfeifen alle iibrigen Genossen in weitem 
Umkreis auf eine drohende Gefahr aufmerksam machte oder aber, eine 
unbedachte Bewegung brachte einen Stein zum Absturz — das wachsame 
Tier bemerkte die geringste Stórung und erkannte sofort dereń Ursache — 
im Nu war es auf Nimmerwiedersehen zwischen den Felsen verschwunden! 
War uns das Jagdgliick einmal hołd und gelang es mir, mich dem Tiere auf 
i5o bis 200 Schritte unbemerkt zu nahern, dann legte ich hochklopfenden
Herzens mein Gewehr an die Felswand und suchte mein Ziel zu erfassen. 
Dann, im Bruchteil der Sekunde erklang der SchuB und rief in den Passen 
ein vielstimmig donnerndes Echo wach; war der Kuku-Jaman getroffen, 
so hlieb er auf dem Felsen oder glitt, eine Blutspur hinter sich lassend, den
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Abhang hinunter. War das Tier nur leichter verwundet, so entkam es in den 
meisten Fallen; anderenfalls wurde es durch eine zweite, hinterher gejagte 
Kugel doch noch endgiiltig zur Strecke gebracht. Der Kuku-Jaman ist ganz 
ungemein „wundfest“ ; er legt oft noch, todlich getroffen, weite Strecken 
zu-riick, ehe er verendet. —
Die hier heimische ornithologische Fauna ist von uns fast liickenlos er- 
mittelt; sie hat etwa fiinfzig Vertreter aufzuweisen. Trotz des Reichtums 
der Arten ist die Zahl der Individuen so grofi, dafi sie die weiten Passe und 
dichten Waldungen des Alaschan nicht ausreichend mit Leben erfiiilen; der 
Beobachter wird hier oftmals durch eine auffallende Stille iiberrascht. In 
Ost-Tibet oder in Kam, besonders am Bassin von Mekong ist das ganz anders; 
dorl ist fast jeder einzelne Bergpafi von Leben ubersattigt, sei es durch 
Aogelsang oder durch das Rauschen der Bache und Flusse .. .
Im Alaschan hingegen ist es keine Seltenheit, dafi man stundenlang wandert, 
ohne auch nur einen einzigen Laut zu hóren. Um so lieblicher klingt dann, 
wo er zu erlauschen ist, der trillernde Gesang der Goldammer (Tisa varia- 
bilis und Cia godrewskii), der verschiedenen Meisen-Arten (Periparus ater- 
pekinensis, Poecila affinis, Acredula calva), der Zaungrasmiicke (Sylvia 
curruca minula) und der winzigen Weidenmiicke (Reguloides superciliosus) 
u. a. m. Hie und da hiipfen von einem Baum zuin anderen oder von einem 
Felsen zum anderen die fliegenden Erdsanger (Ruticilla alaschanica, R. au- 
rora u. a.) oder die Drosseln (Turdus ruficollis, T. obscursus, Monticola 
saxatilis). An Eingangen in die Bergpasse trifft man verschiedene Stein- 
schmatzer (Saxicola pleschanka, S. isabellina u. a.), Haubenlerchen 
(Galerida cristata lautungensis), grofie Berghiihner (Caccabis magna) und 
im Dickicht hoherer Bezirke das Bartrebhuhn (Perdix daurica). An den 
Vorspriingen der Felsen halten sich die Felsen-Feldtauben (Columba 
rupestris) und die orientalische Turteltaube (Turtur orientalis) mit Yorliebe 
auf. Auf den hohen Wacholderbaumen am Waldrande lebt der durch 
seine eigenartigen Laute auffallige Kernbeifier (Mycerobas carneipes). Wie 
eine buntfarbige Blume erscheint zwischen den finsteren Felsen plótzlich 
der rotflugelige Mauerlaufer (Tichodroma muraria). An abfallenden Ge- 
birgswiesen ist die Ohrenlerche (Otocorys brandti) heimisch; an den Bachen 
die Bachstelze (Motacilla leucopsis, Calobates boarula, Budytes citreola), 
aufierdem der Wasserpieper (Anthus maculatus) und endlich der Regen- 
pfeifer (Aegialites dubia). Auf hohen, meist einsam stehenden Fichten 
sitzen schwarze Rabenkrahen (Corone marcrorhynchus japanensis); die rot- 
schnabeligen Alpenkrahen (Graculus graculus) thronen auf den hóchsten

77



Gipfeln der Felsen, die sie scharenweise umkreisen. Dort kann man auch die 
weitaus schnellsten Flieger, die Alpensegler (Gypselus pacificus) entdecken; 
mit ihren schrillen Rufen zerreiBen sie die erhabene Stille der Hóhen; in 
denselben Schichtungen, manchmal auch etwas niedriger, schweben in 
majestatischer Ruhe die Felsenschwalben (Biblis rupestris). Im Walde tief- 
innen machen sich die Alpenfliihvógel (Spermolegus fulvescens) und an 
seinem Rande die Kleiber (Sitta villosa) bemerkbar. Im Mai klang der ver- 
traute Ruf des Kuckucks (Cuculus canorus) an unser Ohr, und aUs dem 
Dickicht des Waldes lieB der flinke, dunkelfarbige Haherling (Pterorrhynus 
dawidi) sein hellklingendes Liedchen hóren. In dem Weidengebiisch zeigten 
sich verstohlen die Raubwiirger (Caudolanius tephronotus, Otomella phoe- 
nicura), und an den benachbarten stachligen Caragana-Strauchern bemerkte 
ich haufig den Zwergfliegenfanger (Syphia albicilla).
Mit dem ersten Fruhlicht, das die Gipfel der Rerge im goldenen Schimmer 
der Sonnenstrahlen ergluhen laBt, schweben in unendlicher Hóhe am fernen 
blauen Firmament, viel hoher ais die stolzesten Gipfel der Berge, die 
mjichtigen, braunen Mónchsgeier (Vultur monachus), die himalaischen 
Sperbergeier (Gyps himalayensis) und die bartigen Lammergeier (Gypaetus 
barbatus). Diese stolzen Raubvógel werden von den Eingeborenen mit einer 
eigentiimlichen, fast heiligen Scheu betrachtet; sie stellen ihnen auch nie- 
mals nach. Von weitem sahen wir wohl auch noch manchmal den Gold- 
oder Steinadler, den groBen Falken aus der Klasse der Gennaia; wir hatten 
aber nie die Móglichkeit, einen dieser Rauber fur unsere Sammlung zu er- 
legen. Der Turmfalke (Tinnunculus tinnunculus) ist hier ebenso verbreitet 
wie in Europa.
Wenn wir an einen Eingeborenen die Frage richteten, welcher von den 
Vógeln, die im Alaschan leben, wohl der interessanteste und der beliebteste 
Śpi, so erhielten wir unfehlbar die Antwort: „Der Chara-Takja“ oder das 
schwarze Huhn. Nach unserer zoologischen Eingliederung ist dies der blaue 
Ohrfasan (Crossoptilon auritum). Diesem Vogel wird ahnlich wie dem Kuku- 
Jaman von den Mongolen mit groBer Vorliebe auf der Jagd nachgestellt. 
Diese Fasanenart unterscheidet sich von den iibrigen durch die langen, 
buschelfórmigen Federbiische am Hinterkopf. Der Ohrfasan ist bedeutend 
grófier ais der gewóhnliche Fasan; er hat auch starkere FuBe und einen 
groBen dachfórmigen Schwanz, den vier lange Federn zieren. Das Weibchen 
ist ebenso gefarbt wie das Mannchen; es ist nur kleiner und hat keinen 
Sporn. Dieser Fasan lebt in felsenreichen Gebirgswiildern. Sein schónes 
Gefieder ist sehr begehrt; die bunten Federn werden zur Verzierung der
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Dieiisthiite der chinesischen Beamten verwendet. Diesem Umstande ist es 
zuzuschreiben, dab der eigenartige Vogel in Massen vernichtet wird und dafi 
er an keinem Orte vor den Nachstellungen der Menschen sicher ist. Die 
Mongolen bedienen sich einer eigenartigen Methode, um dem schwer zu 
uberlistenden Vogel beizukommen. Sie niitzen seine Gewohnheit, dieKamme 
desFclsens nicht etwa zu uberfliegen, sondern zuFufi zu iibersteigen, und 
legen die Ubergange mit Asten und Zweigen aus. Wenn der Yogel an diese

Ansicht des Klosters Barun-Hit im westlichen Teil des Alaschan.

verdiichtigen Stellen kommt, sucht er sie zu umgehen und dabei wird er 
meist ein Opfer menschlicher List und falit unter den Schiissen der Schiitzen, 
die unter anderen Umstanden kaum Aussicht haben wiirden, so nahe an das 
Tier heranzukommen.
Inmitten des Alaschan-Massivs liegen zwischen malerischen Passen, eng an 
die Felsen geschmiegt, zwei buddhistische Klóster, niimlich Barun-Hit und 
Zsun-Hit, die beide bei den Mongolen in hóchster Achtung stehen und 
Statten andachtigen Buddha-Kultes darstellen. Das Kloster Barun-Ilit liegt 
etwa 3o Werst in sudóstlicher Richtung von Dyn-Jiian-Yn am Ufer des
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munteren FliiBchens Jche-Gol. Die steilen Felsen der nachsten Umgebung 
des Klosters sind den Kultgebrauchen dienstbar gemacht; Gótzenbilder 
sind in sehr groBer Zahl aus dem Steinwerk herausgemeiBelt und bunt 
bemalt, Gebetswimpel mit frommen Spriichen flattern lustig im Windę. 
Sieben Gebetstempel sind hier aufgestellt, um den religiósen Eifer der

Die sechste Inkarnation des Dalai-Lama: Zan-Jan Tschschjamzo.

fahrenden Pilger und Karawanen, die diese Statte beriihren, wachzuhalten 
und zu befriedigen. Es ist aber auch ein Ort inmitten der zerkliifteten 
Berge, der allein schon durch seine Abgeschiedenheit von der Welt gleich- 
sam zur Sammlung und Andacht ruft. Die romantische Landschaft, die 
einzig belebl wird durch die reinen Klange der Natur, das Platschern des 
Wassers, das Rauschen der Wipfel, den Gesang der Vógel, tragt einen so
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harmonischen geschlossenen Charakter und vereinigt so viele natiirliche 
Reize in sieli, dali der Ort zur Kultstatte durchaus geeignet erscheint. Zu 
bestimmten Morgenstunden ruft der Klang des Gongs, vermischt mit den 
Stimmen der Posaunen und Muscheltrompeten die Lamas und die Glaubigen 
zum Gebet. Nach dem Etat soli dieses Gotteshaus 85o Lamas beherbergen, 
in Wirklichkeit sind aber nur einige 4oo Buddha-Priester hier stationiert. 
In dem Abt des Klosters — Barun-Gegen — ist eine der Wiedergeburten

Buddhistische Glaubige bei der Prozession in Zsun-Hit.

des Dalai-Lama, des hóchsten Priesters der Buddhisten, verkórpert. Diesen 
seltenen Ehrenposten hatte der Bruder des regierenden Zin-Wan bis zu 
seinem Tode lange Zeit inne; dann wurde er auf Befehl des Dalai-Lama einem 
im Dienste des Klosters ergrauten siebzigjahrigen Lama iibertragen.
Das andere Kloster Zsun-Hit ist mit bedeutend grófieren Reichtumern aus- 
gestattet und gilt ais wichtigste buddhistische Kultstatte der ganzenAlaschan- 
Provinz. Es liegt gleichfalls in malerischer Gegend, etwa 3o Werst nord- 
óstlich von der Stadt entfernt und wird von zwei Flussen umspiilt. Beide 
Kloster standen ehedem an einer anderen Stelle. Nach dem Uberfall der
Kozlow, Mongolei-Tibet 6 81



Dunganen wahrend des Aufstandes vom Jahre 1869 waren sie vernichtet; 
spater wurden sie an ihrem heutigen Platze neu erbaut. Zsun-Hit erfreut 
sich wegen seiner strengen Disziplin, seiner vorbildlichen Reinlichkeit und 
der musterhaften Erfullung der gottesdienstlichen Vorschriften im ganzen 
Lande eines ausgezeichneten Rufes. Mein Besuch im Kloster fiel gerade in 
die Zeit der Maitreja-Feier, des Festes zu Ehren des Gottes der Viehzucht. 
Das gleichmaftige, nach strengen Vorschriften geregelte Leben der Lamas 
wurde durch den Zudrang der Wallfahrer und der chinesischen Handler,

Kloster Zsun-Hit,

die in diesen Tagen viel weltliches Treiben an diese Statte frommer Bescbau- 
lichkeit trugen, beeintrachtigt. Es herrschte wunderbares Wetter, die Sonne 
bolle aus den goldenen Dachem der Gebetshauser vielfarbige Reflexe, und 
die schneeweiBen, zum Klosterkomplex gehórigen Gebiiude stachen eigen- 
artig gegen das satte Griin des iippigen Waldes ab. Es war ein wunderbares, 
farbenfreudiges Bild, das durch die bunte Kleidung der Pilger und die Fest- 
gewander der Priester besonders belebt wurde. Die Feier selbst wurde 
durch eine groBe Prozession eróffnet. Jeder Lama trug irgendeinen Kult- 
gegenstand; in der Mitte des Zuges wurde auf einer Tragbahre das reich- 
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geschmucktc Gótterbild des Maitreja mitgefuhrt; eine gutgeschulte Musik- 
kapelle spielte der Weihe des Tages angemessene Weisen und gab dem Zuge 
das Tempo der Bewegung. Ais die Prozession an ihrem Ziele, dem Haupt- 
Tempel angelangt war, versammelten sich alle Teilnehmer in einem Zelte,

Die Prozession mit den Rełiquien auf dem Wege zum Tempel.

in dem das Gótterbild vor einem Baldachin aufgestellt wurde; von dem 
Dache des Baldachins hing ein riesiges seidenes Banner herab, auf dem das 
Abbild des gefeierten Gottes in Gold gestickt war.
Der Vorsteher des Klosters, der Da-Lama, ubernahm den Vorsitz, vor ihm 
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gruppierte sich die hóhere Geistlichkeit, daran schlossen sich in langen 
Reihen die iibrigen Lamas vom Klosterdienst, und in weitem Umkreis 
verteilten sich die frommen Pilger, die Frauen zur Rechten, die Manner zur 
Linken.
Nachdem das Gebet zu Ehren des Gottes beendet war, traten die Lamas zu 
den Wallfahrern und boten ihnen Religuien an, die sie den betenden Pilgern

Der Oberlama des Klosters in Zsun-Hit.

auf die Stirn druckten. Gleichzeitig naherten sich die Militar-Lamas dem 
Gótterbilde; sie trugen Schwerter in den Handen und hatten Masken auf den 
Hauptem. Im Angesicht des Gótzen fiihrten sie einen ekstatischen Tanz auf, 
bei dem sie ihre Schwerter schwenkten. Die drei altesten Lamas standen 
wahrend dieser Zeremonie vor den Glaubigen und lasen laut gewisse Gebets- 
formeln, wobei sie in Zwischenraumen je dreimal den Gong riihrten. Am
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Schlusse der feierlichen Handlung stieg der Da-Lama von seinem Thronsitz 
herab, zog die chinesiscben Sarnmetschuhe an und verneigte sich dreimal 
vor dem Gótzenbilde. Alsdann legte er diesem seinen Chadak iiber, und alle 
Glaubigen, voran der zu dem hohen Feste erschienene Fiirst Ar ja und seine 
Gemahlin, folgten diesem Beispiele. Damit hatte die offizielle Feier ihr 
Ende erreicht.
Neben diesem hohen kirchlichen Feste zu Ehren Maitrejas wurden imLaufe 
des Monats Juni auch jenen Gótzen mehrfach Gebetsopfer dargebracht, von

Bildnis des Maitreja, auf Seide in Gold gestickt.

dereń AAillen ais Beschutzer der Gewasser eigentlich das ganze Wobl und 
Wehe der Eingeborenen letzlen Endes abhangig ist.
Zur gróBten Freude aller unter diesem Himmelsstrich Lebenden brachte der 
Sommer des Jahres 1908 keine trockenen Stiirme; er zeichnete sich im 
Gegenteil durch reichliche atmospharische Niederschlage aus.
In unserem Lager wurde es nun wieder lebhafter; denn die alteren 
Expeditionsteilnehmer, der Geologe Tschernow und der Topograph Napal- 
kow waren von ihrem Abstecher durch das Alaschan-Gebirge und das Tal
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des Gelben Flusses mit reicher Ausbeute zuriickgekebrt. Damit waren aber 
gleichzeitig auch unsere Untersuchungen des Alaschan und Ordos in 
grolien Zugen zum AbschluB gelangt. Es gab gewift noch eine Menge 
Arbeit; die Gegenstande muBten sorgfaltig bestimmt und eingegliedert 
werden, ehe sie wohlverpackt an die Museen nach Petersburg weitergesandt 
wurden. Angesichts der erfolgreich geleisteten Arbeit herrschte in unserem 
Kreise eine sehr gehobene Stimmung. Wir trugen uns bereits wieder mit 
neuen Planen; der Nan-Schan und der Kuku-Nor-See gaben uns nóch 
manches Ratsel auf, das von nun ab in einmutiger, zielbewufiter Arbeit 
gelóst werden sollte. ■
Ehe wir Dyn-Juan-Yn endgiiltig verliefien, lud uns Herr Z. Badmaschapow 
zu einem Abschiedsmahl, an dem sogar der Zin-Wan mit seinen Sóhnen teil- 
nahm, um uns noch besonders auszuzeichnen. Am Abend wurde auBerdem, 
eigens, um uns zu ehren, ein Feuerwerk abgebrannt und mir, dem Leiter der 
Expedition, wurde ein Fackelzug dargebracht.
Einige Tage spater veranstaltete aber der Fiirst selbst in seinem Palasle ein 
Abschiedsfest fiir uns, bei dem der Zin-Wan jedem einzelnen Expeditions- 
teilnehmer kostbare Geschenke iiberreichte. Ich erhielt einen prachtigen, 
grauen mongolischen Zelter und einen reichgeschmuckten Sattel dazu. 
Leider muBte ich die wertvollen Gaben zurucklassen, da ich sie unmóglich 
auf dem beschwerlichen Gebirgs- und Wustenmarsch mit mir fiihren 
konnte.
Uber die weitere Entwicklung unserer Tatigkeit hatte ich inzwischen meine 
Piane gemacht. W ir wollten drei verschiedene Abteilungen bilden, dereń 
jede, mit einem Sonderauftrag versehen, ganz unabhangig von der Leitung 
ein selbstandiges Arbeitsgebiet zugewiesen erhielt. Ais Zentrum, nach dem 
jede Sondergruppe nach Erledigung der ubernommenen Pflichten zuriick- 
kehren sollte, war Dyn-Jiian-Yn bestimmt.
Die erste Gruppe unterstand der Fuhrung des Kapitans Napalkow. Er wurde 
von demGrenadier Ssanakojew und demKosakenMadajew bcgleitet und sollte 
das Tal des Flusses Tjao-Zuj bis zur Stadt Gu-Jiian-Tschou und die 
Gegenden imUmkreis von Lan-Tschou-Fu bis zur Stadt Ssinin untersuchen. 
In Ssinin sollte der Kapitan solange Station machen, bis ich vom Kuku-Nor 
nach dort zuriickkehren wurde. In der Hauptsache hatte Napalkow karto- 
graphische Arbeit zu leisten, nebenher sollte er aber auch auf die Ergiinzung 
der ethnographischen und entomologischen Sammlungen bedacht sein.
Die zweite Abteilung, die sich drei Tage nach dem Aufbruch der ersten in 
Marsch zu setzen hatte, wurde von dem Geologen Tschernow gefiihrt, der 
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von den Praparatoren Arja Madajew und Demidenko begleitet war. Dieser 
zweiten Gruppe fiel dieAufgabe zu,durch dieWuste Gobi eine neueMarsch- 
route zu legen, und zwar: von Dyn-Jiian-Yn bis Sogo-Choto (Tschen-Fan) 
durch die Provinz Nan-Schan langs der Diagonale von Lan-Tschou-Fu bis 
Kuku-Nor. Am Kuku-Nor-See wollte ich mit Tschernow zusammentreffen. 
Meine eigene, die dritte Abteilung, begab sich unter meiner Leitung wieder 
in die Ode derWiiste. Sie sollte dieGegend durchqueren,die sich nachSuden 
bis an das Nan-Schan-Gebirge erstreckt und im Norden an das Kullurland 
grenzt, in dem die Chinesen Ackerbau treiben. Meine Karawanę sollte sich 
vorwiegend in siidwestlicher Richtung bewegen, alsdann die Stadt Pin-Fan 
beriihren und daraufhin durch den Nan-Schan bis zur Stadt Lowatsćhen 
und durch das Tal des Ssinin-He am Flufi entlang bis zu der Stadt Ssinin 
vorstofien. Endlich wollte ich denBergriicken desSchara-Chotul ubersleigen, 
um dann das Bassin des Kuku-Nor zu erreichen.





II.

Ruku-Nor und Amdo

1908—1909





K apitel VIII.

Quer durch Ost-Nan-Schan nach Ssinin.
Schon seit langer Zeit hatte ich mich im Geiste mit dem Kuku-Nor und 
seiner Insel lebhaft beschaftigt. Ich traumte von der uppigen Flora und 
Fauna, die Ost-Nan-Schan so reizvoll gestalten soli, ich hórte die machtigen 
Wellen des wilden Telung rauschen, der zwischen hochragenden roman- 
tischen Felsen majestatisch dahinflielit.
Nachdem sich die beiden Abteilungen in Marsch gesetzt hatten, wurden bald 
auch fur mich und meine Reisegefahrten wohlgepflegte und gutgefutterte 
Kamele herangefiihrt. Ich hatte insgesamt fur die Strecke iiber Kuku-Nor 
bis Ssinin 3o Kamele gemietet. Der Bssitzer dieser Tiere, der Nabob von 
Alascha, der Lama Ischi bot mir seine Begleitung an. Infolge starker Regen- 
giisse konnten wir unsere Reise erst am 6. Juli, drei Tage nach dem fest- 
gesetzten Marschtag antreten. Die Luft war schwer und dunstig und hiillte 
die Bergkamme und das Tal in dichte, bleierne Wolkenmassen ein. Das 
Thermometer zeigle -)- i5 °  C. Die unaufhórlichen Regengiisse hatten das 
Auftere der Stadt Dyn-Jiian-Yn in ein Meer von Schmutz verwandelt, die 
Strafien waren grundlos geworden; wie bei einer Gberschwemmung waren 
Mauern und Wandę vieler Hauser zerstórt, so dafi die Innenraume teilweise 
freilagen. Briicken waren eingestiirzt, Garten und Anlagen weggespiilt, kurz, 
die Stadt bot ein trostloses Aussehen. Wir zogen aus diesem Ort der Ver- 
wiistung hinaus in die trostlose Ode der Wiiste. Der russische Einsiedler 
Z. Badmaschapow und sein Gehilfe gaben uns bis zur ersten Station, der 
Quelle Baischinte, an der unsere Karawanę rastete, das Geleit. Die Quelle 
war von iippigem Grim umgeben, die frische, staubfreie Luft wirkte er- 
quickend; es wurde nun auch so klar, dafi wir tief gen Westen die weite 
Wiistenebene bis an den fernen Horizont uberschauen konnten. Wir folgten 
dann der grofien Strafie langs der Randhiigel des Alaschan-Kammes und 
lenkten darauf in die grofie Karawanenstrafie ab, die bis nach Ssinin fuhrt.
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Aulier den Kamelen fiihrte unsere Karawanę noch vier Pferde mit, die mir, 
Tschetyrkin und den beiden Praparatoren ais Reittiere dienten. Trotz der 
grofien Hitze schritten die Kamele riistig aus. Die Wiiste zeigte nach den 
schweren Regengiissen an einigen Stellen sogar lebendiges Griin; in der 
Nahe von grofien Wasserlachen bemerkten wir Eidechsen; Kafer und Fliegen 
sowie Falter gaukelten durch die Luft. Sogar die gefiederte Welt war in 
einzelnen Exemplaren vertreten; so tummelten sich vereinzelt Rostganse, 
Stelzenlaufer, Stockenten, graufarbige Bruchwasserlaufer und Seeregen- 
pfeifer auf dem nassen Sande. Uberall dort, wo sich schuchternes Griin 
hervorgewagt hatte, zeigten sich Haubenlerchen; einmal gelang es uns sogar, 
den Jungfernkranich (Anthropoides virgo), der fast ausschliefilich von 
Eidechsen lebt, zu sichten. Aufier einem Adler und einem Falken waren Raub- 
vógel nicht zu sehen. Die Saugetiere waren hier noch diirftiger vertreten; 
dann und wann zeigten sich auf den Sandriicken der Hiigel fliichtige 
Silhouetten von Antilopen. Einige chinesische Fansen in óstlicher Richtung 
und ein paar armliche Jurten im Westen verrieten die Anwesenheit von 
Menschen in dieser Einóde; in der Nahe dieser Zelte standen kleine Herden 
Schafe, Kamele und etwas Hornvieh. Die Monotonie der sommerlichen 
Wiistenlandschaft wirkt immer wieder niederdriickend. Bei Nacht ist es 
noch am ertraglichsten; sobald aber die Sonne ihre gliihenden Strahlen auf 
die uferlose rostbraune Flachę herabsendet und das Sandmeer durchglutet, 
wird auch die beweglichste Energie rasch genug gelahmt. Sogar das viel- 
gepriesenc „Schiff der Wuste“ leidet unter der Hitze und verlangsamt seine 
Schritte. Und auf dem Marsche schaut man fast mechanisch immer wieder 
nach der Uhr und blickt sehnsuchtsvoll iiber die weite Ebene in der Hoff- 
nung, irgendwo am Horizont einen Brunnen zu entdecken, der zur Rast 
ladt. In der Wiiste ist das Abschatzen von Entfernungen beinahe unmóglich; 
immer wieder wird der Optimist das Opfer einer Tauschung, oder aber die 
Fata Morgana macht ihn zum Narren. Von unserem Lager Baischinte 
glaubten wir die Anhóhe von Schangyn-Dalai in erreichbarer Nahe wahr- 
zunehmen, ais wir dann aber dem Ziele zusteuerten, waren so viele Hiigel 
zu iiberschreiten und hinter jedem dehnten sich schier unermefilichcStufen- 
flachen, so dali die ersehnten Berge in immer weitere Entfernung ruckten. 
Nur wer solche Geduldsproben erlebt hat, weifi, wie hohe Anforderungen 
derartige Marsche an Gleichmut und Ausdauer stellen. Bei Tarbagai ver- 
brachten wir die Nacht; dann mufiten wir noch einen anstrengenden Marsch 
von ^2 Werst zuriicklegen, ehe wir den Hiigel Schangyn-Dalai erreichten, 
wo uns eine gute Wasserquelle labte. Es war nur wenig Yegetation in der
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Nahe des Brunnens; stellenweise wuchs etwas Phragmites communis, Cara- 
gana Korschinskii, Stellaria gypsophiloides, Myricaria germanica und ver- 
einzelt einige andere Graser. Immer hóher stieg die Sonne, immer gliihender 
wurde das Sandbad, wir lasen 4 -70° C. vom Thermometer ab und muBten 
nacheinander die wenig trostreiche Entdeckung machen, daB unsere FiiBe, 
obgleich durch dicke Sohlen geschutzt, verbrannt waren. Am schlimmsten 
litten die armen Hunde unter dem qualenden Durst, trotz der sorgsamen 
Pflege, die ihnen der Feldwebel Iwanow angedeihen lieB, der ihnen stets nach 
Verlauf einer halben Stunde frisches Wasser zu trinken gab. Zu allen diesen 
MuhseligkeitendesDaseinstratenplotzlich noch die Barchane, einer immer 
hóher ais der andere. Die Kamele atmeten schwer; langsam erkletterten sio 
die unsicheren Hiigel und stiegen ebenso langsam auf der anderen Seite 
herab. Ewig dasselbe Auf und Nieder ohne Ziel und Ende. Wohin das Auge 
schaut, nichts ais Staub und Sand. Durch die Trockenheit der Luft werden 
die Atmungsorgane dauernd in Mitleidenschaft gezogen; Menschen undTiere 
leiden gleichermaBen; sie werden wahllos zu Sklaven der Wiiste und 
kampfen in dieser Umgebung um das nackte Dasein in jeder verrinnenden 
Stunde einen neuen Titanenkampf.
Am g. Juli herrschte sehr triibe Witterung. Wir brachen besonders friih- 
zeitig auf. Die Venus stand noch helleuchtend am Firmament; in der 
lauwarmen Luft summten Tausende von kleinen Insekten; zu unseren 
Haupten flatterten Fledermause; ihren charakteristischen schwankenden 
Zick-Zack-Flug konnten wir hier im offenen Gelande vorziiglich beob- 
achten. Wir batten die Hóhen von Deresten-Hotul zu iiberschreiten; der 
Aufstieg bis zum Kamm betrug etwa 6 Werst. In siidwestlicher Richtung 
óffnete sich vor uns ein in Staubwolken gehulltes Tal und in gróBerer Ent- 
fernung liefien sich die weiBen Bauten des Klosters Zokte-Kure erkennen, 
die von Triebsand umwogt waren; nur gegen Westen und Siiden hin glanzten 
schmale Streifen sumpfiger Wasserlachen, die noch von dem letzten wolken- 
bruchartigen Regen zuruckgeblieben waren. Vereinzelt standen wohl auch 
einige Wiistengraser, die mit ihrem Griin die tote Landschaft belebten. 
Unweit des Klosters, am Brunnen Bain-Huduk, machten wir halt. Hier 
fanden wir vor leeren Holzkrippen einige Esel; sie standen mit hangenden 
Kópfen in miider Haltung; der brennende Durst schien den armen Tieren 
schwer zuzusetzen. Ganz in der Nahe hatten sich Nomaden mit ihren Herden 
niedergelassen. Sie hatten den Brunnen Bain-Huduk derartig verunreinigt, 
daB sein Wasser kaum genieBbar war.
Das Kloster Zokte-Kure wurde vor mehr ais hundert Jahren zu Ehren des
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Gottes Arjabalogegriindetundsoll dieLehre des Zsonchawa offenbaren. Das 
Metall-Standbild des Gottes steht auf dem Hauptplatze in der Mitte des 
Tempels. Standig leben ungefahr 5o Lamas im Kloster. Zur Zeit der 
„Churale", die um die Jahresmitte stattfinden, wird ihre Zahl verdoppelt. 
Diese Kultstatte wird teils durch freiwillige Gaben unterhalten, teils er- 
niihren sich die Lamas aus den Erzeugnissen der Landwirtschaft, die 
diese selbst treiben. Obgleich sich in unmittelbarer Nahe einige sehr gute 
Quellen befinden, sind die Verhaltnisse im Kloster in hygienisclier Re- 
ziehung nicht einwandfrei. Ab wir, allerdings zu sehr friiher Morgenstunde, 
an den Klostermauern roriiberzogen, war es ganz still; es war keine Spur 
betriebsamen Lebens zu entdecken. Nur ein eleganter Lama lustwandelte mit 
einem ebensolchen Madchen an der Mauer entlang, in der Nahe des Tors. Ais 
sie unserer Karawanę ansichtig wurden, kónnten sie nur miihsam ihre Be- 
stiirzung verbergen; denn zu bestimmten Zeiten ist es den Frauen streng 
verboten, das Kloster und seinen Umkreis źu betreten! —
Der Weitermarsch war mit gróBten Schwierigkeiten verbunden; es war eine 
richtige Wustenfahrt mit tausend Tiicken. Bis an den Horizont turmten sich 
zahllose Barchane. Die Kamele schritten auf ganz lockerem Grunde und 
mufiten obendrein dauernd Steigungen iiberwinden. Ganz sellen fanden sich 
in dem grellgelben Sandmeer Tumpel mit bittersalzigem Wasser. Bei dem 
Flecken Schirigin-Dolon, dasheifit in der Cbersetzung „Sieben ausgekochte 
Seen“, mufiten wir eine 24stiindige Ruhepause einschieben, weil wir zu sehr 
erschopft waren. Wir stillten unseren Durst durch den Genufi reifer 
Charmykbeeren (Nitraria schoberi) und suchten durch haufiges Baden in 
einem kleinen See der entnervenden Hitze zu begegnen, fanden aber wenig 
Linderung. Die Flora und Fauna der nachsten Umgebung war recht be- 
scheiden; wir stellten ein paar neue Pflanzenarten fest, sahen ein paar Rost- 
ganse, Brandganse, Wasserliiufer (Totanus sp.) und auffallig viele Regen- 
pfeifer, unter denen sich ein einzelner einsamer Wasserpieper befand. 
Im benachbarten Schilfe nistete die Schilfweihe (Circus spilonotus); hier 
fingen wir auch viele Frósche (Rana amurensis) und Kaulquappen, die 
unsere Sammlung bereicherten.
Der zweite Teil der Wustenfahrt, den unsere kleine Abteilung noch zuriick- 
zulegen hatte, war insofern etwas giinstiger, ais ein schweres, von Norden 
heranziehendes Gewitter mit strómendem Regen etwas Abkiihlung brachte. 
Je weiter wir aber nach Siidwesten vordrangen, umso schwieriger wurde der 
Weg iiber die Zickzacklinien der Sandberge, auf dereń Kammen an manchen 
Stellen aus bunten Konglomeraten die Obos mit ihren im Windę flatternden
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Gebetswimpeln aufragten. Zwischen diesen Anhóhen entdeckten wir einen 
ziemlich breiten Pfad. Unser Fiihrer sagte uns, es sei die VerbindungsstraBe 
zwischen dem chinesischen Stadtchen Derenssun-Choto und dem Salzsee 
Zagan-Dabassu. An dieser StraBe lagen mehrere Kadaver von Kamelen, 
Pferden und Schafen, die dem schweren Unwetter und dem damit ver- 
bundenen jahen Temperaturwechsel erlegen waren. Trotz des chronischen 
Futtermangels und derUnfruchtbarkeit dieser Gegenden hielten dieNomaden, 
wenigstens dort, wo wir passierten, neben den Kamelen auch Pferde. Daraus 
kann gefolgert werden, dali die mongolische Wiiste doch nicht so wasser- 
arm ist, wie allgemein angenommen wird.
In der Nahe des Brunnens Ichtetungun-Chuduk stieBen wir auf ein griines 
Tal, in dem zahlreiche Herden der Nomaden weideten. Hier fand unsere 
Pflanzensammlung eine wesentliche Bereicherung. Wir sammelten Pip- 
tanthus mongolicus, Tournefortia sibirica, Stipa splendens, Gynoglossum 
divaricatum, Eurotia ceratoides, Zygophyllum eurypterum, Glycyrrhiza 
uralensis und Prunus mongolica. Daneben fingen wir auch eine sehr bissige 
Schlange (Coluber dione), die den Schafen viel nachstellt und ihnen mit 
ihren Bissen gefahrliche Wunden beibringt. Endlich erreichten wir den Ort 
Ulan-Ssai. An dieser Stelle hat die ganze Gegend plótzlich ein neues Gesicht: 
vor uns steht die Kette der Iche-Ulyn; im Westen erhebt sich das Gebirge 
Argalirite, und im Osten und Siidosten reihen sich die Plateaus auf, die uns 
vom Tale des Gelben Flusses trennen. Unsere Karawanę betrat jetzt das 
breite FluBbett im Dolone-Gol-Tal, das noch sehr hohen Wogengang zeigte. 
Den ganzen folgenden Tag bis zu dem Orte Zsacha-Dolon muBten wir uns 
nach dem sattelfórmigen Berge Dolone-Obo orientieren. Das bisherige an- 
genehme triibe Wetter war neuer qualender Hitze gewichen. Ehe wir in die 
groBe Karawanenstrafie nach Nin-Ssan einbogen, untersuchten wir den 
alten Ssuburgan zu Ehren des buddhistischen Heiligen Bantschen-Bogdo, 
der diese Verkehrsstrafie angelegt haben soli.
Schon bei dem Orte Inpan-Schui lieBen sich die ersten Anzeichen chinesischer 
Kulter erkennen. Die fleiBigen Kolonisten machten hier muhsame Versuche, 
um den Boden der Wiiste, den noch nie ein Pflug durchfurcht hat, urbar zu 
machen. Dicht neben der natiirlichen Grenze lag auch die politische (mon- 
golisch-chinesische) Grenze, die durch zwei Marksteine gekennzeichnet ist. 
Am i Ą. Juli iiberschritt unsere Karawanę diese Grenze bei der Ruinę des 
Dorfes Tjan-Loba, an der wir auch unser Nachtbiwak aufschlugcn. Die 
Witterung wurde kiihler. Wahrend der Nacht erhob sich ein starker Nord- 
west, mit Regen untermischt. Einer der heftigen Windstófie riB unser Zelt
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zu Boden. Bei dem schweren Unwetter war es ganz unmóglich, das Zelt 
wieder aufzurichten, und wir mufiten den Rest der Nacht unter unseren Per- 
sennings zubringen.
Der Ort Tjan-Loba liegt im nordwestlichen Teile der Sand- und Salzgrund- 
wuste und grenzt an den Salzsee Jan-Tsche. Das warme, trockene Klima und 
die charakteristische Flora der Wiiste schafft geeignete Voraussetzungen 
fur eine erspriefiliche Kamelzucht, die von den Chinesen auch lebhaft be- 
trieben wird. Nach einem starken Platzregen wurde die Luft gegen Mittag 
klarer und am Fufie des Ma-Tschan-Schan-Gebirges, in einer Entfernung 
von ungefahr 25 Werst/erblickten wir die Umrisse der hohen Pappeln und 
der Bauten des kleinen Grenzstadtchens Ssa-Jan-Zsin. In fruherer Zeitwar 
hier eine Zollstelle, die auf die von Alascha nach Lan-Tschou-Fu durch- 
gehenden Waren einen Durchgangszoll erhob.
Jetzt liegt Ssa-Jan-Zsin veródet, wie ausgestorben. SeineEinwohner sind ganz 
arm und haben nicht einmal Brot. In der ganzen Umgebung haben wir nichts 
anderes ais ein Biindel Zwiebeln auftreiben kónnen. Der in der Stadt an- 
sassige chinesiscbe Beamte, dem eine Militar-Abteilung beigegeben ist, 
empfing meinen Abgesandten sehr liebenswiirdig und gestattete uns ohne 
Schwierigkeiten die freie Durchfahrt. Es wurde gliicklicherweise schon 
dunkel, ais wir die Stadt durchschritten, so dali wir der neugierigen Menge 
entgingen, die auslandische Karawanen nicht selten belastigt. Von hier 
an bis zu dem Stadtchen Schara-Choto treibt die Bevólkerung mit emsigem 
FleifieLandwirtschaft. Hinter denGebirgskammen, die auch Schara-Gebirge 
genannt werden, beginnt das fruchtbare Bassin von Kuku-Nor, das den 
Nomaden durch seinen Reichtum ein sehr bequemes Leben schafft.
Dagegen bietet das Gebirge Ma-Tschan-Schan durch den vollstaadigen 
Mangel an Niederschlagen ein wenig erfreuliches Bild. Der Boden ist sehr 
lehmig und sandig, und der Pflanzenwuchs deshalb ganz gering. Wir 
haben hier nur Clematis nannophylla, Peganum harmala und Artemisia 
festgestellt. Beim Ubersteigen dieses Gebirges stiefien wir auf geringe Reste 
der beruhmten historischen chinesischen Mauer; am Fliifichen Da-Scha- 
He, unweit des Orles Wan-Zsi-Zsin, schlugen wir dann unser Nachtlager 
auf. Hier fanden wir eine ziemlich reiche Vegetation, darunter vor 
allem: die Przewalsky-Pappel (Populus przewalskii), einige Salix-Arten, 
dann Giinsedistel (Sonchus arvensis), ferner Beifufi-Arten (Artemisia 
sieversiana und A. annua), Vogel-Knóterich (Polygonum aviculare), breit- 
blatlerige Kresse (Lepidium latifolium), Bilsenkraut (Hyosciamus niger), 
Gansefingerkraui (Potentillaanserina), rundblatterigeMalve(Malvaborealis),
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orientalische Waldrebe (Clematis orientalis var. acutifolia), Wegebreit 
oder grofier Wegerich (Plantago major), Licium chinense, Acroptilon 
picris, Oxygraphis cymbalariae, Anchusa sp. und Salsola sp. Hier fand sich 
auch in einer Entfernung von wenigen Werst von der Wiiste frisches ge- 
sundes Quellwasser. Kultur und Wuste, Leben und Tod grenzten hier in 
einer geradezu grotesken Form aneinander und setzen den Reisenden, der 
diese Statte betritt, in begreifliche Verwunderung. Auf den sudlichen 
Hiingen des Ma-Tschan-Schan óffnete sich unseren Blicken eine weiteFern- 
sicht. Vor uns lag das breite Tal Godja-Wopu-Tan, das im Suden von dem 
machtigen Lou-Chu-Schan begrenzt wird; gen Westen verlieren sich einige 
Ziige des Ma-Tschan-Schan, und im Osten zeigen sich die Hóhen am linken 
Ufer des Huang-He, des Gelben Flusses. Trotz der grofien Entfernung, die 
uns von ihnen schied, konnten wir die kleinen Kulturstatten, namlich die 
Staclte Kuan-Gou-Tschen und Jun-Tai-Tschen, sowie die winzigen Dórfer, 
die sieli dicht an die Eingange der verschiedenen Passe łehnen, deutlich 
unterscheiden. Im Tale stiefien wir fortgesetzt auf alte Fansen, veródete 
Ackerfelder und andere Spuren einstiger Kultur; die ganze Gegend machte 
iiberhaupt einen stark vernachlassigten Eindruck. Die wenigen Menschen, 
denen wir hier begegneten, waren zerlumpt und zerrissen, im ganzen iiber- 
haupt nicht sehr vertrauenerweckend; wie die Mongolen uns erzahlten, 
sollen sich diese Leute weniger durch Arbeitsfreudigkeit ais vielmehr durch 
diebische und rauberische Neigungen auszeichnen. Das Kultur leben im 
Tale von Godja-Wopu-Tan hat sicherlich schon seit ziemlich langer Zeit 
ganz aufgehórt. Den ersten heftigen Schlag gegen die friedlich arbeitenden, 
Ackerbau treibenden Bewobner fiihrte der Aufstand der Dunganen. Diese 
Revolte richtete den Wohlstand der chinesischen Landleute zugrunde; das 
iibrige taten aber der spater auftretende Wassermangel und die entsetzliche 
Diirre, die den Verfall einstiger Kultur noch weiter beschleunigten. Die 
Anwohner liatten eine originelle Methode erfunden, um wenigstens eine 
Zeitlang ihre Ernte vor der Vernichtung zu retten und dem Wassermangel 
zu steuern. Mit faustgrofien Steinen hatten sie das umgepfliigte und bestellte 
Land belegt. Diese Steine sollten das rasche Verdunsten des Wassers im 
Boden verhindern und ihn vor allem langere Zeit kiihl halten. Es war 
natiirlich auch mit dieser Methode nur kurze Zeit móglich, den verderblichen 
Einfliissen wirkungsvoll entgegenzutreten. Auf die Dauer war das Heran- 
tragen der Steine mit solchen Miihen und so grofiem Zeitverlust verbunden, 
dafi der zu erwartende Erfolg in keinem Verhaltnis mehr zu der Arbeits- 
leistung stand.
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Alsdann durchschritt die Expedition in einer absoluten Hóhe von 1700 m 
das Godja-Wopu-Tan-Tal langs der Diagcnale vonNordwesten her. Auch auf 
dieser Strecke fanden wir eine Menge Pflanzen, darunter- vor allem Wegerich, 
Lattich, Katzenpfótchen, Steppenraute, Filzkraut, Fingerkraut, Traganth 
oder Stragal, Moorkónig oder Fausekraut u. a. Auch die flinken Zieselmause 
belebten die StraBe in groBer Menge; am Horizont zeigten sieli dann und 
wann auch grazióse leichtfiifiige Antilopen. In einer der chinesischen Fansen 
fanden wir sogar zahme Antilopen, die gleich nach ihrer Geburt den Muttern 
genommen und durch Kuhmilch bochgebracht worden waren. Die Fauna 
dieses Tales zeigt nocheinige Arten kleiner Nagetiere und Vógel. Fnter 
den letzteren ist vor allem der graue Wiistenhaher (Pseudopodoces humilis), 
die Ałpenkrahe, der RauhfuBbussard und der Steinadler zu nennen. An 
den Feldrainen fanden sich viele Kafer und Fliegen.
Am 17. Juli erreichte unsere Expedition die Nordgrenze des Lou-Chu- 
Schan-Gebirges, unweit des Stadtchens Kuan-Gou-Tschen. Die nórdlichen 
Abhange des Gebirges sind mit Fichten bestanden, untermischt mit einigen 
Arten von Weiden, Heckenkirschen, Spierstrauchern, Himbeeren, Johannis- 
beeren usw. Hoch iiber der Waldzone stehen die Alpenwiesen in leuchtendem 
Griin. Im Gebirge selbst fanden wir zur Bereicherung unseres Herbariums 
folgende Pflanzen: Waldrebe-Arten (Clematis orientalis, C. aethusifolia). 
Pfriemengrasarten (Slipa inebrians, S. splendens, S. bungeana), Erve 
(Frvum lens), Ceratostigma plumbaginoides, Disophylla janthina, Perlgras 
(Melica scabrosa), Quecke (Agropyrum cristatum), Hasenohr (Bupleurum 
scorzonerifolium), Mongolische Driisenglocke (Adenophora potanini), Ge- 
meines Kreuzkraut (Senecio vulgaris), Fetthenne oder Mauerpfeffer (Sedum 
hybridum), Windę (Convolvulus ammani), Drachenkopf (Dracocephalum 
heterophyllum), Enzian (Gentiana anaticola), Sternmiere (Stellaris gypso- 
philodes), Eselsmilch (Euphorbia esula), Altaische Sternblume (Aster 
altaicus), Gipskraut (Gypsophylla acutifolia), Cariopteris mongolica, 
Hahnenkopf oder SiiBklee (Hedysarum polymorphum) und andere. 
Wahrend des Winters sind diese Berge von lastenden Schneemassen, dereń 
Reste sich noch jetzt an den westlichen Hóhen zeigten, uberhauft. Wie uns 
die Jiiger erzahlten, hausen in den Bergen, neben dem Moschustier und dem 
Reh, der Wolf und der Fuchs. Wir haben keines dieser Tiere getroffen, nur 
die Murmeltiere (Tarabagene) haben uns dauernd durch ihr heiteres Wesen 
zerstreut.
Die groBe Go-Liin-Dun-StraBe ist auBerordentlich belebt. Am nórdlichen 
Passe liegen die Dórfer Gangu-Kou, Schi-Wa-Zsa, Utan-Schan und Go-Liin-
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Dun. Die hier lebenden Chinesen ernahren sich von Ackerbau und Vieh- 
zucht, vor allem zuchten sie Schafe. Sie schiitzen diese Tiere vor den 
Nachstellungen der Diebe, indem sie die Herden bei Nacht in einer Art 
Festung unterbringen. In der Nahe des Stadtchens Go-Lun-Dun erheben 
sich terrassenartig sehr anmutig gebaute Bethauser, die der Gegend einen 
malcrischen Reiz verleihen. Auf der Hóhe des Lou-Chu-Schan durften wir 
mit Befriedigung auf die glucklich iiberwundene Wiiste Alascha zuriick- 
blicken, die wie gewóhnlich in einem gelbgrauen Dunstschleier gehiillt zu 
unseren Fiifien lag. Nun endlich waren wir der qualenden Hitze und dem 
grafilichen Staube entronnen. Jeder von uns konnte das an seiner seelischen 
Stimmung empfinden; wir waren frischer, lebhafter und zuversichtlicher; 
dabei hob sich der Appetit, und wir konnten auch wieder ruhiger schlafen. 
Nun betraten wir die hugelige Bergwiese, der Przewalsky den Namen 
Tschagryn-Steppe gegeben hat, und wandten uns der Stadt Ssun-Schan- 
Tschen zu, die mehr ais 2700 m iiber dem Meeresspiegel liegt. Diese 
Ortschaft ist mit doppelten Wallen aus Ton umgurtet; zwei lebendige 
Gebirgsfliisse tragen der Stadt ihr Wasser zu und segnen die ganze 
Umgebung mit iippigen Wiesen und Feldern. Auf denWeiden tummeln sich 
zahlreiche Herden, die fast samtlich dem Tanguten-Gegen, der hier auch 
ein Bethaus errichtet hat, gehóren. Dieses Kloster beherbergt 4o Lamas, 
ausschliefilich Tanguten. Der Gegen zeichnete unser Lager durch seinen 
Besuch aus und lud uns ein, das Kloster zu besichtigen. Nach der offiziellen, 
etwas steifleinenen BegriiBung wurde die Unterhaltung sehr herzlich. Ais 
Beweis seines besonderen Wohlwollens schenkte mir der Priester einen 
wertvollen Burchan des Darche aus echtem Gold, der eben noch den Altar 
geschmuckt hatte. Diese ruhrende Aufmerksamkeit erfreute mich auBer- 
ordentlich; ich hatte von diesem Abt des Klosters iiberhaupt einen recht 
giinstigen Eindruck gewonnen, und wir schieden in bestem Einvernehmen 
voneinander. Beim Abschied uberreichte ich dem Gegen ais Zeichen meines 
Dankes fur die gastfreundliche Aufnahme ein Stuck Goldbrokat.
Die Tschagryn-Steppe hat ausgezeichnete Weideplatze trotz des Wasser- 
mangels. In der Zeit der Trockenheit bietet sie der hier lebenden 
Bevólkerung wie auch den Nomaden nur wenig Annehmlichkeiten. Das Jahr 
1908 war an Niederschlagen besonders reich gewesen, und dieser Umstand 
liefi sich auch augenfallig an dem Zustande der Acker, Wiesen und Weiden 
erkennen. Von den Hiigeln aus boten sich unseren Blicken viele An- 
siedelungen, von denen einige durch die Dunganen zerstórt wurden, teil- 
weise aber bereits von neuem erbaut und wieder bewohnt waren. Grofie
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Hcrden Hausvieh bewegten sich in der Steppe, dazwischen dann und wann 
andereTiere, so z. B. die Gazella przewalskii. Die wildlebenden Tiere unter- 
schieden uns sofort von den Nomaden; uns schienen sie zu fiirchten, mit 
jenen lebten sie offenbar auf vertrautem Fufte. Die Schafherden wurden 
gewóhnlich von Chinesen gehiitet, in dereń Gefolge ganze Hundemeuten 
waren; die Pferde dagegen standen unter der Aufsicht flinker Tanguten, 
die auf ihren wilden Zeltern, die Flinten auf dem Rucken, umher- 
galoppierten. Sie ritten auch ganz nahe an unsere Karawanę heran, um sich 
mit uns zu unterhalten; es war erstaunlich, wie sehr sie an russischen Ver- 
haltnissen interessiert waren, denn sie fragten unsere Fuhrer sogar nach 
wichtigen politischen Dingen.
Je mehr wir uns in sudwestlicher Richtung entfernten, desto sichtbarer 
traten die massigen Abhange des Nan-Schan hervor. Wir waren von dem 
Tale Pin-Fan nun nur noch durch einen hohen Rucken getrennt, den wir in 
einem Tagemarsch bewaltigen konnten. Wir nachtigten im Passe Fyi-Gu, 
dann wanderten wir 2 4 Stunden und waren nun mitten im Gebirge. Der 
lehmige und sehr wasserarme Boden zeigte nur wenig Pflanzenwuchs. 
Das Pin-Fan-Tal, das durch ein ganzes Flubsystem des Tschagryn-Gol 
bewassert wird, ist mit Siedelungen und Herden belebt; die iippigen Fel der 
und Wiesen verleihen der ganzen Gegend einen iiberaus anziehenden Ein- 
druck. Die Chinesen pflanzen mit Vorliebe machtige Pappel- und Weiden- 
alleen; das allein belebt die Landschaft auberordentlich und gibt ihr einen 
sehr freundlichen Charakter. Der Flufi Tschagryn-Gol oder Pin-Fan-He 
entspringt auf den schneebedeckten Hohen von Kulian und Ljan-Tschou. 
An den steilen Hohen des rechten Ufers erheben sich weithin sichtbar die 
beiden schmucken chinesischen Pagoden Tan-Tan-Mjao und Lun-Wan- 
Mjao. In letzterem Tempel, der dem Gotte der Gewasser geweiht ist, bitten 
die Glaubigen alljahrlich um Regen und Fruchtbarkeit. In diesem FluBtale 
wachsen viele Pflanzen, weil ihnen der Boden hinreichend Nahrung gibt; 
vor allem auch fand sich hier die deutsche Tamariske oder Zypresse, die 
Riister oder Ulme, daneben die orientalische Pappel und viele Feld- und 
Wiesenkrauter. Auch die Fauna steht kaum zuriick; an den niedrigen Steilen 
dieses Tales fanden wir den originellen braunen Schnepfenibis (Ibidor- 
rhynchus struthersi); dicht dabei hielten sich Fischreiher und FluBregen- 
pfeifer (Aegialites dubia), dann naher am Weichbild der Stadt Feldsperlinge, 
Mauerschwalben, Elstern, Milane und der Baumfalke (Hypotriorchis sub- 
buteo) auf.
Ohne Miihe konnten wir den FluB iiberqueren und schlugen unser Lager an

100



der Siidmauer der Stadt Pin-Fan auf. Sie ist vor etwa dreihundert Jahren 
erbaut und mit einer sehr kraftigen Festungsmauer umgeben. Die Ein- 
wohnerschaft besteht vornehmlich aus Kaufleuten, Landarbeitern, Beamten 
sowie der Garnison — Infanterie, Kavallerie und Artillerie — ins- 
gesamt 5oo Mann. — Die Soldaten sind mit Karabinem bewaffnet und die 
Artillerie verfiigt sogar iiber fiinf Messingkanonen. Die Mannschaften leben 
in Privatquartieren und sind verpflichtet, ihren Dienst anzutreten, sobald 
das vereinbarte Signal gegeben wird. Man erzahlte uns, da fi die Soldaten in 
wenig beneidenswerter Lagę seien, sie sollen sogar zuweilen Not leiden, weil 
die Regierung ihre Lóhne nur ganz unpiinktlich auszahlt. Ais wir uns in der 
Stadt aufhielten, war der Gouverneur gerade abwesend. Sein Stellvertreter 
versprach, unserer Karawanę einen geeigneten Fiihrer zu iiberweisen. 
Merkwiirdigerweise wich der Beamte meiner Frage, ob der mir befreundete 
Lama Awan in der Stadt weile, aus irgendeinem mir unbekannt gebliebenen 
Grunde aus. Auf wiederholtes Fragen erwiderte er, dali sich der betreffende 
Lama nach U-Tai begeben habe. Wie ich spiiter feststellen konnte, hielt sich 
der Lama tatsachlich in der Stadt auf und besuchte taglich die Regierung; 
er erhielt schliefiłich Kenntnis von der Anwesenheit unserer Expedition und 
ist zu meiner Freude in meinem Lager erschienen. Mein alter Freund war 
nach Pin-Fan in juristischer Mission gesandt worden. Er warnte mich vor 
den Kuku-Nor-Tanguten und erzahlte mir, dali diese in letzter Zeit in 
Gan-Ssu ein Waffenlager geplundert hatten und seither voruberziehende 
Karawanen iiberfielen; er riet mir, mit diesem iiberaus rauberischen Gc- 
sindel nur sehr vorsichtig umzugehen, denn sie seien arglistig und hinter- 
haltig. Ehe der Tag zurRiiste ging, schriebich noch einigeBriefe und nahm 
dann in Gemeinschaft mit Herrn Tschetyrkin in dem kiihlen Wasser des 
Flusses ein erfrischendes Bad. Die chinesischen Kaufleute hatten inzwischen 
von dem Eintreffen unserer Karawanę Kunde erhalten und bedrangten uns 
mit ihren Warenangeboten. Nur die Preise der vergoldeten chinesischen und 
mongolischen Gótzen waren, scheinbar mit Absicht fur uns, recht hocb 
angesetzt; die Statuetten der roten Sekte waren fast unerschwinglich, wahr- 
scheinlich weil sie aus dem alten mongolischen Kloster Barun gestohlen 
worden waren1).
Am 22. Juli — es war ein heilier, iiberaus schwiiler Morgen — verlieli 
unsere Karawanę die Stadt Pin-Fan, um in der Richtung nach Ssinin weiter- 
zuwandern. Wir nahmen aber nicht die direkte KarawanenstraBe, sondern
x) Es ist keine Seltenheit, daG aus buddhistischen Klóstern Kultgegenstande entwendet 
werden.
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bogen auf einem Umweg gen Westen ab. Diese StraBe nach Ssinin ist 
aufierordentlich belebt, Ortschaften und Acker wechseln mit Wiesen und 
Weideplatzen. Letztere sind mit Mauern aus Ton oder Steinen umgeben. 
Infolge des aufierst lebhaften Verkehrs an dieser KarawanenstraBe sind fast 
uberall Unterkunftshauser — eine Art Gasthauser — zu finden. Eine iiber- 
raschend gute Unterkunftsgelegenheit bot sich nns in der Ortschaft Ssin- 
Dschan, die ebenfalls von zahlreichen Feldern und Wiesen umrahmt ist 
und uberdies eine kleine, aber sehr schmucke Kapelle Nan-Nan-Mjao 
aufweist. Dieses Bethauschen wurde, wie man mir erzahlte, vor7OoJahren 
von einem Heiligen zu Ehren des Gottes der Fruchtbarkeit erbaut.
Hier wurden wir von einem starken Regen mit heftigem Hagelwetter 
uberrascht; schon nach wenigen Augenblicken rauschten in den StraBen 
regelrechte Bache schmutzigen gelben Wassers . . .
Haufig begegneten uns Tanguten und Chinesen mit ihren Frauen und 
Kindern, die auf dem Wege nach Pin-Fan waren, um Arbeit zu suchen. 
Viele Werst weit zogen diese Leute, von der Not getrieben, durch Glut und 
Staub, um schlieBlich irgendwo einige Tschoch (kleine chinesische Miinzen) 
ais Lohn fur harte Arbeit bei der Ernte einzulósen. In grellem Kontrast zu 
der Armut dieser Menschen stehen dann die Fuhren und vollbeladenen 
Wagen der reichen Chinesen, denen man auf denselben StraBen begegnet 
und die ihre Geschiifte nach allen Himmelsrichtungen erfolgreich betreiben. 
Die Chinesen pflegen auf diesen Reisen zu singen; es macht sogar Ver- 
gniigeu, ihnen zuzuhóren; ihre Lieder bewegen sich durchweg in sehr hoher 
Tonlage.
An den fruchtbaren Ufern des Tetung-Flusses1) zu wandern, ist nach dem 
Staub und der Durre der Wiiste eine wahre Freude. Auch Przewalsky hat 
offcnbar unter demselben Eindruck gestanden, ais er die Worte nieder- 
schrieb: „Nirgends haben wir in Zentralasien eine so bezaubernde Gegend 
getroffen, wie am mittleren Laufe des Tetung-Gol. Fróhliche Bache 
durcheilen romantische Schluchten und herrliche Waldungen; ijppige 
alpine Wiesen mit reichen vielfarbigen Blumenteppichen stehen neben 
kahlen, unerreichbaren Felsen und Steinbriichen, und durch all diese 
naturliche Schónheit hindurch windet sich in Schlangenlinien der rasche 
Tetung, der seine schaumenden Fluten von den Bergen herab in die frucht
baren Talgriinde schickt. All das vereinigt sich zu einer so erhabenen 
Harmonie, an einigen Stellen hieten sich dem Blick so wunderbare Natur-
!) AuchTatung-Ho genannt; er miindet in den Si-Ning-Ho, einen nórdlichen Neben- 
fluB des Huang-Ho, des Matschu der Tibeter. D. Herausg.
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eindrucke, daB ein empfangliches Gemiit hier wirklich reich entschadigt 
ist fur allc Leiden, die der Weg durch die Wiiste mit sich bringt. Nach 
den leblosen Strecken, nacli der Monotonie und dem Kampfe mit tausend- 
fachen Gefahren ist das Tetung-Tal dem Paradies vergleichbar.“
Im Juli etwa, nach der Regenperiode, hat der FluB seine normale Breite, 
und die Uberfahrt iiber den Tetung ist gefahrlos. Die groBe Fahre befindet 
sich in der Nahe des Ortes Pa-Ba-Zoan; sie gehórt der chinesischen Ver- 
waltung. Es ist ein floBartiges Fahrzeug, das zu gleicher Zeit drei Kamele 
mit schwerer Ladung und sechs bis zehn Menschen auf einmal aufnimmt. 
Fur die Uberfahrt sind pro Kamei sieben Fyn1) (alsoetwa 2oPf.) zu zahlen. 
Das Fahrzeug hat kein Gelander; dennoch besteht kaum irgendwelche 
Gefahr. Wir haben unśeren Kamelen nur die allerwertvollsten Gegenstande 
wahrend der Uberfahrt abgenommen; alles andere Hab und Gut durften 
wir getrost den geduldigen und zahmen Tieren anvertrauen. Wir brauchten 
zwei Stunden zur Uberfahrt und landeten auf dem rechten Ufer des Flusses, 
wo wir alsbald lagerten. Ehe ich mich schlafen legte, nahm ich mit einigen 
anderen Herren noch ein Bad und habe bei dieser Gelegenheit gleichzeitig 
die Koordinaten des Ortes bestimmt. Wir waren in einer nórdlichen Breite 
von 36 0 29’ i3 ” und einer óstlichen Lange von 102 0 48’ o ” von Greenwich. 
Plótzlich wurden wir mitten in der Nacht durch einen markerschutternden 
Schrei, den eine Frau ausstieB, aus dem Schlafe geweckt. Diese Fraupflegte 
zu nachtlicher Stunde am Ufer des Flusses entlang zu wandern, um ihre 
Tochter zu beklagen, die in den Fluten des Tetung den Tod gesucht hatte, 
um den Qualereien ihres Gatten zu entgehen. Das Stóhnen und Weinen 
der armen Frau klang schauerlich durch das Tal und stórte die friedliche 
Ruhe der Nacht. Niemand konnte ihr helfen, so sehr wir auch ihre Not 
nachempfunden haben. Der Ortsrichter hat iiber den Bósewicht, wie wir 
erfuhren, spiiter das Urteil gesprochen; auch ist der Frau ein Schmerzens- 
geld ausgesetzt worden.
Die Flora des Tetung-FluBbettes ist sehr reich; wir fanden hier manclien 
wertvollen Beitrag fur unsere Sammlung. Ich nenne nur einige Pflanzen: 
die gemeine WalriuB (Juglans regia), den Holunder (Sambucus adnata), 
Farberrot oder Kropp (Rubia cordifolia), rankenblatteriges Kreuzkraut 
(Senecio erucaefolius), sonnenwendige Wolfsmilch (Euphorbia helio- 
scopia), chinesischer HahnenfuB (Ranunculus chinensis), gemeiner Zahn- 
trost (Odontites rubra), gemeiner Froschlóffel oder Wasserwegerich

x) 1 Lan Silber =  10 Zin =  100 Fyn, ungefahr 3 Reichsmark.
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(Alisma plantago), zottiges Weidenróschen (Epilobium hirsutum), braunes 
Cypergras (Cyperus fuscoater), mongolische Simse oder Binsengras oder 
Rusch (Juncus mongołicus), Futterwicke (Vicia sativa), Wiesen- oder 
Wasseralant (Inula britannica), einfache und kleine Wiesenranke (Thalic- 
trum simplex und T. minus), Solanum melongena, Peonia veitchii, Car- 
thamus tinctorius u. a.
Von den Vógeln sahen wir sehr viele Fliihvógel (Spermolegus fulvescens 
und Prunella rubeculoides), Emberiza sp., Ruticilla sp., Carpodacus sp., 
aufierdem zeigten sich einige schwarze Stórche und eine Dorfschwalbe. 
Nachdem wir Tetung verłassen hatten, tauschten wir die frische frucbtbare 
Gegend, dieses Paradies, gegen die trockene, lastige Glut der Berge ein. 
Dort ist die Luft von ganz feinen Lófistaubchen stark geschwangert. Wie 
die Eingeborenen iibereinstimmend berichten, stehen dem Wanderer bei 
dem Durchmarsch im siidlichen Tetung-Gebirge haufig allerlei Cber- 
raschungen bevor. Er mufi mit allen Eventualitaten rechnen und natiirlich 
auch auf einen unerwarteten Angriff gefafit sein. Auch uns sollte ein solch 
kleines Intermezzo nicht erspart bleiben. Wir hatten bei dem Orte Bin- 
Gau unser Nachtlager aufgeschlagen. Hier wollten uns die Gauner iiber- 
listen, indem sie versuchten, unser Zelt zu untergraben und auszurauben. 
DieRauber hatten aber diesmal ihre Redinung ohne den Wirt gemacht; ais 
wir uns bemerkbar machten, suchten sie schleunigst das Weite; offenbar 
wufiten sie, dafi unsere Karawanę ausgezeichnet bewaffnet war und so 
wollten sie verniinftigerweise ihr Leben in einem Kampfe mit uns nicht 
leichtsinnig aufs Spiel setzen.
Wiihrend des Weitermarsches begegnete uns an einer sehr schmalen und 
sehr steilen Stelle des siidlichen Abhanges im Gebirge die Karawanę eines 
chinesischen Beamten, der seinen Wohnort wechselte und mit all seiner 
Habe durch das Gebirge der neuen Heimat zustrebte.
Am 26. Juli verliefi unsere Expedition die Zonę des Tetung-Gebirges und 
wandte sich in das weitlaufige, sehr breite Tal des Flusses Ssinin-He, nahe 
bei der Stadt Lowatschen. Dieser Flufi entspringt im Nordwesten an der 
Wasserscheide des Kuku-Nor und des Gelben Flusses und miindet in den. 
Huan-He. Trotz des Lófihodens ist die Ufergegend sehr wenig bewachsen; 
es ware kaum von Vegetation zu sprechen, wenn nicht in den zahlreichen 
chinesischen Dorfern die vielen kiinstlich angelegten Gruppen auslandischer 
Straucher und Baume der Gegend einigen Naturreiz yerschaffen wurden. 
Das kleine, hóchst unbedeutende Stadtchen Lowatschen liegt in einem 
waldlosen Talkessel. Ringsumher herrscht reges Leben. Yom friihen Morgen
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bis in die sinkende Nacht arbeiten die fleiBigen Leute in den wogenden 
Kornfeldern, und auf den HandelsstraBen ziehen in langen Reihen dauernd 
Karawanen voruber. Die StraBe selbst ist in dichte Wolken von Staub ge- 
hiillt; auch wenn sie fur kurze Zeit verschwinden, werden sie bald wieder 
durch die Hufe der Pferde und Maulesel, die vor knarrende Arben gespannt 
sind, aufgewirbelt. Die Geschirre dieser Zugtiere sind eigenarlig mit 
Glockchen und Gelauten behiingt, was bei den Chinesen und Tanguten 
gleichermaBen groBen Beifall findet. Zwischen den langsamen und schwer 
beladenen Wagen, die sich miihsam auf der StraBe weiterwalzen, sausen 
die beweglichen Tanguten auf ihren fliichtigen Gumbum-Zeltern dahin. 
Diese Pferde sind vortreffliche Renner; sie sind nicht sehr hocli, haben 
einen kurzeń, verhiiltnismaBig dicken Hals, einen regelmafiig gebauten 
Riicken und ein schlankes Hinterteil sowie hohe, schmale Hufe, etwa wie 
die Springer. Hinsichtlich der Festigkeit dieser Hufe iibertreffen sie die 
Vertreter aller benachbarten Pferderassen.
An den kleineren Nebenfliissen herrscht ebenfalls regesTreiben; dieWasser- 
miihlen, die die eingebrachte Ernte zu Mehl verarbeiten, rauschen bei Tag 
und Nacht; die Damme, die diese Miihlen schiitzen, sind aus Kieselsteinen 
erbaut und die Ufer auBerdem durch Pappel- undWeidenkolonien gefestigt. 
Der Mechanismus dieser Miihlen ist auBerst primitiv und einfach. Uber 
dem unbeweglichen unteren Miihlenstein befindet sich ein zweiter Miihlen- 
stein, der durch ein horizontales Rad, auf welchem das Wasser aufstiirzt, 
in Bewegung gesetzt wird. Im Inneren der Miihle, dem Rade gegeniiber, 
sind an der Wand zwei Stabe angebracht, wodurch der Mehlstrom in zwei 
Teile geleilt und in paarige Siebe abgeleitet wird. Die Siebe werden spater 
am Rande verbunden und an den Staben befestigt. So wird das reine Mehl 
von der Kleie getrennt, und beide Produkte kónnen gleich in besondere 
Sacke gebracht werden.
Die nachste Niederlassung, die wir auf unserer Reise nachWesten beriihrten, 
war das Stadtchen Njan-Bo-Ssjan, das ebenfalls mit einer recht kraftigen 
Festungsmauer umgeben war. Aber samtliche Gebaude des Ortes befanden 
sich in einem sehr bejammernswerten, iiberaus schmutzigen Zustande. 
Wohin man schaute, wenig freundliche Eindriicke; nur auBerhalb der 
Fansenzaune standen Zypressen, Kastanien und Gartenpflanzen, die die 
unfreundlichen Eindriicke durch ihre naturliche Schónheit einigermaBen 
abschwachten. Gewóhnlich finden sich in den chinesischen Ortschaften an 
den Pforten der Festung Kópfe der Verbrecher und Ubeltater, die ais ab- 
schreckendes Beispiel hier aufgehangt werden. In Njan-Bo-Ssjan war nichts
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derartig Grausiges zu sehen; kier hingen nur die alten, abgetragenen 
Pantoffeln des friiheren Stadtverwalters. Aufier Chinesen wohnen auch 
Dunganen in der Stadt; der Handel ist unbedeutend.
In der Nahe des Flufigebietes des Ssinin-He finden sich zwei Passe: der 
eine, der Loba-Gou, ist wegen seines grofien Teiches von etwa zwei Morgen 
Ausmafi, der andere, der Gansa-Gou, durch das Tanguten-Kloster Tschjiin- 
Tan-Ssy, in dem sich fiinf- bis sechshundert Lamas aufhalten, bemerkens-

Kloster Marzsan-Lha.

wert. In der Nahe dieses Klosters ist eine Goldwascherei; aus dem Alluvial- 
Sande wird Gold gewaschen. Von Njan-Bo-Ssjan fiihrt der Weg am linken 
Ufer des Ssinin-He zwischen Felsen hindurch und lafit nur einen ganz 
schmalen Fufisteig frei. Das bereitet den Karawanen bei hohem Wasser- 
stand aufierordentliche Gefahr, so dafi an dieser Stelle grófite Vorsicht not- 
wendig ist, damit die Tiere mit ihren Lasten nicht in die Fluten abstiirzen. 
Nachdem wir diese Strecke gliicklich passiert hatten, óffneten sich vor uns 
wieder Wiesen und Felder. Es hórte auf zu regnen; die Sonne schien bald 
so heftig und heifi, dafi wir wieder unter dem Durst zu leiden hatten, den 
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wir durch den GenuB von Melonen und Wassermelonen zu stillen suchten. 
Ehe wir an der Miindung des Ssinin-He in die Klamm einbogen, konnten 
wir feststellen, dali auf dem linken Ufer emsig an der StraBenausbesserung 
gearbeitet wurde. Wohl waren die Eingeborenen sehr fleiBig; nur haben 
sie so riickstandige Gerate und so primitives Handwerkszeug, daB die Arbeit 
trotz groBen FleiBes nur sehr langsam und haufig auch sehr unvollkommen 
gefórdert werden kann. So war z. B. das Heranschaffen der Steine beinahe 
grotesk. Die groBen Blócke wurden ziemlich ziellos vom Berge herab- 
geschleudert; sie fielen dabei nicht, wie beabsichtigt, auf die StraBe, fur

Buddha-Bi ld nis.

dereń Bau sie Verwendung finden sollten, sondern sie purzelten vielfach 
in den FluB hinein und verschwanden in den Fluten. Trotz des FleiBes der 
Leute wird hier also infolge mangelhafter Organisation viel Zeit, Kraft und 
Materiał ganzlich nutzlos vergeudet.
An den steilen Abhangen der Felsen, die mit roten Konglomeraten und 
Lófiboden iiberdeckt waren, bemerkten wir auch schloBartige Ruinen mit 
Kolonnaden. Es handelte sich um das alte buddhistische Kloster Marzsan- 
Lha, das den chinesischen Namen Pei-Ma-Ssy fiihrt. Das Kloster steht auf 
einem Vorsprung des Konglomeratfelsens und ist ganz dicht an den Berg 
gelehnt. Der schmale vierstóckige Tempel schmiegt sich derart eng an 
die Steilwand, daB man glauben móchte, nur ein glucklicherZufallschutzeihn
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voi' dem Absturz, mit dem man in jedem Augenblick rechnet. Die Wand- 
fliichen, die den Tempel umgeben, sind weiB getuncht. Im Felsengelande 
eingemeiBelt fand ich hier eine sehr interessante groBe Darstellung Buddhas, 
von der ich eine photographische Aufnahme mach te. An der Tur empfing 
mich ein alter Lama; er lud mich mit freundlichen Worten ein, das Innere 
zu betreten. Von den Fenstern aus bot sich eine geradezu wundervolle Aus- 
sicht auf das FluBtal und iiber das ganze Gebirgsgelande. Die groBe Kara- 
wanenstraBe lag vor meinen Augen, nach allen Seiten bewegten sich Reiter 
und Hiindlerkarren, die sich hier von meiner Hóhe wie Spielzeug 
ausnahmen. Im Tempel selbst herrschte eine groBe Ode und Stille. Alle 
Burchanen waren in einem Raum zusammengepfercht, in dessen Mitte sich 
das Bild Zsonchawas erhob. Die ubrigen Raume waren ganz leer. Der 
alte Lama erzahlte mir, daB das Kloster seit mehr ais tausend Jahren bestehe, 
aber nach dem Aufstand der Dunganen gróBtenteils zerstórt worden sei. 
Allmahlich scheint sich in dem Bethause neues Leben zu regen; der jetzige 
Vorsteher des Klosters Tugen-Gegen sorgt unermiidlich dafiir, daB es seine 
Stellung unter den Kultstatten wiedergewinnt. Auf meine Frage, ob die 
Gebaude nicht durch Felsstiirze ernstlich gefahrdet wiirden, antwortete mir 
der alte Lama, daB wohl sehr oft Steine und Blócke abbróckelten, daB aber 
das Kloster bisher vóllig unversehrt geblieben sei; im Bereiche seiner Bauten 
sei niemals ein Stein gefunden worden. Dieser Umstand wurde, wie nur zu 
erklarlich, dem Schutze der Gottheiten zugeschrieben, die durch ihre Macht 
alles Unheil von dem Bethause abwenden.
Der Name des Tempels „Pei-Ma-Ssy“ bedcutet ,,Tempel des weiBen 
Pferdes“. Potanin erzahlt von dieser Kultstatte folgende Legende: Der 
Mórder eines der buddhistischen Religion feindlich gesinnten Kónigs war 
auf einem Rappen nach diesem Tempel gefliichtet, wo er Schutz fand. Nur 
durch eine List war es ihm gelungen, die sichere Statte zu erreichen. Vor 
seiner Flucht hatte er namlich seinen Schimmel schwarz angestrichen. Von 
seinen Verfolgern hart bedrangt, kam er an einen FluB, den er mitseinem 
Pferde durchschwamm. Dabei erlangte das Pferd seine natiirliche Farbę 
wieder. Die Verfolger, die nach dem Reiter auf dem Rappen fahndeten, 
verloren durch diesen Trick die Spur, und der Fluchtling wurde auf diese 
Weise gerettet. ..
Nachdem wir noch eine Zeitlang durch kahle Felsen marschiert waren, 
hogen wir in das breite Tal des Flusses Orgolyn ein. An dem oberen Lauf 
dieses Gewassers ragt ebenfalls ein groBes Tanguten-Kloster auf, in dem mehr 
ais tausend Lamas ihrem Gotte di,enen. An der schmalsten Stelle des Flusses 
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wird dieser durch eine Brucke iiberquert, die gerade Raum genug gibt fur 
die Passage eines einzelnen Kamels. Fur die schweren Arbas ist der Cber- 
gang sehr muhsam; die Wagen mussen in einzelne Teile zerlegt werden, 
da es unmóglich ist, mit ihnen iiber die Brucke zu fahren. Es handelt sich 
um einen sehr einfach konstruierten FluBiibergang. Auf die festen Ufer- 
steine werden Querbalken oder Baumstamme gelegt; auf die erste Schicht 
eine zweite, dann noch eine dritte und vierte Reihe, und zwar so lange, bis der 
Raum zwischen den Balkenenden nicht mehr ais eine Baumlange betriigt. 
Dann wird dieses Geriist mit Brettern belegt, die an den Seiten der Stamme 
verankert werden. Jeder Ubergang iiber diese sehr primitiv konstruierte 
Brucke ist von einem lauten Krachen in allen Fugen begleitet; trotzdem 
erfiillt sie ihren Zweck; sie tragt sogar ziemlich groBe Lasten.
Ais wir diese Brucke passiert hatten, marschierte unsere Karawanę auf dem 
rechten Ufer weiter bis zur Stadt Ssinin. An einer anderen schmalen Stelle 
des Flusses konnten wir die Uberreste einer alten auBer Dienst gestellten 
Brucke sehen. Endlich winkten in der Ferne auf den Hóhen alte Turnie, die 
uns ais ehemalige Lufttelegraphenstationen bezeichnet wurden. Es setzte 
nun auch ein regeres Leben auf der StraBe ein, ein Zeichen dafiir, daB wir 
der Stadt Ssinin sehr nahe waren. Am 29. Juli hatten wir sie erreicht.



K apitel IX.

Die Stadt Ssinin und das Kloster Gumbum.
Ssinin gilt ais eine grofie Bezirks- und Residenzstadt. Hier wohnt der 
chinesische hohe Wiirdentrager Zin-Zin, der Beherrscher aller Nomaden des 
Kuku-Nor-Sees, sowie jener des weit entfernten nordóstlichen Tibets. Die 
Bevólkerungdieser Stadtnimmt auf f alligzu, weil das Bassindes obercn Ssinin- 
He sehr fruchtbar ist und fur die angrenzenden Bezirke Westchinas gleich- 
sam denKornspeicher bildet. Von hier aus bewegen sich zahlloseKarawanen- 
zuge zur Getreidebefórderung nach der Residenz des Vizekónigs: Lan- 
Tschou-Fu. AuBer diesem lebhaften Kornhandel betreibt die Stadt aber 
auch einen sehr ausgedehnten Tauschhandel mit den Nomaden, die ihre 
Rohprodukte hier gegen Artikel des taglichen Bedarfs, zuweilen auch gegen 
Luxuswaren eintauschen. Die wilden Sóhne der Steppe lieben es nur 
allzusehr, sich in farbenfreudige Gewander zu hullen und kaufen deshalb 
gernrote, gelbe und blaue seidene sowie Baumwollstoffe; auch schmucken 
sie sich haufig mit silbernem Zierat. Die Chinesen ihrerseits sind geborene 
Kaufleute und Handler und verstehen es glanzend, sich der Nachfrage ihrer 
Kunden anzupassen, ja, man konnte vielleicht sogar von „Opfern“ sprechen; 
denn die bezopften Handler beuten die Mongolen, Tanguten und Tibeter 
oft genug in schamloser Weise aus, wahrend sie sich selbst grófiter Gast- 
freundlichkeit ruhmen. Natiirlich liegt den praktischen chinesischen 
Handlem vielmehr an wohlhabenden, gut gestellten Vólkern, ais an den 
armen Nomaden, die buchstablich um ihr Dasein kampfen. Jene legen wohl 
auch einen Teil ihres flussigen Geldes in den chinesischen Handelshausern 
an, wahrend die anderen zuweilen recht wertvolle Objekte, Seltenheiten, 
darunter auch kostbare Felle, fur einen lacherlichen Spottpreis hingeben 
miissen. Am Kleinhandel beteiligen sich auBer den Chinesen auch die ein- 
gewanderten Ssarten aus Kaschgar, die in der Hauptsache Seidenstoffe, 
schóne Teppiche und ausgezeichnete bunte Filzstoffe zum Kauf anbieten.
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Manchmal bringen diese Leute auch Gewehre mit und schamen sieli nicht, 
fur ein altes Berdan-Gewehr i5o bis 200 Rubel (etwa 3oo bis 4oo Mark) 
zu fordem.
In einer Entfernung von 21/ 2 Werst haben wir óstlich von der Stadt Ssinin 
in dem Vorort Zaw-Dja-Zsai unser Lager aufgeschlagen. Unsere nachsten 
Nachbarn treten uns sehr freundschaftlich entgegen; im ganzen haben wir 
von Ssinin iiberhaupt einen recht giinstigen Eindruck gewonnen. Nach der

Ein hoher Beamter der Stadt Ssinin.

Ankunft unserer Karawanę begab ich mich sofort zu dem Vertreter einer 
befreundeten Teehandelsfirma, dem hochgebildeten Chinesen Chabur-Cha- 
bur, der mich mit grofier Herzlichkeit empfing. Unser Gespriich war sehr 
angeregt und beruhrte manches interessante Gebiet. Inzwischen brachte 
mein Dolmetscher Pol jutów dem hohen chinesischen Wiirdentrager Zin- 
Zin und den vier nachgeordneten hóheren Beamten der Stadt meine Visiten- 
karten. Aufter dem Statthalter zeichnete ich den Dao-Tai, den Tschen-Tai, 
den Fu-Tai und den Sse-Tai durch diese Aufmerksamkeit aus.
Am 3i. Juli legte ich meine grofte Parade-Uniform an und fuhr in 
einem geschlossenen, von einem Maultier gezogenen Wagen aus, um
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Besuche zu machen. Der Zin-Zai, ein hochgewachsener, vornehmer Greis 
mit energischen Ziigen empfing mich mit der iiblichen chinesischen 
Korrektheit. Nachdem er sich bei mir erkundigt hatte, wo meine Begleiter, 
die in den Zsunli-Jamun, in einem offiziellen Aktenstiick, einer Art Reise- 
pali, namentlich aufgefiihrt waren, untergebracht waren, forschte er iiber 
die weiteren Ziele und Aufgaben meiner Expedition und fragte besonders 
nach dem beabsichtigten Besucb des Kuku-Nor-Sees. Im Gesprach sagte er 
u. a .: „Ich bitte Sie instandig, sich nicht allzutief in die wilden Gegenden zu 
verlieren; auch wiirde ich Ihnen empfehlen, sich nicht zu lange an denUfern 
des Kuku-Nor-Sees aufzuhalten. Dort leben namlich viele rauberische 
Tanguten-Banden, die die Gegend beuteliistern durchstreifen. Friiher, ais 
sie selbslgefertigte Flinten hatten, waren sie nicht zu fiirchten. Jetzt hin- 
gegen, da sie mit Winchester-Gewehren bewaffnet sind, werden sie den 
Karawanen sehr gefahrlich; nicht nur kleine russische Truppenabteilungen, 
auch unsere Truppen haben vor ihnen allerlei Respekt. Wenn Sie aber, trotz 
meiner Warnungen, den Befehl Ihrer Regierung erfiillen und an den Kuku- 
Nor-See gelien mussen, so móchte ich Sie bitten, mir freundlichst dariiber 
eine Bescheinigung auszustellen, dali Sie auf eigene Verantwortung und 
Gefalir diese Expedition unternehmen und die etwaigen Folgen auf den 
gefahrvollen Wegen selbst tragen werden.“
Nach einer Weile ernsten Nachdenkens fuhr er fo rt: „Wenn Sie also gehen 
mussen, bin ich bereit, soviel ais móglich fiir die Sicherheit Ihrer Expedition 
Sorge zu tragen. Ich werde Sie mit einem Dolmetscher fiir die chinesische, 
mongolische und tibetische Sprache versehen und Ihnen aulierdem noch 
eine Bedeckung von vier berittenen chinesischen Soldaten mitgeben; end- 
licłi will ich Ihnen aber auch, um allen Fahrlichkeiten zu begegnen und Sie 
nach Kraften zu sichern, eine Zirkularnote an alle Hauptlinge der Kuku- 
Nor-Nomaden ausstellen.”
Von meinen fruheren Reisen her kannte ich diese Bescheinigungen hin- 
langlich und nahm das Anerbieten des hohen Wiirdentragers gern entgegen. 
Ich bedankte mich auch in herzlichster Weise fiir den mir zugesicherten 
Beistand und die mir in Aussicht gestellte Bedeckung. Ais der Zin-Zai dann 
hórte, dali ich beabsichtigte, mit meiner Expedition in ungefahr vier bis 
sechs Wochen vom Kuku-Nor-See nach Ssinin zuriickzukehren, und dali ich 
fiir meine Fahrten auf dem See sogar ein Boot mit mir fiihrte,war er derartig 
erstaunt und verbliifft, dali er von seinem Stulile hochsprang und in strengen 
verweisenden Worten bemerkte: „Wissen Sie denn nicht, dali das Wasser 
des Kuku-Nor-Sees ganz besondere Eigenschaften hat? Nicht nur Steine, die
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in dieses Wasser geworfen werden, sinken sofort zu Boden. Dasselbe ge- 
schieht sogar mit Gegenstanden aus Holz. Darum wird auch Ihr Boot in den 
Tiefen des Sees verschwinden, und Sie werden entweder selbst umkommen 
oder aber ohne jedes Ergebnis von Ihrer Reise nach Hause zuriickkehren 
•miissen.“
Ich dankte dem Zin-Zai nochmals herzlich fur seine warnenden Worte und 
fur sein Entgegenkommen und verabschiedete mich von ihm in form- 
vollendeter Weise.
Der Dao-Tai, nach unseren Begriffen etwa der Gouverneur dieses Bczirks, 
war ein noch alterer Herr ais der Resident. Im grofien und ganzen klangen 
aus der Unterhaltung mit ihm dieselben Warnungen, die ich schon von 
seinem Chef gehórt hatte. Ais ich ihn fragte, ob es hier keine chinesischen 
Zeitungen gabe, antwortete er mir, dali solche nur in Lan-Tschou-Fu zu 
erhalten seien. Hier sei das Ende der Welt, hier sagten sich die Fuchse 
gute Nacht!
Der Tschen-Tai, der Chef der Garnison von Ssinin hingegen, war ein junger, 
sehr lebenslustiger Mann, der unseren Waffen besonderes Interesse ent- 
gegenbrachte. Von einem seiner Freunde, der im Auswartigen Amt angestelłt 
war, hatte er schon iiber meine Reisen in die Mongolei gehórt. Er war sehr 
liebenswiirdig und freute sich offenbar, meine Bekanntschaft zu machem 
Der Fu-Tai, der Richter der Stadt, war ebenfalls ein sehr liebenswiirdiger 
Herr. Trotz der kurzeń Zeit, die ich bei ihm verbringen konnte, haben wir 
unseigentlichsofortangefreundet. Erlebteineinem sehr schon eingerichteten 
und reinlichen Hause, dem ein groBer Obstgarten zugehórte. Er lud mich ein, 
bei ihm den Tee zu nehmen; ich aB von einer Wassermelone. Er interessierte 
sich, wie ich aus seinen sehr klugen Fragen feststellen konnte, lebhaft fur 
die Errungenschaften auf dem Gebiete der Technik und des Sanitatswesens. 
Er wollte, wie er mir sagte, manche dieser segensreichen Einrichtungen 
europaischer Kultur in seiner Stadt durchfuhren. Zum Abschiede schenkte 
er mir seinen besten Hengst, gleichsam um unsere Freundschaft zu besiegeln. 
Ais ich ihm aber bedeutete, daB es mir unmóglich sei, so kostbare Geschenke 
anzunehmen, gab er mir an Stelle des Hengstes einige Wassermelonen und 
zwei Biichsen kondensierter Milch. Ich habe mich fur diese Gaben sofort 
revanchiert und schenkte ihm einige nette Gegenstande der russischen 
Nationalindustrie. Ais ich am Abend in meinem Lager uber die Gesprache 
nachdachte und besonders die Warnungen der chinesischen Beamten ein- 
gehend erwog, fand ich, dali darin doch ein Kórnchen Wahrheit lag. Auf 
unserem Marsche hatten wir ja reichlich Gelegenheit, zu erfahren, wer die
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Tanguten sind. Wenn man diese tapferen und dabei arglistigen Nomaden, 
die so stolz und gewandt auf ihren flinken Pferden durch die Steppe reiten, 
nach europaischem Muster vom Kopf bis zu den FiiBen bewaffnet, ganz 
Yorurteilslos betrachtet, so ist anzunehmen, daB die Zeit nicht mehr fern 
liegt, wo diese wilden Sóhne der Wuste zu gefahrlichen Nachbarn Chinas 
werden. In solchen Zusammenhangen mufite ich unwillkurlich an die Ab- 
teilung des Geologen Tschernow denken, die augenblicklich diese gefahr
lichen Gegenden bereiste. .
Die Beamten der Stadt Ssinin haben offenbar die bedenkliche Lagę der 
chinesischen Machthaber an Tibets Nordostgrenze klar erkannt, denn sie 
trachten mit allen Mitteln danach, die chinesischen Truppen so bald ais 
móglich nach europaischem Muster auszubilden und zu bewaffnen. Die 
Stadt Ssinin hatte zu jener Zeit eine Garnison, die aus einem Bataillon 
Infanterie, drei Schwadronen Kavallerie und einigen Geschutzen ver- 
schiedener Kaliber bestand. Die Waffen dieser Truppen waren teils euro- 
paischer Herkunft, teils waren es eigene, die aus dem Arsenał des Zin-Zin 
stammten.
Fur dię Aufrecbterhaltung der Ordnung innerhalb der Stadt sorgt standig 
ein Polizeitrupp von etwa dreihundert Polizisten.
Unter anderem wurde ich hier mit der Familie des englischen Missionars 
Mr. Ridley bekannt, der schon seit fiinfzehn Jahren in diesenGegenden lebt, 
um die christliche Lehre zu verbreiten. Ridley ist ein aufierordentlich sym- 
pathischer Mensch, von dem ich einen iiberaus giinstigen Eindruck gewann. 
Ich konnte mich auch iiberzeugen, dafi seine Miihe im Dienste des 
Evangeliums nicht umsonst gewesen ist, denn an den Sonntagen war die 
kleine Kirche des Missionshauses, wo sich die Anhanger seines Glaubens im 
Gebet zusammenfinden, bis auf den letzten Platz gefiillt. Unter denGlaubigen 
waren vornehmlich Frauen, zusammen etwa hundert Personen. Die 
Kinder dieser Proselyten werden von den Helfern des Missionars im Lesen 
und Schreiben unterrichtet. Uber Sven Hedin, dem die europaischen und 
chinesischen Behórden schon seit sehr langer Zeit nachspiirten, sagte Ridley, 
dafi dieser Forscher sich wahrscheinlich in Schichazse versteckt halte. Er 
werde dort jedenfalls in aller Zuriickgezogenheit die Riickkehr des Dalai- 
Lama nach Lhassa abwarten. Er wolle, so bemerkte Ridley, wahrscheinlich 
ais erster Europaer den tibetischen Erzpriester nach seinen Irrfahrten auf 
dem Heimatboden begrufien!
Am i. August verliefi ich Ssinin und kehrte nach derVorstadt in meinLager 
zuriick. Dort waren die Vorbereitungen fiir die Ausriistung zur weiteren 
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Reise schon lebhaft im Gange; denn am 2. August gedachte ich spatestens 
wieder aufzubrechen. Mein Plan ging dahin, die Hauptkarawane auf 
direktem Wege durch die belebte StraBe nach Donger1) zu leiten, wahrend 
ich selbst in Begleitung eines Kosaken und einer kleinen Truppenabteilung 
von der HauptstraBe aus einen Abstecher nach dem Kloster Gumbum machen 
wollte.
Wahrend der letzten Zeit herrschte ununterbrochen regnerisches Wetter, das 
die StraBen in ein Schmutzmeer verwandelt hatte, so daB unsere Kamele 
in dem fiirchterlichen Morast nur mit Miihe vorwarts kamen. Bald hinter 
dem Weichbild der Stadt Ssinin trennte ich mich mit meiner kleinen 
Abteilung von der Karawanę und schlug den Weg nach Gumbum ein. Das 
Kloster Gumbum liegt auf einer Hóhe von 2720 m iiber dem Meeresspiegel, 
etwa 35 Werst von Ssinin entfernt in dem Talkessel Nan-Tschuan-Kou, der 
von einer Bergkette umrahmt wird. Aus der historischen Entwicklung dieses 
Landes heraus erklart sich die Wahl der Stelle, auf der sich das Kloster 
erhebt. Mit der Geburt und dem Leben des groBen Reformators der 
buddhistischen Religion und des Begriinders der „Gelben Sekte“, des 
Zsonchawa, ist der Platz, auf dem sich dieses hochwichtige Kultgebaude 
erhebt, innig verbunden.
Wir erreichten ohne irgendwelche Hindernisse den heiligen Ort, die „Welt 
des Maitreja" oder „das Kloster der hunderttausend Bil der 
Ich mochte hier einiges von der Legende erzahlen, die sich von Mund zu 
Mund fortpflanzt:
„Am Fufie des Berges, dort, wo das Kloster steht, lebte um die Mitte des 
iii. Jahrhunderts das tibetische Ehepaar, Lombo-Moke und sein Weib 
Schingtsa-Tsio. Unweit ihrer Hutte befand sich ein Brunnen, neben dem 
eine kleine Gebetsmiihle stand, die dieses Ehepaar zum Zeichen ihrer 
Frómmigkeit erbaut hatte. Die beiden Leute waren sehr arm; sie besaBen 
keine Wirtschaft und nannten nur einige wenige Haustiere ihr eigen. Zu 
ihrem gróBten Kummer waren sie kinderlos geblieben, und all die heiBen 
Gebete, die das Ehepaar zu Buddha gesandt hatte, damit er ihren Bund 
segne, waren bis zur Stunde unerhórt geblieben. Eines Tages aber, ais die 
Frau an den Brunnen kam, um Wasser zu schópfen, erblickte sie auf dem 
Wasserspiegel das Bildnis eines ihr unbekannten Mannes; zu gleicher 
Zeit fiihlte sie sich befruchtet. Noch in demselben Jahre (1357) brachte 
sie einen gesunden, kraftigen Knaben mit langem Haupthaar und weiBem

*) Auch Tankar oder Tankar-Ting genannt. D. Herausg.
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Bart zur Weil. Das Kind erhielt den Namen Zsonchawa, dem Berge ent- 
sprechend, an dessen FuBe die Leute ihr Leben verbracht hatten. Dieser 
Name bedeutet in deutscher Obersetzung „Der Berg der wilden Zwiebel“ . 
Ais der Knabe Zsonchawa das dritte Lebensjahr vollendet hatte, schnitt ihm 
die Mutter sein langes Haar ab und warf es aus dem Zelte hinaus. An 
derselben Stelle, da das Haar niederfiel, erwuchs bald eine zierliche Pflanze, 
die sich spater zu einem machtigen Baum entwickelte, dessen Blatter die 
Inschrift „Om ma-ni pa-dme chum"1) trugen.
Von friihester Kindheit an zeichnete sich der Knabe vor anderen durch 
eine hohe geistige Begabung aus. Er war bald ganz selbstiindig und hatte 
eine heftige Neigung, sich in die Einóde zuruckzuziehen, wo er sich ernsten 
Naturbetrachtungen hingab. So geschah es eines Tages, dafi er in der stillen 
Gegend einem langnasigen Lama1 2) begegnete, von dem spater behauptet 
wurde, er sei weither aus westlichen Landen gekommen. Dieser Lama war 
in religiósen und philosophischen Dingen wohlbewandert und erkannte 
bereits nach kurzer Zeit die ungewohnliche Begabung des Junglings. 
Deshalb machte er ihn zu seinem Schiller und Freund. Er lehrte ihn die 
Grundideen seines Bekenntnisses und fiihrte ihn in alle Geheimnisse des 
westlichen Religionskults ein. Bald nachher starb der Lama. Von diesem 
Augenblick an hielt es den Jiingling nicht mehr in der Einóde; mit allen 
Kraften strebte er gen Westen, um in der Heimat seines geliebten Lelirers 
tiefere und griindlichere Kenntnisse des neuen Glaubens zu erhalten. Auf 
seinen langen, miihseligen Fahrten traf es sich, dafi Zsonchawa nach Lhassa 
kam. Hier hatte er ein Gesicht: es wurde die Mahnung an ihn gerichtet, 
in dieser Stadt zu bleiben und von hier aus die neue Lehre zu verbreiten> 
von hier aus solle sie durch das ganze Land dringen und die Seelen der 
Menschen erfullen. Zsonchawa folgte diesem Ratę und fand auch sehr bald 
Anhiinger fur seine Lehre; die ersten Schiiler waren seine zahlreichen 
Frcunde, spater gewann er in der Stadt Lhassa selbst und sogar am Hofe 
des Dalai-Lama iiberaus grofien Zuspruch. Jetzt aber war Zsonchawa an 
einem Wendepunkt angelangt; seine Lehre begegnete der Opposilion. Man 
hatte beschlossen, die Stadt um jeden Preis von diesem Lama, dessen EinfluR 
von Tag zu Tag starker wurde, der immer neue Scharen fur seine Lehre

1) =  „Oh, Du heiliges Kleinod imLotus, Amen!" Mit „Kleinod“ ist Bodhissatva Awa- 
lokiteschwara gemeint, der aus dem Kelch derLotosblume geboren wurde. D. Herausg.
2) Nach Behauptung einiger Gelehrten soli dieser langnasige Lama ein katholischer 
Missionar gewesen sein, nach anderen ein Nestorianer. Die tibetische Geschichte 
dagegen kennt Einzelheiten dieser Legende iiberhaupt nicht. D. Herausg.
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gewann, zu befreien. Zu diesem Zwecke begab sich der Dalai-Lama selbst 
in der Kleidung eines gewóhnlichen Lamas in die Hiitte Zsonchawas. Er 
beabsichtigte, diesem in einer persónlichen Unterredung, die nur religióse 
Fragen beriilirte, in geschickter Weise eine Falle zu stellen, damit sich der 
Reformator in Widerspriiche verwickle und dadurch dann vor der Menge 
lacherlich gemacht werden kónnte.
Zsonchawa empfing den fremden Lama sehr kuhl, er achtete seiner kaum 
und verharrte ruhig im Gebet. Der Dalai-Lama seinerseits versuchte den 
frommen Mann in seiner Inbrunst zu stóren, aber der grolie Lehrer schien 
nichts zu hóren, er betete weiter und bewegte in seinen Handen einen Rosen- 
kranz. Plótzlich falite der Dalai-Lama nach seinem Hals, denn er spurte 
den Bili eines Insekts; es gelang ihm auch, das Tier zu fangen und zwischen 
den Fingern zu zerdriicken. In diesem Augenblick erhob Zsonchawa sein 
Haupt und schaute den Dalai-Lama, den er schon langst ais solchen erkannt 
hatte, zornerfullt an. Er erhob die Stimme und machte ihm heftige Vor- 
wiirfe, dali er die Gebote des Buddhismus, die das Tóten jedes Lebewesens 
auf Grund des Glaubens an die Seelenwanderung verbiete, nicht achte: 
„Durch diese deine Tat“, sagte Zsonchawa streng, „hast du dir selbst dein 
Urteilgesprochen!“ — Besiegt und beschamt zog sich der also bloBgestellte 
Dalai-Lama zuriick. Am Ausgang der Hiitte stieli er mit seinem hohen Hut 
an die Pfosten der Tur, so dali der Hut zur Erde fiel. Dies bedeutete fur 
die Tibeter, dali der alte Glaube gestiirzt werde, und dali nun die Zeit 
gekommen sei, den wahren Glauben anzunehmen, den Zsonchawa predigte. 
So ist es denn auch geschehen. Der rotę Hut, der vom Kopfe des Dalai-Lama 
gefallen war, wurde von nun ab durch den gelben Hut, das Symbol der 
„Geliig-Pa-Sekte“, der Sekte der reformierten Religion, ersetzt. Gleich- 
zeitig wurde das Symbol des Blutes durch das Symbol der Sonne verdrangt, 
dereń Energie auf unserem Planeten das Dasein aller Lebewesen erhalt.“ — 
Die zweite Sagę, die von Rockhill niedergelegt ist, gibt Zsonchawas 
Erlebnisse und die Entwicklung der Lehre etwas anders wieder:
„Jm Jahre i36o gebar eine Frau, namens Sching-Sa-Hu, unweit der Stelle, 
an der jetzt das Kloster Gumbum steht, im Arndo-Gebiet, einen Solin, dem 
sie den Namen Zsonchawa gab. Spater erhielt Zsonchawa den Namen 
Ti-Rinbotsche, d. h. der „Wertvolle Herr“. Ais der Knabe sieben Jahre 
alt wurde, weihte ihn die Mutter der Kirche. Sie schnitt ihm das Haupthaar 
ab und warf es aus dem Zelte heraus. An der Stelle, an der das Haar zu 
Boden fiel, erwuchs alsbald derberiihmte „heilige Baum“. Vom sechzehnten 
Lebensjahre an widmete sich der Knabe mit groliem Eifer theologischen
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Studien, und wanderte mit siebzehn Jahren auf den Rat seines Lehrers 
nach Lhassa, um dort auf der hohen Schule seine Kenntnisse zu ver- 
vollstandigen. In Lhassa hat er dann auch tatsachlich alle Sekten der 
buddhistischen Religion studiert. Seine Lehre schuf einen groften Kreis 
von Anhangern um ihn; ganz besonderen Beifall aber fanden seine kritischen 
Betrachtungen iiber die Organisation und die Disziplin des geistlichen 
Standes.
Durch den tibetischen Kónig unterstiitzt, gelang es Zsonchawa sehr bald, 
eine neue buddhistische Sekte, die „Geliig-Pa-Sekte“ zu grunden. Unweit 
von Lhassa erbaute er das sogenannte „Gliickliche Kloster“ — „Galdan- 
Gomba“. Zsonchawas neue Lehre verbreitete sich nicht nur inTibet, sondern 
auch in der Mongolei mit grofier Schnelligkeit, wahrscheinlich auch deshalb, 
weil um diese Zeit an Zsonchawas Geburtsort das Kloster „Gumbum“ erbaut 
wurde, d. h. das „Kloster der hunderttausend Burchane“. Dieser Name 
ist jedenfalls auf die vielen Bildnisse zuriickzufiihren, mit denen die Blatter 
des heiligen Baumes geschmiickt waren.“
Die Chinesen haben dieses Kloster stets das „Kloster der Dagoba" genannt, 
iiber das sich die ersten Angaben im 18. Jahrhundert bei Orazio della Penna 
finden.
Das jetzige Kloster Gumbum ist eines der beriihmtesten, wichtigsten und 
belebtesten Kloster der Amdo - Hochebene; seine Griindung liegt etwa 
fiinfhundert Jahre zuriick.
Die Ursachen der glanzenden Entwicklung von Gumbum sind teils in seiner 
geographischen, teils in seiner politischen Lagę begriindet. Dank dieser 
Umstande wurde das Kloster nicht nur zum Zentrum des buddhistischen 
Kults, sondern es wurde gleichzeitig auch das Zentrum der Karawanen- 
strafien ftir die chinesische Provinz in der Richtung Urga, Kaschgar, Peking 
und Ssytschuan. Hier kreuzen sich tatsachlich die Hauptverkehrslinien des 
Landes.
Die Lehre des Zsonchawa ist nicht nur in Tibet und in der angrenzenden 
mongolischen Gobi, sie ist auch in dem Gebirge Tjan-Schan, in Trans- 
baikalien und in den Astrachan-Steppen heimisch geworden. Uberall in 
diesen Landen wird der Sekte der „Gelbhiiter", wie Zsonchawas Lehre heifit, 
die grófite Ehre erwiesen.
Jeder einigermafien in seinem Glauben gefestigte Lamaite kennt die dem 
Zsonchawa geweihte Lobeshymne, die allgemein nach den ersten Worten 
„Migzsema“ genannt wird. Zsonchawa erscheint ihnen allen ais sichtbare 
Yerkórperung der Yollkommenbeit, ais Beistand, Beschutzer, Helfer und
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Tróster, der aller Menschen Erdenleid tragen hilft. Bei ihm kónnen 
sie Zuflucht suchen; ihre Gebete wird er erhóren, deshalb auch sind die 
Tempel und Bethauser mit Statuen und Bildnissen Zsonchawas uberfiillt; 
viele Glaubige tragen sein Bild auch ais Amulett auf der Brust.
Das Kloster Gumbum ist amphitheaterartig an den Hangen der umrandenden 
Hóhen aufgebaut. Sein historischer „Tempel mit dem goldenen Dach", die 
weiBen Ssuburgane und die Wohnhauser der Mónche gruppieren sich 
malerisch im Talgrund. Dort, unweit des Brunnens, der kristallklares 
Wasser spendet, wachsen schlanke Pappeln. Der grófite Teil aller Bauten,

Kloster Gumbum.

die zu dem Kloster Gumbum gehóren, ist sehr alt und weist eine grofie 
historische Vergangenheit auf.
Von allen Heiligtiimern des Klosters ist heute nur noch der Haupttempel 
mit dem goldenen Dach im Urzustand erhalten; die iibrigen Bauten sind 
grófitenteils den Dunganen-Aufstanden zum Opfer gefallen. In den Jabren 
1861 bis 1874 ist Gumbum durch den Rauberstamm Chui-Chui schwer 
heimgesucht worden; es wurde fast vollig zerstórt und gepliindert. Bei dem 
neuen Aufstande vom Jahre 1895 lagen die Verhaltnisse giinstiger. Das 
Kloster konnte den Aufstandischen sehr bedeutenden Widerstand entgegen- 
setzen. Die Lamas und alle Gemeindemitglieder hatten in emsigem FleiBe
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alle Arten von Waffen, Sabel, Lanzen, Gewehre und andere Ausriistungs- 
gegenstande hergestellt und die Verteidigung des Klosters bis ins kleinste 
vorbereitet. Damals wurden auch, um allen Uberfallen wirkungsvoll be- 
gegnen zu kónnen, langs der Hauptstralien starkę Mauern und Wachtturme 
sowie Walie errichtet. Bewaffnete Posten sorgten bei Tag und Nacht an 
allen kritischen Punkten fur die Sicherheit des Klosters und der Insassen. 
Bei dem letzten Aufstande sammelten sich dort die Einwohner aus der 
Umgebung, um im Kloster Zuflucht zu suchen. Auf diese Weise wurde 
die Zahl der Verteidiger ganz erheblich vergrófiert. Doch wahrend der 
Belagerung Gumbums brachen bei den Eingeschlossenen Krankheiten aus, 
vor allem Diphtherie und Pocken. Die schwierige Lagę und die Hoffnungs- 
losigkeit wuchs damals mit jedem Tage. Schliefilich entschlossen sieli die 
Lamas trotz des Widerstandes ihres obersten Priesters, des Da-Lama, 
einen Ausfall gegen die Dunganen zu wagen. Eine Abteilung tapferer Lamas 
stiefi, unterstiitzt von tapferen Kuku-Nor-Tanguten, aus dem Kloster hervor 
und unternahm einen heftigen Angriff gegen die Belagerer. Die Dunganen 
wurden in die Flucht geschlagen, und die Klosterbriider kehrten wieder nach 
Gum bum zuriick. Dieser iiberaus tapfere Angriff seitens der Lamas ver- 
fehlte seinen Eindruck auf die Feinde nicht. Sie gaben die Belagerung 
augenblicklich auf und zogen sich fluchtartig in ihre Heimat II-Tschou 
zuriick.
Noch heute erzahlen die Lamas mit Begeisterung von den Heldentaten ihrer 
Klosterbriider; in diese Schilderungen haben sich im Laufe der Zeit viele 
legendarische Einzelheiten verwoben. So kann man hóren, dafi die Ver- 
teidigung und ihre Erfolge hauptsachlich auf eine einzige Kanone zuriick- 
zufiihren gewesen ware, die faustgrofie Steine unter die Feinde geschleudert 
habe. Diese sagenhafte Kanone soli sehr lange brauchbar gewesen sein, bis 
sie eines Tages ihren Dienst versagte und in Stiicke zersprang. Der Vorgang 
habe unter den Klosterinsassen eine gewaltige Panik hervorgerufen, weil sie 
nun ihrer besten Waffe beraubt, von Stunde zu Stunde mit der Ubergabe 
des Klosters rechneten. Fast alle hatten den Mut verloren, nur der Gegen 
Atsehja-Ara-Ga wollte das Spiel nicht aufgeben. Er ermunterte die kampf- 
muden Lamas und flófite ihnen Vertrauen ein, er ermahnte sie zum Aus- 
harren und gab ihnen den Glauben an die Unbesiegbarkeit ihrer Waffen 
wieder. Doch allmahlich wich die Zuversichtlichkeit von neuem der 
Hoffnungslosigkeit, und die Stimmung sank immer tiefer. Da fafite der 
Gegen einen entscheidenden Entschlufi: er iibergab das Kommando seinem 
ersten Helfer, verschluckte zwanzig Nadeln und gab sich den Tod.
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Ais die Mon che von diesem neuen Ungliick hórten, verloren sie vollstandig 
den Mut. Fast zu gleicher Zeit konnten sie aber feststellen, daB im feind- 
lichen Lager eine grofie Verwirrung entstand. Es war namlich, wie die Sagę 
weiter erzahlt, ein unerhórtes Wunder geschehen: die zwanzig Nadeln, die 
dem groBen Gegen die tódlichen Wunden beigebracht hatten, verwandelten 
sich in zwanzig Kanonen, die nunmehr den gróBten Teil des Feindes ver- 
nichteten. Ais die Dunganen diese unerhórte Ubermacht und die Wirkung 
der Kanonen erkannten, zogen sie sich fluchtartig zuriick.
Das Kloster Gumbum hat zwólf groBe Haupttempel1), die in zwei Sonder- 
abteilungen zerfallen:
1. Die gewóhnlichen Gótzentempel oder Lhakane sind Wohnraume der vor- 
nehmen Gegen; auBerdem finden sie aber auch in allen Klóstern ais Gebets- 
stiitten Verwendung;
2. die Tempelschulen oder Kollegien, wo die Lamas studieren und iiber die 
verschiedenen buddhistischen Kultfragen disputieren.
Die dem Kloster Gumbum zugehórige Hochschule zahlt vier Kollegien:

1. das wissenschaftliche,
2. das medizinische,
3. die Fakultat der Betrachtung und
4. das Kollegium zur Erforschung der mystischen Literatur der Tantra.

In dem wissenschaftlichen Kollegium* 2) findet allmorgendlich das Lesen der 
Sutras statt. Daran miissen pflichtmaBig alle Lamas teilnehmen, denn an 
diesen Gottesdienst schlieBen sich Disputationen an. Wenn die Ubung 
beginnt, wird ein Signal gegeben; es wird namlich auf der heiligen Muschel 
geblasen. Im AnschluB daran tragen die Lamas die Sutras in den Saal 
herein. Zu beiden Seiten des Hauptsessels nehmen die alteren Lamas Platz ; 
die jiingeren hingegen und alle Zuhórer bleiben auf dem Vorhofe vor dem 
Kollegiensaal. Sobald die Lamas mit den Sutras nahen, setzen alle An- 
wesenden ihre gelben Miitzen auf.
Nachdem die Versammlung einige Augenblicke in tiefer Stille verharrt hat, 
beginnen die Schuler mit lauter Stimme die Sutras zu lesen, wobei das ganze 
Auditorium die Worte leise mitspricht. Nach Beendigung der Lektiire setzt 
die Disputation ein. Die alteren Lamas erklaren das Gelesene, und alle 
Anwesenden beteiligen sich durch Fragen und Darlegungen ihrer Auffassung

*) i. Tschschain-Jn-Gun-Ssuk. 2. Altyn-Ssume. 3. Tschshuchyn. 4. Schan-Chan.
5. Gonk-Chan. 6. Zoktschen-Dukan. 7. Schahden-Lhakan. 8. Naitschun-Zsan-Chan. 
9. Tschsh-juba-Lhakan. 10. Manba-Dukan. 11. Donger-Dukan. 12. Ulan-Lawren.
2) Nach W.Filchner: Ein Beitrag zur Geschichte des Klosters Kumbum. Berlin 1906.
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lebhaft an der Disputation. Oft genug entsteht ein sehr reger Wortstreit. 
Nachdem das Kolloquium beendet ist, hat der Sieger das Recht, dem Be- 
siegten auf die Schultern zu steigen und sich einmal im Hofe herumtragen 
zu lassen.
Die Lamas, die dieses Kollegium leiten, spielen auch in der Verwaltung des 
Klosters eine nicht unbedeutende Rolle. Ihnen obliegt u. a. auch die Ver- 
sóhnung der siindigen Menschen, die durch ihre Ubertretungen die Gótter 
erzurnt haben. Dieser Kultdienst ist von einer eigenartigen Zeremonie 
begleitet: Einige Lamas bitden eine Versammlung, alsdann wird eine Grube 
ausgehoben, in die unter SelbstanklagenGeld, KleiderundandereGebrauchs- 
gegenstande des reuigen Sunders hineingeworfen werden. Sollte das ais 
Siihne nicht ausreichen, so mufi dieser all sein Hab und Gut — Kamele, 
Pferde, Schafe usw. unter die benachbarten Nomaden und Chinesen ver- 
teilen. Nach einigen Tagen werden die vergrabenen Gegenstande wieder 
ans Licht gebracht und unter neuen Zeremonien verbrannt. Das etwaige 
Geld kommt dem Haupttempel des Klosters zugute.
Unter den Gegenstanden, die im Kollegium aufbewahrt werden, findet sich 
ein mit Blut gemaltes Bild des heiligen Zsonchawa. Dieses Bild wurde der 
Mutter Zsonchawas aus Lhassa nach Amdo gesandt. Die Sagę erzahlt weiter, 
dali dieses Bild, ais Zsonchawas Mutter es in die Hande nahm, Leben erhielt 
und ihr die Nachricht gab, dafi der auserwahlte Sohn sich in der Stadt 
Lhassa befinde.
Das zweite, sehr bedeutende Kollegium beschaftigt sich mit den Methoden 
der Heilung der gewóhnlichen Krankheiten. Alljahrlich gegen Ende des 
Sommers ziehen die Studenten unter Fiihrung ihrer Lehrer hinaus auf die 
Wiesen, wo sie heilkraftige Krauter sammeln, aus denen dann Arzneien 
bereitet werden. Die Heilmittel werden fast ausschlieBlich in trockenem 
Zustande verabreicht und in rotfarbigen Papiertiiten aufbewahrt. Eine 
chemische Verarbeitung dieser Stoffe findet jedoch nicht statt. Der Posten 
des obersten Leiters des medizinischen Kollegiums wird nach besonderer 
Wahl besetzt; der Antritt eines Neuerwahlten ist stets mit bestimmten, 
grofien Zeremonien verbunden.
Das Kollegium der Betrachtung hat aufier dem Studium der Literatur- 
geschichte die Totenmessen und Begrabnisfeierlichkeiten zu verrichten.
Die Mitglieder des vierten Kollfegiums, dem die Erforschung der mystischen 
Literatur der Tantra obliegt, sind einem sehr strengen Statut unterworfen. 
Sie fiihren ein asketisches Leben und miissen ihren Leib zahlreichen 
Kasteiungen und Selbstziichtigungen aussetzen. So diirfen sie nur in
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gekriimmter Lagę schlafen, miissen auf den StraBen im Gansemarsch gehen, 
und jeder ist an die im Zeremoniell vorgeschriebene Korperhaltung ge- 
bunden. Bleibt einer stehen, so miissen augenblicklich alle iibrigen dasselbe 
tun.
Der alteste Tempel des Klosters Gumbum, der Tempel Tschscham-In-Gun- 
Ssuk, ist von dem Griinder des Klosters erbaut. Ein anderer Tempel — 
Zoktschen-Dukan —, der fiinftausend Glaubige faBt, war, ais ich ihn 
besuchte, mit einer eigenartigen stockigen Luft erfiillt. Wahrscheinlich 
wird dieses Bethaus niemals geliiftet, und ich habe es nicht verstehen kónnen, 
wie sich jemand langer ais fiinf Minuten darin aufhalten kann, ohneAtem- 
beschwerden zu bekommen. Ganz in der Nahe prangt der reiche Gótzen- 
tempel, der von glasierten steinernen Wanden umgeben und mitgoldenen 
Dachem gekrónt ist. Das ist der Tempel Altyn-Ssume-Zsu, in dem nach 
der Gberlieferung die heiligen Gebeine Zsonchawas unter einem reich ver- 
goldeten Ssuburgan ruhen sollen.
In der Bibliothek dieses Tempels finden sich unter zahllosen anderen 
Buchern auch die Schriften Zsonchawas, die auf 16 Bandę verteilt sind 
und den Namen Zsung-Bum tragen. Dieses Hauptwerk des groBen 
Reformators behandelt das Thema der Erreichung der Vollkommenheit 
durch den Menschen; diese Schriften kónnen denen Gautama-Buddhas an 
die Seite gestellt werden.
Ais ich das Kloster besuchte, wimmelte es von Menschen. Besonders groB 
war der Andrang zum Tempel Altyn-Ssume sowie zu dem benachbarten 
Tempel Tschshju-Chyn, in dem sich das lebensgrofie Standbild Zsonchawas 
befindet. Hier vor dem Standbilde des Heiligen war der Auflauf der Menge 
beinahe lebensgefahrlich. In der Vorhalle standen in langen Reihen die 
Lamas, die auf einem bestimmten Platze die vorgeschriebenen Knie- 
gebete zu verrichten haben.
Ganz nahe am Tempel Schabden-Lhakan wachst der heilige Baum Ulan- 
Zsan-Dan, eine Art Flieder. Die Lamas behaupten, dafi alle rechtglaubigen 
Buddhisten auf den Blattern dieses Baumes das Bildnis Zsonchawas er- 
blicken kónnen. Mit groBer Aufmerksamkeit habe ich mir daraufhin die 
Blatter des Baumes angesehen, konnte aber beim besten Willen nichts 
Bemerkenswertes darauf entdecken. Ich habe es mir nicht versagen kónnen, 
in einem unbewachten Augenblick einen kleinen Zweig des Baumes ab- 
zubrechen, den ich in meinem Taschenbuch verbarg. Nach der Bestimmung 
von Diels und Kreutner handelt es sich hier um einen Fliederbaum, eine 
Syringa amurensis bzw. Syringa japonica.

125



Das Innere des Tempels Schabden-Lhakan birgt aufier gewóhnlichen 
Burkanen nocb eine Menge ausgestopfter wilder Tiere: Tiger, Leoparden, 
Baren, Nahoor-Schafen, Antilopen u. a.
Der Tempel Naitschun-Zsan-Chan macht mit seinen dunkelroten Wanden 
und seiner goldenen Dachverkleidung einen iiberaus imposanten Eindruck. 
Uber dem Hauptportal ist eine prachtige chinesische Inschrift an- 
gebracht, in unserer Sprache etwa: „Die Majestatische Tugend regiert 
glanzend.“ In der Nahe fallen acht in einer Reihe stehende Ssuburgane 
auf. Diese blendend weifi angestrichenen Denkmaler haben folgende 
Geschichte:
Die Chinesen trachteten seit den altesten Zeiten danach, die Grenzen der 
Provinz Gan-Ssu willkurlich zu erweitern. Zu diesem Zwecke wollten sie 
alle dem Kloster gehórigen Grundstucke an sich reiBen. Ihr Unterfangen 
fand bei den Lamas, dereń Zahl sich in friiheren Jahrhunderten auf 2 5oo 
belaufen haben soli, heftigen Widerstand. Sie verteidigten, von ihren acht 
Gegen angefiihrt und von den Kuku-Nor-Nomaden unterstiitzt, ihre Rechte 
in nachdriicklichster Weise. SchlieBlich mischte sich sogar die chinesische 
Regierung in diesen Streit, indem sie vorgab, die Klosterbriider hatten eine 
Revolte angezettelt. Daraufhin sandte der Bogdo-Khan unter Fiihrung des 
Prinzen Nen-Gun-Wan eine Abteilung Soldaten. Der Prinz stand in dem 
Rufę eines sehr rohen und grausamen Patrons. Er kam alsbald nach Gum- 
bum, wo er eine sehr strenge Untersuchung einleitete, die mit dem Ergebnis 
endete, daB die acht Gegen des Klosters den Aufruhr angezettelt hatten und 
ais Hauptschuldige zur Rechenschaft zu ziehen seien. Er befahl diese zu 
sich, um an ihnen das Urteil zu vollstrecken. Ais sie erschienen, legte er 
ihnen die Frage vor: ,,Ihr Gegene, die ihr so weise seid, die ihr alles wisset, 
was war, was ist und was sein wird, so saget mir nun, wann ist eure Todes- 
stunde gekommen?“
Die Gegene erschraken ob dieser Anrede heftig und antworteten rasch und 
entschlossen: ,,Morgen!“
„Nein,“ sagte der Prinz, „diesmal irrt ihr, noch heute sollt ihr sterben!" 
Sogleich gab er seinen Soldaten den Befehl, die Verurteilten zu enthaupten. 
Dies geschah denn auch. Daraufhin wurden die Leichen verbrannt und an 
der Stelle der Hinrichtung acht weiBe Ssuburgane erbaut.
Es wird weiterhin erzahlt, dali der Prinz Nen-Gun-Wan nach dieser Hin
richtung nach dem Tal Dun-Tsche-Gou zog und dort die Lamas des Klosters 
Tsche-Ma-Dscha-Zon zu sich ins Lager befahl, um sie ebenfalls umzubringen. 
Die Lamas gingen diesmal jedach nicht in die Falle, die ihnen der Prinz 

126



geslellt hatte. Sie wollten ihr Leben so teuer wie móglich verkaufen und 
gingen dem Prinzen bewaffnet entgegen. In diesem Kampfe fand der Prinz 
den Tod, und sein Heer fliichtete angesichts der Ubermacht der Lamas in 
die Heimat. —
Dem Haupttempel des Klosters gegenuber ist ein grofier Komplex ein- 
gezaunt, der mit Wald und Wiesen bestanden ist. Hier pflegen sich die 
Lamas zu óffentlichen Disputationen zu versammeln, die mit grobem Larm 
verbunden sind, weil Hunderte von Menschen zu gleicher Zeit reden.

Acht weibe Ssuburgane, zura Gedachtnis der hingerichteten Gegene erbaut.

Es herrscht namlich der Brauch, dali die Studenten und die jiingeren Lamas 
auf die ihnen gestellten Fragen in singender Stimme im Chore antworten. 
Nebenher erklingen aber auch einzelne dazwischen gerufene Laute. Ais ich 
zum erstenmal, ohne darauf vorbereitet zu sein, in die Nahe dieses Garten- 
zaunes trat, war ich durch das eigenartige Bild, das sich mir bot, derartig 
bestiirzt, dafi ich glaubte, im Kloster ware irgendein Ungliick passiert.
Alle Gebaude, die zu dem Klosterkomplex gehoren, sind sehr stark gebaut; 
sie verraten in ihrer Architektur unbedingt auch Geschmack und werden 
reinlich gehalten sowie gut geheizt. Infolge der iiberaus giinstigen Lagę 
des Klosters sind die hygienischen Verhaltnisse durchaus befriedigend. Der
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nahe Wald, die vielen Baume und zahlreichen Blumen tragen wesentlich 
zu einem giinstigen Gesamteindruck bei; das alles wird ubrigens von sehr 
geschickten und fleifiigen Handen wohlbewanderter Lamas sorgfiiltig 
gepflegt.
Im Kloster Gumbum leben 63 Gegene, denen die Oberaufsicht iiber die 
Lamas ubertragen ist. Ihnen unterstehen ungefahr 35oo Lamas. Manche 
Forscher geben eine weit hóhere Frequenzzahl des Klosters an. Ihrer Rasse 
nach gehóren die Klosterinsassen der mongolischen, tangutischen und 
tibetischen Nationalitat an. Die hóchste Gewalt im Kloster iibt der Atschja- 
Gegen, der in seinen Amtern durch seinen Sekretar und den Gezkui unter- 
stiitzt wird. Letzterer verwaltet die Zivil-Angelegenheiten. Der ganze 
Verkehr mit den Behórden des Landes liegt in den Handen von drei hierzu 
erwahlten Personen: dem Da-Lama, dem Ssan-Lama und dem Emtschi- 
Lama. Ihnen ist gewóhnlich noch ein Gezkui beigegeben.
Dieser letztere, dem auch die Oberaufsicht iiber die aufiere Ordnung und 
Reinlichkeit des Klosters ubertragen ist, macht zweimal in jedem Monat 
einen Rundgang durch alle Strafien, wobei er mit grófiter Sorgfalt auch die 
entferntesten Ecken inspiziert. Auf diesem Inspektionsgange wird er von 
zwei Gehilfen begleitet, dereń jeder einen vierkantigen geschnitzten Stab 
tragt. Mit diesem Stabe bearbeiten die Leute auf Befehl des Gezkuis die 
Riicken und Schultern der Lamas, die sich irgendwie gegen die Vorschriften 
vergangen haben. Aufier diesem Ziichtigungsinstrument findet man in 
vielen Tempeln neben der Tur noch eine kurze Peitsche aus Lederriemen 
aufgehangt; sie dient ais Mahnung fur die Klosterbriider, nicht gegen die 
Hausordnung zu yerstofien. Unbedingt gewinnt man den Eindruck, dafi 
diese Warnung ihren Zweck erreicht und zur Erziehung der frommen 
Briider wesentlich beitragt, denn sie betragen sich im allgemeinen sehr gut 
und zeigen den weltlichen Verfiihrungen gegeniiber meist groBe Selbstzucht. 
Eine der Statten, an denen die weltliche Lust iippige Feste feiert und wohl 
auch manchen wankelmutigen Klosterbruder in Versuchung bringt, ist der 
benachbarte chinesische Ort Loh-Sser1). Es ist den Lamas bei Strafe ver- 
boten, diesen Ort zu betreten, und doch kommt es vor, dafi einige von ihnen 
gegen dieses Gesetz yerstofien und die heitere Gesellschaft in Loh-Sser 
aufsuchen.
Zur Feier der grofien buddhistischen Feste pilgern alle rechtglaubigen 
Lamaiten aus ganz Zentralasien nach dem Kloster Gumbum. Unter ihnen

x) Auch Lussar genannt. D. Herausg.
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befinden sich auch Nomaden aus Siid-Mongolien und vom Kuku-Nor sowie 
die Bewohner Nord-Mongoliens uhd Tibets. Zahilose Pilgerkarawanen 
bevólkern um diese Zeit die Hauptstrafien; aus allen Himmelsrichtungen 
ziehen die Glaubigen heran, um das hohe Fest an heiliger Statte zu 
feiern. Manche von ihnen gehen in ihrem Glaubenseifer so weit, dafi 
sie auf dem Wege nach Lhassa vorher noch alle Heiligtiimer aufsuchen, die

Atschja-Gegen, der hóchste Priester des Klosters Gumbum.

Zsonchawa geweiht sind, um sich in briinstigem Gebet zu sammeln. Meist 
finden sie in diesen Klóstern sehr gastfreundliche Aufnahme.
Das Kloster Gumbum ist eines der reichsten. Seine Reichtiimer steigern sich 
von Jahr zu Jahr; durch die recht haufigen Opfer der Nomaden wachsen 
die Hornviehherden des Klosters, die allein schon unerhórte Werte dar- 
stellen. Aber aufier diesen Gaben bringen die Nomaden den Tempeln noch 
Schatze an Gold, Silber, Goldstickereien, Moschus usw. Nebenher stellen 
sie aber den Klosterbriidern fast alle Produkte, die fur den Lebensunterhalt 
erforderlich sind, ais Geschenke zur Verfiigung. Aufier diesen freiwilligen
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Gaben lebt das Kloster noch von Ałmosen. Viele Lamas sind standig auf der 
Wanderung und ziehen in die benachbarten Nomadenorte, wo sie Burkane, 
Chadacks und andere Kułtgegenstande in Tausch gegen Naturprodukte an- 
bieten. Der Nomadę ist gutmutig und kann niemals die Bitte eines Lamas 
abschlagen. So ziehen diese dann gewóhnlich viel reicher von dannen, ais 
sie gekommen waren, und tragen dem Kloster unablassig grofie Schatze zu. 
In Gumbum finden fast standig religióse Feste statt. Der Reigen des Jalires 
zeigt nur verhaltnismaBig w.enige Tage, die keiner besonderen Feier unter- 
worfen sind. Im Februar findet das Fest des „Neuen Jahres“ oder das Fest 
des „Sieges der wahren Religion iiber die Ketzerei“ statt. Es ist ein 
Freudenfest ersten Ranges, das mit Musik, mit Tanzen, Theatervor-

Zsonchawa-Bildnis in Metali.

stellungen und Feuerwerk begangen wird. Dabei wetteifern die Pilger in 
Frómmigkeit und Ausgelassenheit und iiberschreiten zuweilen die Grenzen 
des Erlaubten.
Noch sind diese Festlichkeiten nicht zu Ende, da kommen schon wieder neue 
Pilgerscharen aus den verschiedensten Gauen Tibets und der Mongolei nach 
Gumbum, um das „Fest der Blumen“ oder das „Fest des Oles“ zu feiern. 
Um diese Zeit ist das Kloster derartig uberfiillt, dafi es bei weitem nicht 
in der Lagę ist, die Glaubigen alle aufzunehmen. So bleiben die Pilger
scharen im Umkreis des Klosters und bauen an den Hiigeln und Abhangen 
ganze Zeltlager auf. In solchen Zeiten ist weithin kaum etwas anderes zu 
sehen, ais die schwarzen Filzzelte der Tanguten und der Tibeter. Die mit- 
gefiihrten Tiere tragen eine besondere Notę in das bunte Bild; das Wiehern 
der Pferde, das charakteristische Schreien der Kamele, das Grunzen der 
Yaks, das Klaffen der Hunde und der Larm, den die Menschen selbst ver- 
ursachen, vereinigen sich zu einem sonderbaren Konzert; man hórt fast
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ununterbrochen ein Brausen in den Liiften, das zuweilen erheblich durch die 
Tóne der Gongs und Posaunen, die zum Gebet rufen, und durch den rhyth- 
mischen Gesang der betenden Mónche gesteigert wird.
Der englische Forscher Rockliill hat dieses letztgenannte Fest in seinem 
Werke „The Land of the lamas“ sehr treffend beschrieben, weshalb ich 
diese Stelle hier wiedergebe:
Im Tempel ist ein hoher Altar aufgestellt, der iiber und iiber mit brennenden 
óllampen besat ist. Daneben erheben sich in mehreren Reihen grofie

Schabden-Lhakan, der Tempel des ewigen Lebens mit dem heiligen 
Fliederbaume in Gumbum.

Basreliefs. Das unterste stellt den beriihmten Tempel zu Lhassa dar, vor 
dessen Toren sich eine Schildwache bewegt. AuBerdem zeigen sich aber 
auch auf der Erde kleine Reptilien, Blumen und Pflanzen; das alles ist in 
recht hiibschen Miniaturfiguren wiedergegeben, die durch eine Mechanik 
bewegt werden. Aber das weitaus schónste Basrelief stellt ein Bildnis 
Buddhas dar. Vor dem lampengeschmuckten Altar steht eine niedrige 
Bank, die fur die hohen Lamas reserviert ist. Wenn der Gottesdienst bereits 
begonnen hat, erscheinen diese mit groBen roten Laternen in Begleitung 
der gewóhnlichen Lamas. Dann nahern sie sich dem Ólbilde Buddhas. Die 
gewóhnlichen Lamas beugen sich tief zur Erde, erheben dann dreimal die 
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Hiłnde bis zur Stirn und sprechen das Gebet „Om ma-ni pa-dme chum“. 
Inzwischeu haben sich die hohen Lamas vor der Bank kniend niedergelassen. 
In diesein Augenblick werden zu Ehren Buddhas besondere tibetische Lichte 
ais Opfergabe dargebracht. Noch wahrend des Gottesdienstes erscheinen 
plótzlich im Tempel die „Schwarzen Lamas“, die Klosterpolizei . . . 
Mit Peitschenschlagen und energischen Gesten bereiten sie den hóchsten 
Lamas, der Verkórperung Zsonchawas, den Weg. Die Glaubigen werden 
buchstablich auseinandergetrieben und erdulden stumm die Ziichtigungen, 
die ihnen durch die schwarzen Lamas zuteil werden.
Den feierlichen Zug eróffnet der Erste Lama. Unter Vorantritt der hóheren 
Lamas, die tibetische Lichte in den Handen tragen sowie eine Pyramide aus 
Zsamba-Hirse undGerstenmehl,die obendrein mit verschiedenen mystischen 
Symbołen und buntem Papier geschmuckt ist, zieht er in den Tempel ein. 
An seiner Seite schreiteri ein anderer Lama mit dem Zepter sowie eine 
Reihe von Fackeltragern. Der Erste Lama ist in gelbe Festgewander gehiillt 
und tragt eine gelbe Miitze auf dem Haupte. In einer Hand halt er das 
Zepter, in der anderen einen kostbaren elfenbeingeschnitzten Rosenkranz. 
Alsdann tritt der Erste Lama vor das ólgemalde Buddhas. Zu gleicher Zeit 
fallen alle Glaubigen in die Knie. In gesammelter feierlicher Haltung bleibt 
der hohe Priester einige Minuten im Angesicht des Buddha-Bildes stehen 
und widmet sich der Betrachtung. Darauf entfernt er sich in derselben 
zeremoniellen Weise und kehrt in seinen dem Haupttempel gegeniiber 
gelegenen Palast Lavren zuriick. Damit hat denn auch der offizielle Teil 
der kirchlichen Feier sein Ende erreicht. Nun ist der weltlichen LustRaum 
gegeben, auf dereń Altaren die Pilger mit derselben Inbrunst opfern.
Der nachstfolgende grofie Festtag ist der „Verkórperung des Buddha Schak- 
jamuni" geweiht. Diese Feier nimmt einen ganzen Monat, und zwar von 
Anfang April bis Anfang Mai in Anspruch. Am besten laBt sich dieses Fest 
ais eine ununterbrochene Kette von Prozessionen mit Buddha-Bildnissen 
charakterisieren.
Am Anfang des Herbstes steht die vierte grofie Festlichkeit, die „Feier zu 
Ehren desWassers“ . Symbolisch bedeutet sie dieErlósung von allen Siinden, 
die durch das Baden und Wassertrinken erlangt wird. Dieses Fest dauert 
etwa drei Wochen.
Am 25. Tagc des 10. Monats findet die „Lampenfeier“ und gleichzeitig die 
„Feier des Todestages" oder „Himmelfahrt Zsonchawas" statt. Am Abend 
dieses Tages werden unterschiedslos vor allen Gótzenbildern Dauer- 
illuminationen veranstaltet; auf den Dachern der Tempel sind Lampen 
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aufgestellt, so dali der ganze Klosterkomplex in ein Lichtmeer getaucht ist. 
Daneben werden Freudenfeuer entziindet, und aus dem Flammenschein 
deuten die Lamas mit prophetischen Gesten die Ereignisse des kommenden 
Jahres.
Am hóchsten in der Gunst des Vołkes steht aber das „Fest der Mutzen". 
Wahrend dieser Feier sind an zwei oder drei Tagen die Torę des Klosters 
selbst fur die Frauen bei Tag und Nacht geóffnet1). Wahrend dieser Tage

Demtschok-Ssamwara, der Schutzpatron eines Tempels in Gumbum.

ist es jedem Mannę erlaubt, an eine jede Frau, die er innerhalb des Klosters 
antrifft, heranzutreten und ihr die Kopfbedeckung fortzunehmen. Im 
geheimen besteht dann die Vereinbarung, daB die Frauen im Laufe der 
darauffolgenden Nacht die entwendete Kopfbedeckung sich bei den 
Mannern persónlich abholen miissen . ..
Aufier den geschilderten Festlichkeiten finden in Gumbum noch eine ganze 
Anzahl religióser Zeremonien statt, unter denen hier besonders „das Fest

Nach dem Ritual ist den Frauen nur am „Feste der Miitzen“ und am ersten Tage 
des dritten Monats der freie Zutritt zum Kloster gestattet. In Wirklichkeit wird diese 
Vorschrift aber nur mit Bezug auf den Haupttempel eingehalten.
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zum Wohle der Reisenden“ und „das Nachtgebet der Lamas“ hervor- 
gehoben seien.
Die erstgenannte Zeremonie findet am 25. Tage eines jeden Monats statt. 
Samtliche Monche des Klosters miissen sich auf einem benachbarten 
Berge versammeln und ein bestimmtes Gebet sprechen. Alsdann werden 
Figuren aus Papier, die Reittiere darstellen, nach allen Himmelsrichtungen 
und in alle Windę verstreut. Diese Pferde verwandeln sich nach dem Willen 
Buddhas in wirkliche lebendige Rossę und finden den Weg zu ermiideten 
Wanderern, die sie vor dem Lntergange in der Wiiste retten. Diese Zere
monie, die sich allmonatlich wiederholt, hat in den Herzen der Glaubigen 
tiefe Wurzel geschlagen und verfehlt ihren Zweck nicht.
Die originellste und dabei ergreifendste Zeremonie aber bleibt das „Nacht
gebet der Lamas“ . Die feierliche Stille des Klosters wird zwischen 9 und 
10 Uhr abends durch helle Posaunenklange unterbrochen; dazwischen tónt 
das klagliche Heulen der heiligen Muschelhórner, der Gongs oder Tam- 
Tams und das Lauten der Glóckchen.
Die gesamte Bevólkerung des Klosters, unterschiedslos Jung und Alt, ver- 
sammelt sieli dann auf den flachen Dachem ihrer Hauser, auf denen riesige 
Holzfeuer angefacht werden. Gewaltige Rauchsaulen steigen in der ganzen 
Umgebung zum Himmel empor, und die Lamas verrichten in gróBter An- 
dacht ihr Gebet. Unaufhórlich ertónt das ewige Gebet „Om ma-ni pa-dme 
chum“, wahrend die Gemeinde standig ihre Gebetsrader oder Churden in 
Bewegung setzt. Die auf Staben getragenen, weithin sichtbaren, zahllosen 
roten Laternen beleben das Bild und verleihen ihm im Dunkel der Nacht 
einen iiberaus feenhaften Charakter. Kurz nach Mitternacht wird die Zere
monie durch ein allgemeines wfistes Geschrei, das den Uneingeweihten in 
hefligen Schrecken versetzt, ganz plótzlich abgebrochen. Die Lampen und 
Laternen sowie die Freudenfeuer werden ebenso plótzlich ausgelóscht, und 
an Stelle des lauten Lebens tritt die friihere Stille und tiefe Finsternis der 
Nacht. Durch diese eigenartige Zeremonie sollen die bósen Geister aus dem 
Bereiche des Klosters verjagt werden.
Aufier den vielen Tausenden gewóhnlicher Pilger und Wallfahrer hat das 
Kloster Gumbum zuweilen auch den Besuch sehr hochgestellter Persónlich- 
keiten erhalten, so z. B. des chinesischen Kaisers Kan-Si. Er schenkte bei 
seiner Anwesenheit dem Haupttempel ein Exemplar des „Gantschjur- 
Dantschjur", in goldenen Buchstaben ausgefiihrt.
Die harmonische Ruhe, die in allen Kultzentren des buddhistischen Glaubens 
herrscht, ist wohlgeeignet, jeden Menschen mit besonderer Andacht zu
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erfiillen. Wenn man aus dem kleinen chinesischen Milieu mit seinem sehr 
beschrankten Gesichtskreis in die stille Einsamkeit buddhistischer Kloster 
tritt, so wird dieser Unterschied besonders vorteilhaft empfunden.
Die beiden Tage, die ich im Hause des Chambo-Lama Tschajak verbringen 
durfte, sind rasch dahingegangen. Der Vorsteher des Klosters, Atschja- 
Gegen war abwesend; er befand sich auf einer langen Reise nach Peking und 
Japan. Wie ich aus allen Erzahlungen entnehmen durfte, ist Atschja-Gegen 
ein entschiedener Freund der Japaner, die dem Kloster haufige Besuche 
abstatten und die Gastfreundschaft oft ein Jahr und langer in Anspruch 
nehmen. Im Besitz des Klosters sollen sich auch mehr ais 600 japanische 
Gewehre mit zugehoriger Munition befinden. Der hochste geistliche Herr, 
dem die Wrohlfahrt des Klosters anvertraut ist, wiinscht fur alle Falle Yor- 
sorge zu treffen, um etwaigen neuen Aufstanden seitens der Dunganen 
wirkungSYollen Widerstand entgegensetzen zu kónnen.
Am 6. August, dem Griindungstage unserer Geographischen Gesellschaft1), 
verlieB unsere kleine Abteilung das Kloster Gumbum, das uns in so gast- 
licher Weise aufgenommen hatte. Wir nahmen den Kurs nach Donger, wo 
uns die iibrigen Kameraden, die von Ssinin aus direkt dorthin gezogen waren, 
erwarteten.

*) Die „Russische Geographische Gesellschaft" ist am 6. August 1845 inSt. Petersburg 
gegriindet worden.



K apitel X.

Zum „Blauen See“, dem Kuku-Nor.
Zunachst fiihrte der Weg uber mattenreiches Hiigelgelande und dann durch 
ein bebautes Tal mit dichter Bevólkerung. Spater betraten wir die groBe, 
sehr belebte KarawanenstraBe, die sich langs des Stromlaufes des Ssinin-He 
hinzieht.
Auf dieser Strecke hatte ich Gelegenheit, den interessanten Stamm der 
Donger-Wa oder Dalden, wie Przewalsky sie nennt, kennen zu lernen. 
Wahrscheinlich handelt es sich um Mestizen, die von Chinesen und Tanguten 
abstammen und einen ganz besonderen Volkstypus darstellen. Die Dalden 
bevólkern die beiden Ufer des Gelben Flusses oberhalb der Stadt Lan- 
Tschou-Fu. Die ganze Gegend wird unter dem Namen Ssan-Tschuan 
zusammengefaBt und erstreckt sich nórdlich bis an den Ssinin-He. Die 
Bevólkerung lebt in Ziegelhiitten, die von Mauera umgeben sind. Meist 
schlieBen sich mehrere Familien zusammen, um Ackerbau zu treiben; iiber- 
all dort, wo es móglich ist, wird auch fur kiinstliche Bewasserung gesorgt. 
Ihre Sprache steht der mongolischen sehr nahe; der Wortschatz enthalt 
viele chinesische und tangutische Worte. Das Bekenntnis dieses Volks- 
stammes zeigt nichts Bemerkenswertes. In religióser Beziehung sind die 
Dalden sehr zersplittert; teils sind es Buddhisten, teils Mohammedaner, es 
finden sich auch einige Brahmanen darunter. Das Aufiere dieses Menschen- 
schlages wirkt iiberaus sympathisch; die Leute sind im Umgang sehr hóflich 
und liebenswiirdig. Es war mir sehr leid, daB ich meine samtlichen photo- 
graphischen Platten in Gumbum aufgebraucht hatte und nun darauf ver- 
zichten muBte, die freundlichen Bewohner dieses Landstriches im Bilde 
festzuhalten.
Je naher wir langs des Ssinin-He an die Stadt herankamen, desto 
wasserarmer wurde dieser trotz seines schnellen Laufes und zahlreicher 
Strudel und Wasserfalle. Wir fołgten der Strafie, die sich zusehends belebte. 
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Schon dehnten sich Acker und Wiesen in groBen AusmaBen, und schlieBlich 
zeigten sich am Horizont die Tiirme der Stadt Donger.
Die Flora des Ssinin-He-Tales ist sehr reich; wir fanden weidenblattrigen 
Sanddorn, WeiB- oder Hagedorn, deutsche Tamariske, Weidenarten, Berbe- 
ritze, Johannisbeeren, Rhododendron, BeifuB, behaarten Odermennig, 
gemeinen Wiesenknopf, Wiesenknóterich oder Blutkraut, rankenblattriges 
Kreuzkraut, schwedischen Drachenkopf, Schneckenklee, echtes Labkraut, 
Andorn, Enzian, Gypskraut, Wiesenraute, kriechende Moosarten, Natter- 
zunge, Drehling, Hasenohr, Rispenhirse, Veilchen, Erdbeeren, Gichtrosen 
und viele andere Pflanzen in reicher Fiille. Auch gelang es uns, auf unserem 
Marsche eine Menge Insekten zu sammeln.
Am Tage vorher,ehe wir in Donger eintrafen.iiberraschte uns ein so heftiger 
Platzregen, dafi wir in unseren Zelten Zuflucht suchen muBten, weil die 
Wassermengen den Weitermarsch unmoglich machten. Uberall standen 
kleine Siimpfe und tiefe Pfutzen. Ais wir mit unseren Kameraden der 
zweiten Abteilung verabredungsgemafi hier zusammentrafen, herrschte 
beiderseitig groBe Freude. Die Karawanę war in bester Ordnung und hatte 
den ganzen Ubergang von Ssinin in der Zeit von drei Tagen bewaltigt.
Das Stadtchen Donger steht am linken Ufer des Ssinin-He. Es tragt ganz 
den Charakter einer einstigen, nun verfallenen Festung. Die StraBen sind 
schmutzig und staubig; nur im Sommer, wenn die Natur alles in lebendiges 
Grim hiillt, gewinnt diese Stadt ein frischeres Antlitz. Trotzdem bat sie 
eine gewisse Bedeutung fur den Handel, weil sie an der groBen Karawanen- 
straBe zwischen Gan-Ssu und Siid-Tibet liegt; auf der iibrigens allePilger- 
Karawanen nach Lhassa durchziehen.
Unter der Bevólkerung fanden sich auch einige finstere Gestalten; Ver- 
urleilte in Schellengewandern. Soweit ich es ermitteln konnte, wurden keine 
Almosen gesammelt, weil sich die arme Bevólkerung aus freiwilligen Gaben 
der anderen ernahrt. Die buddhistischen Verbrecher sind gróBtenteils selbst 
uberzeugt, daB sie sehr groBe Siinder sind und tragen die ihnen auferlegten 
Strafen deshalb mit groBer Geduld. Manche legen ihre Schellen sogar auch 
dann nicht ab, wenn ihre Strafzeit langst voriiber ist; sie tragen die auBeren 
Zeichen der Schuld noch weiter, weil sie meinen, noch nicht hinreichend 
gebiiBt zu haben.
Die Obrigkeit der Stadt, die von unserer Ankunft bereits benacbrichtigt 
worden war, empfing uns mit groBem Entgegenkommen. Ais die 
chinesischen Kaufleute erfahren hatten, daB wir uns fiir Gegenstande des 
buddhistischen Kults lebhaft interessierten, lieBen sie uns keine Ruhe m ehr;
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wo sie unserer habhaft werden konnten, boten sie uns Burkane und ethno- 
graphische Dinge aller Art an und schlugen schliefilich sogar vor unserem 
Lager einen richtigen Bazar auf.
Hier konnten wir auch die ersten Versuche mit unserem zusammenlegbaren 
Boot machen, von dem wir auf unserer Reise nach dem Kuku-Nor sehr 
viel erwarteten.
Das Wetter war recbt schlecht. Es regnete fast taglich. Der FIiiIj war iiber 
die Uf er getreten und drohte unser Lager zu iiber schwemmen. Auch die 
Kamele, die bekanntlich sehr empfindlich gegen dauernde Feuchtigkeit sind, 
wurden krank. Ihre FiiBe schwollen an, und wir hatten allen Grund, uns 
iiber die Wohlfahrt der Tiere zu beunruhigen. Nach reiflicher Erwagung 
entschloB ich mich, die ganze Ladung der Expedition umzupacken und alle 
schwereren Gegenstande, die wir auf der Reise nach Kuku-Nor nicht un- 
bedingt brauchten, bis zu unserer Riickkehr in Donger zuriickzulassen. 
Kurz vor unserem Aufbruch schlofi sich unserer Karawanę die uns vom 
Ssinin-Zin-Zai in liebenswiirdigsterWeise zur Verfiigung gestellte Bedeckung 
von vier bewaffneten Kavalleristen und einem Dolmetscher an. DerFiirst 
Zin-Zai hatte aufierdem noch an alle Tanguten-Hauptlinge ein besonderes 
Zirkular gesandt, mit dem er auf die Bedeutung unserer Expedition, in- 
sonderheit auf die Wiirde des Staates, der durch meine Person vertreten 
wurde, hinwies. Und in der Tat, dieses Zirkular hat uns sehr wertvolle 
Dienste geleistet; iiberall, wo wir es brauchen konnten, verfehlte es nur 
selten seine Wirkung auf die wilden Nomaden.
Am 12. August setzte sich unsere Karawanę in Marscb. Zum Alpensee 
Kuku-Nor fiihren von Donger her zwei Wege: der nórdliche iiber Dazan- 
Ssume, und der sudliche iiber den Bergriicken Schara-Chotul, den ich 
wahlte. Diesen Weg pflegen iibrigens auch die Beamten auf ihren Dienst- 
reisen zu benutzen. Bis zur Grenze der Oase hatten wir mit ungeheuren 
Schwierigkeiten zu kampfen. Nur mit Miihe brachten die Kamele ihre FiiBe 
auf dem weichen Lehmboden vorwarts; je hóher wir stiegen, desto steiniger 
und trockener wurde der Boden, und damit hatten die Tiere auch besseren 
Weg. Stellenweise trafen wir auf gut bebaute Felder. Die Kornernte war 
iiberall in vollemGange. Auf dem Weitermarsch wurde der Pfad schmaler 
und schmaler und stieg dabei dauernd an. Zuweilen trafen wir tangutische 
Karawanen. Bei den schmalen Serpentinen war das Ausweichen dann mit 
sehr grofien Miihen verbunden und verzógerte den Weitermarsch. Die 
Karawanen der Tanguten bestanden gewóhnlich aus 5o bis 70 Lasttieren, 
die von fiinf bis sieben Berittenen begleitet wurden. Dieselben
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ausnahmslos bis an die Zahne bewaffnet. Die tangutischen Karawanen be- 
fórdern meist Salz und Rohprodukte; ais Lasttiere werden Yaks und Hainyks, 
Hybriden zwischen Yak und Kuh, benutzt.
Mit dem zweiten Marschtage lieBen wir die letzten Spuren der Kultur hinter 
uns und waren nun ganz im Reiche der Nomaden. Vor uns tiirmten sich 
am Horizont die letzten Barrieren des Gebirges, die den schónen Kuku-Nor- 
See vor unseren Augen verbargen. Hier auf den Hóhen herrschte eine klarere, 
reine Luft, die den Horizont betrachtlich erweiterte und das Atmen fiiblbar 
erleichlerte. In hóchster Pracht stand die iippige Natur. Wohin wir auch 
schauten, war ein Bluhen. Die Baume strahlten in leucbtendem Grim, 
Insekten und Schmetterlinge gaukelten durch die Luf te, zahllose Vógel 
sangen fróhliche Lieder, und zwischen den Wiesen huschten Feldmause 
und Murmeltiere lautlos umher. Von den Vógeln begegneten uns besonders 
hiiufig Haubenlerchen, die Raubvógel waren durch Kolkraben und Falken 
vertreten. In den heifiesten Stunden des Tages klang iiberall das reizvolle 
Lied des Rotkehlchens an unser Ohr. Bei einem Ausflug in hohe alpine 
Zonen, bis zu 3354 m iiber dem Meeresspiegel, konnten wir die Ada-Ziege 
(Procapra picticauda) beobachten. Unserem Zoologen gelang in diesen 
Hóhen auch der Fang eines kleinen interessanten Nagetieres (Eozapus 
setschuanus).
Von unbeschreiblicher Schónheit war es, mitten in dem Gebirge allein zu 
wandern und sich ganz den erhabenen Eindrucken der Natur zu iiberlassen. 
Jede Gelegenheit, die sich mir bot, benutzte ich zu solchen einsamen 
Wanderungen. Dann vergingen die Stunden im Fluge; oft war die Nacht 
schon tief herabgesunken, ais ich in das Zelt hineinkroch, um fur den 
nachsten Marschtag die nótigen Krafte zu sammeln. Ein eigentiimlicher, 
leichter Schlaf umfing mich hier; das Ohr vernimmt dann auch die 
leisesten Gerausclie der Wachter, man óffnet die Augen halb, wirft einen 
Blick nach der leuchtenden Venus, die durch die Zeltwand lugt, und iiber- 
zeugt sich vor dem Wiedereinschlafen, wie spat es ist. —•
Am i4. August óffnete sich vor unseren Augen vom Kamme des Schara- 
Chotul endlich die in żartem Blau strahlende Wasserflachę des schónen 
Kuku-Nor, die sich am Horizont mit dem Blau des Himmels vermahlt6. 
Feierliche Stille lag iiber dem ganzen Panorama; die Luft war leicht und 
klar, obgleich die Sonne heftig brannte. In groBer Ferne kreisten die 
Sperber, Geier, Lammergeier und Mónchsgeier. Dort, wo wir den Schara- 
Chotul iiberquerten, bewegten wir uns in einer Hóhe von 354o m iiber dem 
Meeresspiegel. Hier steht auch eine Art Warte, ein heiliges Obo, um das
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sieli vor Zeiten die Tanguten zum Gebete zu sammeln pflegten. Heute 
werden dem Patron des Kuku-Nor die Gebete der Glaubigen an einem 
anderen Platze, im neuen chinesischen Tempel dargebracht, der neben den 
Ruinen einer Zitadelle erbaut worden ist. Ais wir den Kamm iiberstiegen, 
begegnete uns eine Karawanę, die diesen Tempel aufsuchen wollte. Wir 
brachten in Erfahrung, dafi dieser Transport Proviant und andere Dinge 
in den Tempel bringen sollte, der iibrigens alljahrlich von den hohen 
Wiirdentragern der Ssininschen Regierung aufgesucht wird, die regelrechte 
Pilgerfahrten hierher unternehmen.
Je naher wir an den See herankamen, desto haufiger stiefien wir auf 
tangutische Waren-Karawanen sowie Kavalkaden von Eingeborenen unter 
Fuhrung ihrer Hauptlinge. Die letzteren zogen gen Osten, um die 
hohen Gaste zu empfangen. Unter diesen Hauptlingen ist mir einer durch 
seine stolze und iiberaus selbstbewuBte Haltung aufgefallen; es war ein 
Hiiuptling des Stammes Tschamru. Er kam mit unserem Dolmetscher ins 
Gesprach und erfragte die Ziele unserer Expedition. Alsbald trat er mit 
freundlichem Willkommengrufi an mich heran und teilte mir mit, dali er 
iiber unsere Unternehmung bereits unterrichtet sei, und dali wir in jeder 
Hinsicht mit allen Ehren und mit grólitem Entgegenkommen behandelt 
werden wiirden.
Langs der Fliisse und Bache, die ihren Lauf nach dem See nahmen, breiteten 
sich iiberall Nomadenzelte aus, neben denen Haustierherden weideten. Nach- 
dem wir den Fluli Ara-Gol iiberschritten hatten, traten wir aus dem Gebiete 
der Felder und Wiesen heraus und naherten uns dem gewaltigen blauen 
Kuku-Nor-See. Unser erstes Lager in der Nahe des Sees schlugen wir bei 
dem Orte Zungu-Dschera auf. Diese Unterkunft wird niemals aus meiner 
Erinnerung schwinden. Hier am Rande des heiligen Sees waren die Ein- 
driicke am Morgen und Abend geradezu bezaubernd. Das Platschern der 
Wellen, bald weich und żart, bald drauend und grollend, bildete eine 
wunderbare Symphonie, mit der die herrlichen Farben in allen Niiancen ein 
uberwaltigendes und erhabenes Naturbild schufen, das mir fiir alle Zeiten 
unvergelilich bleiben wird.
Kuku-Nor, so nennen die Mongolen den See — Mzo-Gumbum nennen ihn 
die Tanguten, und Zin-Chai die Ghinesen —, bedeutet der „Blaue See“ . 
Fiir die Buddhisten ist es der „Heilige See“. Zahllose Legenden sind mit 
ihm verbunden. Przewalsky iiberliefert uns in seinem Werke „Die Mongolei 
und das Land der Tanguten1' (St. Petersburg, 1875) mehrere solcher 
Legenden. Die hier wiedergegebene wurde uns alsbald nach unserem 
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Eintreffen am Kuku-Nor erzahlt, und ich habe sie sofort niedergeschrieben: 
Vor vielen, vielen Jahren, ais im Tale des Kuku-Nor ausschliefilich Mongolen 
lebten, befanden sich an jener Stelle, an der sich jetzt der Kuku-Nor aus- 
breitet, zwei kleine Teiche. Die Uferbewohner waren nicht sehr sauber und 
haben das Wasser oft verunreinigt; ja, ihre Nachlassigkeit ging so weit, 
dafi sie ihre Bedurfnisse ganz in der Nahe des Teiches verrichteten. Der 
Wassergott Chei-Tschi-Lun wollte dies nicht mehr dulden; er kam aus den 
Tiefen an die Oberflache empor und erhob sich grollend iiber dem Wasser. 
Und bald gescbah das Wunderbare: sichtbar schwoll das Wasser an, trat 
iiber die Ufer und uberschwemmte das Land im Umkreis von vielen bundert 
Werst. In ihrer Not wandte sich die bestiirzte Bevólkerung an den Gott 
Lu-ban-e und bat um seinen Schutz. Ehe er aber den Kampf mit dem 
Wassergott aufnehmen und den Menschen helfen konnte, mufiteerzuvor seine 
Krafte priifen. Am Ufer standen drei Korbę, mit Erde gefiillt. Er befahl 
ihr, sich zu vermehren. Und wiederum geschah ein Wunder: die Erde ver- 
mehrte sich, sie ward bedeutend hóher ais die Wasser des Sees. Ais nun 
der Lu-ban-e sich iiberzeugt hatte, dafi seine Kraft nicht versagen wiirde, 
befahl er dem Wassergott mit donnernder Stimme, sofort in die Tiefen 
zuriickzukehren. Der Wassergott verschwand. Jetzt brachte Lu-ban-e den 
Berg ganz nahe an den See heran und verstopfte damit die Óffnung, in der 
der Wassergott verschwunden war. Seit jener Zeit breitet sich an Stelle der 
beiden Teiche der grofie blaue See aus, in dessen Mitte sich eine Insel 
befindet.
Prof. Dr. Futterer1) erzahlt in seinem Werke „Durch Asien" andere ahn- 
liche Legenden, auf die hier nur verwiesen werden kann.
Die Wasser des Kuku-Nor liegen in einem grofien Steppenkessel, der von 
Bergketten umgeben ist. Er hat einen Flachenumfang von etwa 35o Werst 
und ist 3200 m iiber dem Meeresspiegel gelegen. Sein Wasser ist nicht 
trinkbar, es hat einen bitteren, salzigen Geschmack. Die Ufer des Sees sind 
niedrig, haben viele Vorspriinge und Abhange, die deutlich das friiliere 
hóhere Niveau des Sees beweisen. Der Boden ist sandig und sehr reich 
an kleinen Kieselsteinen. Die Insel Kuissu liegt beinahe in der Mitte des 
Sees. Der Name „Kuissu" bedeutet zu deutsch „Nabel". Im óstlichen, 
sandigen Teile liegen noch drei kleinere Inseln.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafi der See allmahlich seichter wird

ł) Die Expedition der Deutschen Dr. Holderer und Dr. Futterer wurde im Jahre 1897 
unternommen und hatte die Gegend zwischen dem Matschu und dem Tau-Ho ais 
Arbeitsgebiet erwahlt. D. Herausg.
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und spater wahrscheinlich ganz austrocknet, wie es schon Obrutschew in 
seinem Werke „Zentralasien, Nord-Ghina und Nan-Schan“ nachweist. Nach 
Przewalskys Meinung ist die Ursache des Verseichtens darin zu suchen, dali 
der Abgang an Wasser infolge Verdunstung nicht durch geniigende Zufliisse 
ersetzt wird. Wie die Eingeborenen behaupten, gibt es etwa 70 Quellen, die 
dem See Wasser zufuhren. Aber in Wirklichkeit sind es nur zwei, und 
zwar im Westen der Buchain-Gol und im Norden der Chargen-Gol oder 
Balema, die den See standig mit Wasser versorgen. Alle anderen Zufliisse 
sind nur Bache, die sich wahrend der Regenperiode bilden. Die Yerdunstung 
wird auBerordentlich erhoht durch die Windę, die dauernd iiber den See 
dahinstreichen und von den Bergen fallen.
Der Salzboden der Kuku-Nor-Steppen, die Trockenheit der Luft und die 
standigen Weststurme sind der Baum- und Strauchvegetation wenig 
giinstig. Nur am Buchain-Gol finden sich Tamarisken (Myricaria), und 
im óstlichen Teile auf den sandigen Flachen gedeiht die Tanne (Abies 
schrenkiana) sowie die Pappel (Populus przewalskii). An sumpfigen Stellen 
begegnet uns dann noch besonders haufig die gemeine oder tibetische 
Segge (Carex vulgaris und Kobresia tibetica), der Wegerich, die Butter- 
blume, und auf dem smaragdgriinen Wiesenteppich die sibirische Primel 
(Primula sibirica), die Schwertlilie (Iris ensata), das Knabenkraut (Orchis 
salina), sowie einige Lausekrautarten. In den Siimpfen wachsen Gemeiner 
Wasserwedel (Hippuris vulgaris), die Butterblume (Ranunculus aquaticus) 
und Gemeiner Wasserlauch (Utricularia vulgaris). In den Hóhlungenfindet 
sich aufierdem die hier weit verbreitete Dschuma oder das Gansefingerkraut 
(Potentilla anserina), dereń Wurzel eine Lieblingsspeise der Nomaden 
bildet. Im See selbst gibt es aufier der Algę (Conferva) sonst keinerlei 
Pflanzen.
Die ganze Umgebung der weiten Ebene des Sees ist von Steppengras bedeckt, 
und zwar mit silbernem Rauhgras (Lasiagrostis splendens), oder aber mit 
Laucharten (Allium sp.), je nachdem Lofi- oder Sandboden vorhanden ist. 
Auf alten Siedelungsplatzen gedeihen Champignons und klebriger GansefuB 
(Chenopodium botrys), die uns stets ais Leckerbissen willkommen waren.
In dem klaren Wasser des Kuku-Nor-Sees leben grofie Mengen vonFischen 
der Gattung Schizopygopsis. Davon gibt es drei Arten: Schizopygopsis 
przewalskii, Schizopygopsis leptocephalus und Schizopygopsis gracilis. Mit 
einem kleinen Netz gelang es uns, in kurzer Zeit vor den Mundungen der 
FluBchen hundertfiinfzig Stiick dieser Fische, dereń jeder etwa drei bis 
funf Plund wog, zu erbeuten. ‘Der ungeheure Fischreichtum lockt den 
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Europaischen und den WeiBbinder - Seeadler, die Fischmóven (Larus 
ichtyaetus und Larus brunneicephalus) sowie die Kormorane in grofien 
Mengen an den See.
Auch an Vógeln ist die Umgebung des Sees iiberaus reich. Wir fanden den 
Schnelladler, den RauhfuBbussard, den Falken und Turmfalken, Milane, 
Kolkraben und die majestatischen Mónchsgeier. Auf demWasser tummelten 
sich verschiedene Arten von Giinsen, Enten, Rostgansen, Brandgansen und 
Gansesagern. Die Steppenwiesen waren von Tauben, Feldlerchen und 
verschiedenen Finkenarten bevólkert; im Rauhgrase lebt die tibetische 
Riesen-Lerche (Melanocoryphoides maxima). Etwas weiter vom Wasser 
entfernt sahen wir den schwarzhalsigen Kranich (Grus nigricollis), Faust- 
hiihner (Syrrhaptes paradoxus und S. tibetanus) u. v. a.
Die weiten Steppen am Kuku-Nor-See beherbergen aber auch sehr viele 
wilden Tiere. Vor allem finden sich hier Wólfe, Fiichse, Korsaks (Canis 
eckloni), Marder und Iltisse, die den zahllosen Pfeifhasen (Lagomys mela- 
nostomus) eifrig nachstellen. An vielen Orten sind die Ufer und die 
angrenzenden Wiesen von Murmeltieren durchpfliigt, und vom Suden her 
kommt nicht selten der Eber bis in diese Gegenden. Unter allen Tieren aber 
sind die Antilopen (Gazella przewalskii) die weitaus angenehmsten. Sie 
weiden in groBen Herden von 200—3oo Stiick im Freien gemeinsam mit 
Ada-Ziegen. Den Antilopen haben wir vergeblich nachgestellt. Trotz gróBter 
Ausdauer ist es uns nicht gelungen, eine von ihnen zu erlegen. Die Tiere 
sind iiberaus vorsichtig und lassen den Jager fast niemals auf SchuBweite 
herankommen. Zuweilen wird der See auch von Herden des Kulan oder 
Kiang (Asinus Kiang) besucht. Wir haben jedenfalls unsere Sammlungen 
hier auBerordentlich bereichern kónnen und fingen u. a. auch viele Insekten. 
Aber der Kuku-Nor lockt nicht nur Tiere aller Gattungen an seine Ufer; 
auch die Menschen kommen gern hierher, weil sie im Sommer angenehme 
Frische finden und nicht wie sonst iiberall von den lastigen Fliegen geplagt 
werden. Deshalb war auch der Kuku-Nor seit uralten Zeiten ein Streitobjekt 
zwischen den von Norden heranflutenden Mongolen und den Tanguten, die 
sudlich leben. In diesem Kampfe muBten die schwachmiitigen Mongolen 
den energischen Tanguten1) schlieBlich den Platz raumen. Die Tanguten sind 
ein kriegerischer, zu Raubereien und Gewalttatigkeiten neigender tibetischer

*) Im Gegensatz zu den im Westen und SiidenTibets wohnendenEingeborenen zeichnen 
sich die im Osten des Hochlandes hausenden Tanguten und N golok durch kriegerischen 
Geist aus. D. Herausg.
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Stamm. Die Chinesen sind ihnen sehr wenig freundlich gesinnt undschauen 
sehr hochmutig auf sie herab. Ober die Abstammung derTanguten erzahlen 
die Chinesen eine sehr originelle Legende:
Im grauen Altertum soli eine der Tóchter des chinesischen Kaisers in Be- 
gleitung ihres Freundes, namlichihres treuen Hundes, gefliichtet sein. Die 
Fliichtlinge kamen bis an den Kuku-Nor-See, wo sie rasteten. Die Prinzessin 
trug ein schwarzes Kleid. Sie opferte ihren Rock, um ein Zelt daraus zu 
bauen. Den unteren, breiten Teil befestigte sie zu ebener Erde, wahrend der 
obere Teil des Rockes an einen Ast angehangt wurde. In diesem selbst- 
gefertigten Zelte hatte sie sich mit ihrem treuen Hund niedergelassen; 
hier brachte sie sechs Sóhne und siebsn Tóchter zur Welt. Die Sóhne wurden 
spater die Stammvater der Tanguten.
„Es ist kein Wunder,“ so sagen die Chinesen, „daft die Tanguten eine wahre 
Hundsgesundheit haben, sie fressen sich satt an fettem Fleisch, legen sich 
dann sofort auf dem feuchten Boden nieder und — es geschieht ihnen 
nichts!“ Das Verhaltnis zwischen den Tanguten und Chinesen soli sich in 
jiingster Zeit etwas gebessert haben. Die Chinesen haben sogar die Sprache 
und Gebrauche der Tanguten angenommen, und es geschieht heute nicht 
selten, dafi zwischen den Vertretern beider Stamme sogar Ehen zustande 
kommen, wenngleich die Chinesen das nicht allzu gern sehen. Die Sóhne 
des Reiches der Mitte behaupten, daft aus einer solchen Verbindung kein 
Segen erwachse. Es scheint in der Tat wirklich etwas Wahres an dieser 
Auffassung zu sein. Aus Ehen, in denen der Vater ein Chinese, die Mutter 
eine Tangutin ist, werden meist Kinder geboren, die die rauberischen Geliiste 
und diebischen Eigenschaften des Stammes zeigen, dem die Mutter angehórt. 
Auch sind diese Kinder unfahig, ein ruhiges und arbeitsreiches Leben zu 
fiihren; sie ziehen fortgesetzt umher und finden nirgends eine bleibende 
Statte. Die Madchen der Tanguten werden ganz frei erzogen. Bis zum 
i4. Jahre beteiligen sie sich niemals an hauslichen Arbeiten. Sie sind voll- 
standig sich selbst iiberlassen, schlafen meistens bis in den hellen Tag hinein 
und gehen dann ohne Aufsicht in die Steppe zu den Schafherden. Dort 
spielen sie wohl auch mit anderen Kindern, die genau so erzogen sind, und 
verbringen die Zeit in ungezwungenster, aber auch zwecklosester Weise. 
Zwischen dem i4. und i5. Jahre werden sie ais Stiitze der Mutter fur den 
Haushalt herangebildet.
Ganz anders ist es mit den Knaben. Schon im sechsten Jahre werden sie im 
Reiten unterrichtet und finden ais Hiiter der Herden Verwendung. Wennder 
Jungę dann das i4- Lebensjahr erreicht hat, schenkt ihm der Vater ein
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Schwert, eine Lanze und ein Gewehr. Dann nehmen sie auch schon an den 
Streifziigen des Stammes regen Anteil und sind meist unterwegs.
Sehr eigentumlich beriihrt die Sitte, dali sieli die Tangutenmadchen nieir.als 
waschen diirfen. Statt sich zu waschen, reiben sie sich des Morgens Gesicht 
und Hande mit Oel ein. Der Grund dieser eigenartigen Sitte ist darin zu 
suchen, dali, wie die Stammesgenossen behaupten, die Madchen durch 
Waschen ein weilies, glanzendes Gesicht erhalten, mit dem sie die Manner 
anlocken wiirden!
Ein Heiratsantrag bei den Tanguten pflegt sich wie folgt abzuspielen: Der 
jungę Bursche, dem ein Madchen gefallt, wirft, gleichsam aus Versehen mit 
einem Stiick Argal, namlich getrocknetem Yiehmist, nach ihr. Wenn nun

Ga-u, ein Amulett aus Kuku-Nor.

das Madchen an dem Bewerber keinerlei Interesse hat, so gibt sie sich den 
Anschein, ais hatte sie nichts gemerkt. Im anderen Falle aber hebt sie das 
Argal auf und wirft es dem Jungling zuriick. Das ist fur diesen das sichtbare 
Zeichen, dali seine Werbung mit Woblgefallen aufgenommen ist; dann darf 
er sich auch gleich dem Madchen nahern und darf es mit Liebkosungen 
iiberschiitten. Das erste Geschenk des Briiutigams ist ein Ring, jenes der 
Braut ein Tabaksbeutel.
Alsdann sendet der Vater des Brautigams zwei Greise zu den Eltern der 
Braut, die in Erfahrung bringen sollen, um welchen Preis die Auserwahlte 
zu erkaufen ist. Diese Sendboten werden von den Eltern mit grofien Zere- 
monien empfangen, und dann tritt man sofort in die Verhandlungen iiber 
das Kaufobjekt ein. Kommt eine Einigung zustande, so gilt das Madchen 
ais Verlobte. Wiihrend der ganzen Verlobungszeit lesen die Lamas fur das 
verlobte Paar unausgesetzt Gebete. Nun erhalt das Madchen eine besondere
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Kopfbedeckung und begibt sich zu ihren Verwandten, um Abschied*zu 
nelimen. Nach einigen Tagen erscheint dann die Mutter des Brautigams 
in Begleitung einiger Nachbarinnen, um die Braut einzuholen. Im Zelte 
des Brautigams wird ein groBes Hochzeitsmahl gerichtet, bei dem der 
Braut in ihre Zópfe vier groBe Muscheln eingeflochten werden. Nachdem 
diese Zeremonie voriiber ist, verlassen die Brautjungfern das Zelt. Die 
iibrigen Gaste machen sich nun an das feierliche Festmahl. Die Speisen- 
folge ist nicht sehr abwechslungsreich, denn Hammelbraten spielt liier die 
Hauptrolle. Nach Beendigung des Mahles wird von den Gasten eine Art 
Pferderennen veranstaltet, bei dem es sehr lustig zugeht. Jene Hochzeits- 
gaste, die von weither gewandert kommen, erhalten in dem Zelte des 
Brautigams Nachtlager, wahrend die anderen gleich nach dem Festmahl 
nach Hause zuriickkehren. Am spaten Abend legt sich die Braut dann im 
gemeinschaftlichen Zelt dicht am Eingang zur Ruhe; der Brautigam hin- 
gegen ubernachtet im Freien. Wenn die Nacht tief herabgesunken ist und 
alles in festem Schlafe liegt, schleicht sich der Brautigam ganz vorsichtig 
an die Zelttur heran und gibt der Braut ein verabredetes Zeichen. Daraufhin 
verlaBt diese unbemerkt das Zelt und tritt zu ihrem Brautigam hinaus. 
Beim Morgengrauen schleicht sie sich wieder ganz vorsichtig in das Zelt 
und legt sich an ihrem Platze nieder.
Am darauffolgenden Morgen begeben sich die jungen Leute in den Tempel 
und knien vor dem Lama nieder, der ihnen den Segen erteilt. Dieser richtet 
dann noch einige erbauliche Worte an die jungen Leute und entlaBt sie 
ais Mann und Frau.
Wahrend der Schwangerschaft wird die jungę Frau von allen Familien- 
angehórigen ihres Mannes mit groBer Sorgfalt gepflegt; es ist ihr verboten, 
zu reiten und schwere Arbeiten zu verrichten sowie an das Wasser zu 
gehen. Dieselbe Sorgfalt wird den Gebarenden und den Wóchnerinnen 
zuteil; zu ihnen kommt ein Lama ins Haus, der dauernd betet und den 
Kranken Hiinde und FiiBe wascht. Eine Hebamme betreut das Kind, reinigt 
es mit warmem Wasser und wickelt es bei kalter Jahreszeit in Schaffelle. 
Hat die Mutter keine Milch, so wird der Saugling mit Kuhmilch ernahrt. 
Nach Yerlauf von io bis 20 Tagen gibt man dem Neugeborenen drei Namen. 
Die Ellern veranstalten eine Festlichkeit und werden dabei von Verwandten 
und Freunden begluckwiinscht.
Es kommt auch hier sehr oft vor, daB die Miidchen vor ihrer Hochzeit einem 
Kinde das Leben geben. In solchen Fallen nehmen die Eltern des Madchens 
dieses Kind zu sich und denken nicht daran, sich irgendwie zu schamen. 
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Die Tanguten des Kuku-Nor haben, wenn sie alt geworden sind, die Gewohn- 
heit, all ihr Hab und Gut noch vor ihrem Tode unter Kinder und Anverwandte 
zu verteilen. Aus den Herden wird schon bei Lebzeiten der starkste Bulle 
gewahlt, der zum Transport der Leiche bestimmt ist. Ganz eigenartig ist 
die Behandlung der Toten. Die Leichen werden mit Biemen derartig zu- 
sammengeschnurt, dali die Knie den Kopf ganz dicht beruhren. Dann wird 
der Kórper des Verstorbeneri mit weilier Leinwand iiberdeckt und unter 
Gebeten der Lamas in die Berge transportiert, wo man ihn niederlegt und 
den Raubvógeln zum Fralie iiberlalit.
Die Lamas bestimmen auf Grund ihrer Forschungen in den Heiligen 
Buchern Tag und Ort, an dem die Leiche ausgesetzt werden muli. 
Schlielilich findet eine Gedachtnisfeier statt, die auch wahrend der ersten 
zwei oder drei Jahre am Todestage wiederholt wird. —
Unsere Expedition hatte sich wahrend der letzten drei Tage am Siidufer in 
westlicher Richtung weiterbewegt; alle Teilnehmer waren von den Reizen, 
die der See dem Wanderer zu bieten hat, geradezu begliickt. Die unendliche 
Flachę, die Farbenfiille, der dauernde Wellenschlag, das alles schafft ein 
priichtiges Naturbild; zuweilen hatten wir gar nicht die Yorstellung, an den 
Lfern eines Sees zu marschieren, sondern glaubten, wir befanden uns am 
Gestade eines Meeres.
Eine der gróliten Erfrischungen ist ein Bad in den Wassern des Kuku-Nor. 
So haben wir fast taglich oft mebrmals gebadet bei einer Wassertemperatur 
von i5 — 16 Grad C. Das Wasser ist so durchsichtig, dali man an den 
meisten Stellen vier bis sechs Meter tief hinabschauen und die Fische 
deutlich erkennen kann.
Endlich erhob sich vor unseren Augen mitten in den Wellen die lang- 
gesuchte Insel Kuissu. Von weitem war ihre Silhouette einem verankerten 
Kriegsscbiff vergleichbar. Bei der klaren Luft gelang es uns mit Hilfe 
des Fernrohrs sehr bald, die Einzelheiten deutlich zu unterscheiden; wir 
entdeckten den oberen flachen Kamm, das Obo und den Tempel der Ein- 
siedler-Lamas.
Am 17. August lagerte unsere Karawanę bei dem Orte Urto, der Insel 
gegeniiber. Hier haben wir ungefahr drei Wochen mitten in der freien 
Natur ganz wie die Nomaden gelebt. Im Umkreis von mehreren Werst 
hatten wir keinerlei Nachbarschaft, nur eine Gruppe schwarzer Tanguten- 
zelte stand in unserer Nahe; sie waren jedoch vóllig unbewohnt. Spiiter 
erfuhren wir, dali dieses kleine Lager eine Art Kolonie von Isolierbaracken 
darstellt; hier seien eine Zeitlang scharlachkranke Nomaden beherbergt
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worden. Damals soli eine ungeheure Sterblichkeit geherrscht łiaben; 
niemand war in der Lagę, den armen Kranken Hilfe zu bringen. So blieb 
den Gesunden dann wirklich nichts anderes iibrig, ais die Kranken in dieses 
entlegene Lager zu schaffen und sie hier ihrem Schicksale zu iiberlassen, 
wahrend sie selbst mit Hab und Gut von dannen zogen, fort von dem Herde 
der Epidemie.
Unser Lager grenzte im Norden in einer Entfernung von dreiviertel Werst 
an den Kuku-Nor-See, wahrend es siidlich etwa 6—7 Werst von den Ge- 
birgsziigen fern war. An drei Seiten wurde unsere Scholle von einem FluB 
umspiilt. In diesem FliiBchen fingen wir mehrfach kleine Fische der 
Gattung Diplophysa. Daneben waren die Ufer dieses Gewassers von zahl- 
reichen Vertretern der Vogelwelt belebt.
Am 21. August wurde unser Lager von den Lamas besucht, die nach dem 
Bergtempel Entschji-Gomba hinaufzogen. Wir verplauderten mit den 
frommen Mannern einen gemutlichen Abend und unterhielten sie durch 
musikalische Darbietungen unseres Grammophons, wahrend sie unsallerlei 
Interessantes iiber die Insel Kuissu erzahlten.
Anderen Tages haben wir unser Persenningsboot hervorgeholt undbegannen, 
es fur die Probefahrt zu montieren. Bald waren wir mit diesen Vor- 
bereitungen fertig und konnten zu unserer Freude feststellen, daB wir in 
jeder Beziehung mit unseren Versuchen zufrieden sein durften. Das Boot 
wurde ganz ausgezeichnet von den Wellen getragen, es gehorchte dem Steuer 
vortrefflich und war unter den Budern leicht. Dennoch muBten wir fur 
einige Yerbesserungen Sorge tragen, damit die Kamme der Wellen nicht 
iiber Bord schlugen. Ais wir nach mancherlei neuen Proben die Uber- 
zeugung gewannen, daB wir dem Fahrzeug unser Leben anvertrauen konnten, 
herrschte allerseits groBe Befriedigung. Es blieb uns nun noch die Ver- 
proviantierung fiir die Expedition nach der Insel Kuissu sowie die Sorge 
fur die zweckmaBigste Ausriistung jedes einzelnen, damit wir uns nicht un- 
notig mit iiberfliissigen Geratscbaftenbelasteten. Ais Abgangspunkt wahlten 
wir eine Stelle, die ungefahr sieben Werst von unserem Lager entfernt war, 
in dereń Nahe sich ein Obo befand, das den Pilgern zur Winterszeit den 
Weg iiber das Eis nach der Insel zeigen soli. Mit unseren letzten Vor- 
bereitungen verstrich noch eine ganze Woche.
Ais ich von einem Ausfluge nach dem Lager zuriickkehrte, bemerkte ich 
schon von weitem, daB es darin sehr lebendig war, und bald stellte sich 
denn auch heraus, daB der Geologe Tschernow mit seiner Abteilung von 
der Exkursion zuriickgekehrt sei. Wir hatten uns von ihm in Dyn-Juan- 
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Yn getrennt. Tschernow wandte sich damals, ais sich unsere Wege schieden, 
zuerst nach West-Nord-West, darauf anderte er den Kurs nach Sudwesten, 
und in dieser neuen Richtung erreichte er die Oase Sogo-Choto oder 
Tschen-Fan. Von łiier aus bewegte sich seine Expedition in siidlicher 
Richtung bis nach Ljan-Tschou, woselbst sie eine Woche Rast einschieben 
muBte, um Tiere und Fuhrer fiir die Durchquerung des Nan-Schan anzu- 
werben. Zwischen Ljan-Tschou und Da-Tun hat Tschernow ein Gebiet 
untersucht, das bis dahin noch keines Europaers Fuli betreten hatte. Es 
gelang ihm mit groften Schwierigkeiten, einige Gletscher zwischen den 
Passen des nordlichen Nan-Schan zu entdecken, und er faftte den Plan, von 
Da-Tun aus langs einer Diagonale in sudwestlicher Richtung direkt bis zum 
Kuku-Nor-See vorzustofien. Aber diese Absicht scheiterte an der groBen 
Angst, die seine Fuhrer vor den Kuku-Nor-Tanguten hegten, und er muBte 
aus dieseni Grunde die StraBe nach Mu-Bai-Tschin—Donger und von dort 
aus den Karawanenweg einschlagen, der bis zu unserem Lager fuhrte. 
Wahrend der ersten Tage war Tschernow mit der Einordnung seiner neuen 
Fundę in die Sammlungen beschaftigt. Inzwischen setzten wir die Vor- 
bereitungen fiir meine Expedition nach der Insel Kuissu fort. Die erste 
Erkundungsfahrt dorthin wollte ich in Begleitung des Unteroffiziers 
Pol jutów selbst unternehmen. Bei dieser Reise rechnete ich von vornherein 
mit allen móglichen Zwischenfallen. Zum erstenmal in meinem Leben 
mach te ich mein Testament, wobei mir vor allen Dingen der Gedanke an das 
Schicksal meiner Expedition die schwerste Sorge bereitete. Am Abend des 
28. August war ich mit meinem Begleiter fahrtbereit, und wir siedelten 
nach dem Ausgangspunkt uber. Spiegelglatt lag der See vor uns, das 
Barom eter stand gut, und ais die Sonne unterging, war der Horizont durch- 
sichtig und klar. Die letzten Strahlen des Tagesgestirns róteten den west- 
lichen Himmel; schon erleuchtete der Mond mit seinem matten Lichte die 
ganze sichtbare Flachę des Kuku-Nor-Sees. Nachdem ich mich an der 
tiefen Stille und an den Schónheiten, die die Natur in reicher Fiille hier 
darbietet, ergótzt hatte, legten wir uns zur Ruhe. Die ganze Landschaft, 
die uns umgab, sank in tiefen Schlaf. Wie mir erzahlt worden war, 
sind Seeleute von einer solchen Stimmung in der Natur gewóhnlich nicht 
sehr erbaut; aberglaubische Gemiiter nennen sie „ungliickverheiBend“ ! 
Und wirklich des Nachts um 2 Uhr weckte mich der starkę Anprall der 
Wogen des Kuku-Nor, der nichts Gutes ahnen lieB. Gegen Morgen war der 
Wind so heftig, dali wir nicht an die Abfahrt denken konnten. Um die 
Mittagszeit wurde es etwas ruhiger; wir versuchten auszufahren, doch
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jedesmal trieben uns die Wellen zum Ufer zuriick. So blieb uns nichts 
anderes iibrig, ais das Lager aufzusuchen. Ich sandte Tschernow und 
Tschetyrkin an die Abgangsstelle, eine bessere Gelegenheit abzuwarten. 
Sie hatten in der Tat mehr Gliick ais ich, denn es war ihnen beschieden, 
unseren sehnlichsten Wunsch, zum Herzen des Kuku-Nor vorzudringen, zu 
verwirklichen. Die Eindriicke, die sie auf dieser Fahrt gewonnen haben, 
bat mein Freund Tschernow in der folgenden, selir interessanten Schilderung 
zusammengefalit:
„Sobald uns der Auftrag gegeben war, ging ich, von Tschetyrkin und dem 
Grenadier Demidenko und einem chinesischen Soldaten begleitet, sofort 
zum Abfahrtsort. Am 3o. August traf en wir die letzten Vorkehrungen fur 
die Abreise. Ehe wir die endgiiltige Fahrt wagten, wurden einige Probe- 
fahrten mit voller Ladung unternommen. Es zeigte sich dabei, dali das 
Boot hinreichend seetiichtig war. Es war nur zu klein fiir alles, was wir 
mitzufiihren gedachten, so dali wir selbst kaum Platz finden konnten. Es 
war uns unmóglich gewesen, in Erfahrung zu bringen, ob auf der Insel 
Leute lebten, beidenenwir Verpflegung erhalten konnten. Wir muliten des- 
lialb viel Proviant mitnehmen; ais Trinkwasser vor allem gekochten Tee. 
Die Eingeborenen hatten uns erzahlt, dali auf der Insel wahrend des ver- 
flossenen Winters zwei Mónche gelebt hatten, aber niemand konnte uns 
sagen, ob diese auch iiber den Sommer dort geblięben waren. Am Morgen 
des Tages unserer Abfahrt war der See nóch ziemlich bewegt. Ais bis zum 
Miltag keine Veranderung eintrat, entschlossen wir uns, die Fahrt dennoch 
zu wagen. Das stórendste Gepack, das den gróliten Raum beanspruchte und 
uns kaum Sitzplatzefreilieli, war der grolieGummisack mit abgekochtem Tee. 
Wir konnten ihn jedoch nicht entbehren, weil wir nicht bestimmt wuliten, 
ob wir auf der Insel Trinkwasser erhalten konnten. Der Vorderteil des 
Bootes war gegen Sturzwellen durch einen Persenning geschiitzt. Ais wir 
abfuhren — es war i Uhr i5 nachmittags — herrschte leichter Nord-Nord- 
Ost bei bewólktem Himmel. Ais wir eine Stunde unterwegs waren, begann 
das Barometer etwas zu fallen. Zuerst erschien uns die Insel in Trapez- 
form, aber nach etwa zweistiindiger Fahrt hatten wir denselben Eindruck, 
den wir durch unsere Fernglaser vom Ufer aus gewonnen hatten, namlich 
den eines Trapezes mit einem konischen Hugel in der Mitte. Um 4 Uhr 3o 
wurde die erste Tiefenmessung vorgenommen, sie betrug 3i Meter. Da wir 
sehr eilig waren, vcrzichteten wir auf die Temperaturmessung am Boden des 
Sees, obwohl wir auch dafiir mit Instrumenten ausgeriistet waren. Da wir 
bereits den halben Weg zuriickgelegt hatten, konnten wir uns nicht zur 
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Umkelir entschliefien, wenngleich das Barometer weiterhin fiel. Jeniiherwir 
der Insel kamen, um so deutlicher wurde die graue Farbung. Westlich der 
Fahrtrichtung ballte sich am Horizont eine schwere Gewitterwolke, hinter 
der die Sonne zu verschwinden drohte. Wir hielten den Blick stets nach 
dieser Seite gerichtet, in Wirklichkeit kam die Gefahr gerade von der 
entgegengesetzten Seite. Um 5 Uhr stellten wir dieselbe Tiefe fest. Nun 
waren wir der Insel schon so nabe, dali wir auf ihren Hóhen mehrere Obos 
erkennen konnten. Bald verschwand die Sonne hinter den Wolken, und 
die Abenddammerung sank herab. Am óstlichen Ufer des Sees zeigte sich 
jetzt eine andere langgestreckte Wolke; die bisher den westlichen Horizont 
saumende schrumpfte allmahlich zusammen, wahrend die óstliche gegen uns 
vorriickte. Ans Nordost ging ein starker Wind auf. Die Insel erschien jetzt 
nur noch ais undeutlicher Fleck. Um 7 Uhr 3o abends verstarkte sich der 
Wind ganz erheblich. Auf den Wogen bildeten sich weilie Kamme. Wir 
wechselten zum letztenmal unsere Platze, ehe der Kampf mit dem wiitenden 
Element begann.
Der See war bald in den tiefsten Tiefen aufgewiihlt; die Wogen drangten 
von der Seite an das Fahrzeug heran, und die Sturzwellen uberschiitteten 
uns unausgesetzt. Bald darauf setzte ein heftiger Regen ein. Die ganze 
Landschaft war in tiefe Finsternis gehiillt. Die Insel selbst war zuweilen 
vollstiindig aus unserem Gesichtskreis verschwunden. Die Sturzwellen 
wurden immer starker, unser Persenning konnte uns nicht mehr schiitzen; 
wir safien buchstablich im Wasser, ruderten aber mit aller Kraft weiter in 
der Richtung der Insel. Mitten in dieser sehr bedenklichen Lagę wurden 
wir plótzlich durch den nahen Ruf eines Regenpfeifers iiberrascht; aus 
diesem Zeichen durften wir schliefien, dafi wir nicht allzuweit mehr von 
der Insel entfernt seien. Bald nachher hórte der Regen auf, und wir ver- 
nahmen jetzt deutlich, wie sich die Wellen am Ufer der Insel brachem 
Um 8 Uhr 3o gelangten wir in das durch die Kiiste geschiitzte Fahrwasser 
und konnten bald darauf landen.
Die Ufer der Insel waren mit Kies und kleinen Steinen bedeckt; land- 
einwarts dehnte sich eine Wiese. Im Osten endete die Insel in einer mit 
Kieselsteinen belegten Landzunge, im Westen stellten wir steinige Abhange 
und Felsen fest. Wir traten sofort an die steilen Abhange heran und fanden 
hier eine mit einer Mauer umgebene Hóhle. Ganz vorsichtig, einer hinter 
dem anderen, versuchten wir in die Hóhle einzudringen, ais plótzlich mein 
Reisegefahrte, der in einer Hand ein Licht, in der anderen Hand einen 
Revolver hielt, ausrief: „Halt! Ein Menschenskelett!“ Bei naherer Unter-
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suchung stellte es sich jedoch heraus, daB wir es nur mit einem Hammel- 
kadaver zu tun hatten, dem das Feli abgezogen war. Bald fanden sich auch 
weitere derartige „Skelette" auf den an denWanden aufgestellten Regalen. 
Wir fanden dann auch eine Art von Herd, und alles deutete darauf hin, 
dali es sich hier um eine regelrechte Behausung handelte, dereń Bewohner 
nicht zugegen waren. Ais wir aus der Hóhle heraustraten und einige Schritte 
vorwarts gingen, stieBen wir auf eine Umzaunung, hinter der Schafe ruhten. 
Ganz in der Nahe befand sich eine zweite, noch gróBere Hóhle, die wir 
unbedingt fur bewohnt hielten. Um die Ruhe der Insassen nicht zu stóren, 
traten wir leise zuriick und gingen zu unserem Boot, um uns nach der 
anstrengenden Fahrt etwas zu starken. Leider waren jedoch unsere Vorrate 
derartig durchnaBt, daB wir mit unserer Absicht nur wenig Gliick hatten. 
Alles war naB, auch die iibrigen am Boden des Fahrzeugs verstauten Dinge 
waren klebrig. Wir selbst trieften vor Nasse; nur unser Aneroidbarometer 
war im Futteral gut geschiitzt und trocken geblieben, wenngleich auch dieses 
nicht mehr ganz wasserfest war.
Nachdem wir jeder ein Ei und ein Stiick Fleisch gegessen sowie etwas Tee 
getrunken hatten, kippten wir das Boot und krochen unter dasselbe, in der 
Hoffnung, etwas Schlaf zu finden. Doch bald stellte sich heraus, daB diese 
Hoffnung triigerisch war. Wir wurden von einem heftigen Fieberfrost 
geschuttelt, so daB wir uns entschlossen, in die Hóhle zuruckzukehren, auf 
die wir nunmehr Anspruch erhoben. Am wichtigsten war es jetzt, ein Feuer 
anzuziinden, um unsere Kleider zu trocknen. Dies gelang uns erst nach 
vielen vergeblichen Versuchen. Ais der Kamin in Brand gesetzt war und 
die Lichter angeziindet waren, untersuchten wir das Innere unserer Be
hausung genauer. Vom Eingang her neigte sich der FuBboden zwischen 
zwei steinernen Naturwanden, uber denen sich das aus Stein und Lehm 
gefugte Dach erhob. Es gelang uns allmahlich, unsere Kleider zu trocknen, 
und wir fanden uns mit der wenig erquicklichen Lagę, die wir mit der 
Róbinsons vergleichen konnten, unter allerlei Scherzen ab. Der óstliche und 
siidwestliche Horizont war von einer schwarzen Wolkenwand bedeckt, die 
zuweilen durch zuckende Blitze zerrissen wurde. Dumpf hallte der Donner 
in unserer Hóhle wider. Gegen Mitternacht hatten wir unsere Ausrustung 
leidlich in Stand gesetzt und gingen dann noch einmal hinaus, um die Um- 
gebung genauer zu untersuchen.
Allmahlich trat auch der Mond aus den Wolken hervor, auf dessen Licht 
wir alle Hoffnung gesetzt hatten; denn nun sollte sofort der hóher gelegene 
Teil der Insel in Augenschein genommen werden.
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Kaum hatten wir einige Schritte zuriickgelegt, ais ein Pferd an uns voriiber- 
sprang. Weiterhin trafen wir auf einen halbverfallenen Ssuburgan. Der 
Anstieg war sehr steil. Endlich erreichten wir die Platte, die die ganze 
Insel beherrscht. Hier standen wir vor einigen Bauten. Zuerst stielien wir 
auf einen Tempel, in dem wir zahlreiche Burkane vorfanden; aulierdem 
trafen wir auf zwei unbewohnte Hóhlen. Die hóchsten Bauten der Platte 
waren unbedingt die Obos. Die Insel war nun von weichem Mondlicht iiber- 
strahlt; unseren Augen bot sich ein herrlicher Anblick weithin iiber den 
rauschenden See. Nachdem wir uns an diesem wunderbaren Panorama satt 
gesehen hatten, gingen wir wieder zuriick, um unsere Hóhle aufzusuchen, 
in der wir nun einige Ruhe zu finden hofften. In halb sitzender Stellung 
hockten wir uns auf den Erdboden. Der Raum hatte nur eine Lange von 
ungefahr i,4 Metern. Nach den groBen Anstrengungen fanden wir etwas 
Schlaf. Doch schon vor Sonnenaufgang erhoben wir uns wieder und gingen 
zum Boot zuriick. Das Wetter war ruhig. Um 7 Uhr stellten wir eine Luft- 
temperatur von C fest, das Wasser zeigte -J- 1i,8° C. Nun gingen wir
daran, unsere Instrumente, vor allem aber die Kleidungsstucke in Ordnung 
zu bringen.
Aus einer nahen Hóhle, die wir schon bei unserer Ankunft auf der Insel 
fiir bewohnt hielten, stieg Rauch heraus. Wir nahmen an, dali der Be- 
wohner, wenn er uns zunachst am Boot beschaftigt sehen wurde, weniger 
erschreckt und uberrascht ware, ais wenn wir plótzlich in seiner Behausung 
erscheinen wiirden. Die Zeit verging, unsere Ruhe wurde durch nichts 
gestórt. Da sich niemand zeigte, beschlossen wir, der Hóhle unseren Besuch 
abzustatten. Noch immer lagen die Schafe hinter dem Zaun. Aus der Hóhle 
aber drang ein monotones Murmeln an unser Ohr. Es war also mit Sicher- 
heit anzunehmen, dali sie von einem Menschen bewohnt sein miisse, der 
vielleicht gerade betete. Wir gingen an den Eingang der Hóhle und boten 
dem vermeintlichen Bewohner unseren Willkommensgruli in mongolischer 
Sprache, erhielten jedoch keine Antwort. Nur hórten wir deutlich, dali sich 
die Stimme des Betenden jetzt hob. Wir beschlossen, in die Hóhle hinein- 
zugehen. Ais wir eintraten, fanden wir einen Lama vor einem offenen 
Buche; auf einem Tischchen standen mehrere Gebetstellerchen und Tassen. 
Sobald uns der Lama erblickte, erhob er sich. Er war im hóchsten Grade 
erschrocken. Seine Hande zitterten, seine Augen wurden in angstlichem 
Slaunen ganz groli. Nach einigen Minuten breitete er ein Ziegenfell auf 
der Diele aus und forderte uns auf, Platz zu nehmen. In wenigen Augen- 
blicken stand vor uns auf dem Tischchen alles, was der Lama an Speisen
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besali. Er selbst schien sich kaum an unserer Gegenwart zu stóren, setzte 
vielmebr mit stotternder Zunge in raschem Tempo seine Gebete, die 
durch Beschwórungsformeln unterbrochen wurden, fort; dabei fuhrte er 
zwischendurch den Finger nach dem Halse und bemuhte sich, uns ein 
Lacheln zu zeigen. Plótzlich unterbrach er sein Gebet, ergriff eine eiserne 
Schale und lief auf den Hof hinaus, um die Ziegen zu melken. Allmahlich 
war es uns gelungen, das Wort zu entratseln, das der Lama mit bebenden 
Lippen unausgesetzt wiederholte. Es lautete: „ter-zanda, da-terzanda-da‘ 
und so weiter, was soviel bedeutet wie: „Was soli man machen?“
Nachdem er die Hóhle wieder betreten hatte, nahm er die Milch und stellte 
sie aufs Feuer. Ais er sich dann mit scheuen Blicken iiberzeugt hatte, dali 
wir wie gewóhnliche Sterbliche zu essen pflegten, schien er sich allmahlich 
zu beruhigen; er lachelte und las sein Gebet zu Ende. Das uns ge- 
reichte Mahl bestand aus saurer Milch, Quarkkase und Butter sowie aus 
Zsamba, gemahlener Gerste und Tafeltee (Ziegeltee). Aulierdem bot er uns 
gedórrten und gepókelten Lammschenkel an. Wir hielten uns hauptsachlicb 
an die saure Milch; sie war von allen Speisen weitaus am reinlichsten. 
Wahrend unseres Mahles setzte der Lama seine Gebete fort.
Nachdem wir uns einigermafien gestarkt hatten, luden wir den Mónch ein, 
uns zu unserem Boote zu begleiten. Er leistete dieser Aufforderung Folgę, 
besichtigte das Boot sowie unser gesamtes Inventar und schien sich nun 
vóllig beruhigt zu haben. Vielleicht begann er langsam zu begreifen, welche 
Lmstiinde uns in den Bereich der Insel gefiihrt hatten; offenbar hielt er 
uns nicht fur Pilger; denn diese pflegen die Insel nur wahrend des Winters 
zu besuchen, wo die Verbindung mit dem Land durch das Eis hergestellt 
wird. Sie kommen nie in Booten. Unsere Geschenke — ein Federmesser 
und eine leere Konservenbiichse — schienen sehr viel Gefallen zu finden 
und waren geeignet, zwischen uns die friedlichsten Beziehungen herzustellen. 
Der Lama lud uns nun ein, ihm zu folgen und gab uns zu verstehen, dali 
aufier ihm noch zwei andere Bewohner auf der Insel lebten.
Wir gingen mit ihm wieder zuriick und standen bald darauf vor einem 
ziemlich soliden Hóhlenbau. Auf Anruf unseres Begleiters trat ein Lama 
aus dem Hause heraus, der von diesem rasch iiber unsere Ankunft unter- 
richtel wurde. Er schlofi sich uns sof ort an, und wir begaben uns alsbald 
zu der Behausung des dritten Einsiedlers. Obwohl auch dieser durch Anrufe 
auf ungewóhnlichen Besuch vorbereitet worden war, erblickte er uns friiher 
ais unseren frommen Begleiter. Kaum war er unser ansichtig geworden, 
ais er buchstablich starr vor Schr.eck ward; er konnte lange kein einziges

154



Wort von sich geben. Audi seine Glaubensbriider waren nicht in der Lagę, 
ihn zum Spreclien zu bewegen; wir schienen dem Mann einen wahren Todes- 
schrecken eingejagt zu haben.
Die Lamas waren samtlich nicht alt. Der jiingste von ihnen war ganz glatt 
rasiert und glich im allgemeinen in seinem AuBeren den Dienern Buddhas. 
Die beiden anderen schienen schon seit langer Zeit in dieser Einóde zu 
leben; sie waren nicht besonders gepflegt, ihr Haar war lang und ungekammt 
und stanc! nach allen Seiten ab. Einer von diesen Einsiedlern hatte einen 
unsteten Blick, iiberhaupt das Aussehen eines Wilden. Alle drei schienen 
ubrigens dem tangutischen Stamm anzugehóren. Sie waren in Schaffelle 
gehiillt, die nur eine entfernte Ahnlichkeit mit menschlichen Beklcidungs- 
stiicken hatten. Auch die FuBbekleidung bestand aus fliichtig zusammen- 
genahten Schaffellen.
Alsdann besuchten wir den Tempel, der sich auf der Platte des Felsens 
erhob. Hier fanden wir 21 Burkane, die durchweg naćh ein und demselben 
Musler aus Ton geformt waren und unterschiedslos Buddha in sitzender 
Stellung zur Darstellung brachten.
Ais unsere neuen Freunde bemerkten, daB wir den Gesteinsarten besonderes 
Inleresse widmeten, fuhrten sie uns an die Nordkiiste der Insel und zeigten 
uns einen Abhang mit rotgelbem Gestein. Wir stellten bald fest, dala es 
sich um grobkórnigen Granit mit einer Ader grobkórnigen Pegmatits bei 
groBem Zusatz von Glimmer und schwarzen Turmalin-Kristallen handelte. 
Es war vor allem der Glanz des Glimmers und der Kristalle, der die Auf- 
merksamkeit der Mónche erregt hatte.
Nirgends im Umkreis zeigte sich ein Baum oder ein Strauch; die Abhiinge 
der Insel waren ausschlieBlich mit niedrigen Grasgewachsen bedeckt. Nach- 
dem wir dann in die Hóhle der Mónche zuriickgekehrt und noch einmal mit 
saurer Milch bewirtet worden waren, fiihlten wir uns trotz der mannig- 
fachenAnstrengungeneinigermaBengekraftigt. Wirgingenalsbaldzuunserem 
Boote zuriick, an dem wir uns niederlegten und bis gegen Morgen in einen 
tiefen Sclilaf fielen. Es war etwa 3 Uhr, ais uns ein sehr heftiger Wind 
und starker Wellenschlag aufweckte. Eine machtige Staubwolke raste iiber 
die ganze Gegend und entzog das entgegengesetzte Ufer unseren Blicken. 
Tags darauf beschlossen wir, die Insel topographisch aufzunehmen und 
fanden, daB sie einen Umfang von 3,5 km hat, wobei die groBe Achse 
i(15o m, die mittlere Breite hingegen nur 56o m betrug.
Wir fuhrten drei Raketen mit und hatten vereinbart, daB wir dereń eine 

Tage unserer Ankunft und eine andere am Vortage unserer Abreise
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abends Punkt g Uhr aufsteigen lassen wollten. Falls es uns nicht móglich 
sein sollte, die Insel aus irgendeinem Grunde zu verlassen, falls wir also 
gezwungen waren, doch bis zum Einbruch des Winters dort zu bleiben, so 
wollten wir zwei Raketen rasch hintereinander abfeuern. Das stand jedoch 
nicht zu befurchten. Deshalb lósten wir noch an diesem Abend das An- 
kunftssignal, das wir tags vorher nicht hatten abgeben kónnen.
Ais es Abend wurde, zogen wir wieder in die alte Hóhle, wo wir mit Erlaubnis 
unserer neuen Freunde eine Wand durchbrachen, um beim Schlafen die 
Fiilie ausstrecken zu kónnen. Ehe wir uns zur Ruhe legten, haben wir noch 
bei mattem Kerzenlicht die Erlebnisse seit Ankunft auf der Insel in unsere 
Tagebiicher eingetragen.
Am nachsten Tage erhielten wir in aller Friihe den Besuch unserer neuen 
Bekannten; einer erschien nach dem anderen, um uns feierlich einzuladen. 
Wir waren genótigt, diese Besuche zu erwidern und konnten feststellen, dali 
sich die Mónche nun auch bereits an unseren Geschmack gewóhnt hatten. 
Wir waren kaum in die Hóhle eingetreten, ais auch schon ein grolier Topf 
mit sauerer Milch vor uns hingestellt wurde.
Die gefiederte Welt ist hier durchweg durch dieselben Arten vertreten, die 
wir schon kennen. Von grólieren Raubtieren lebt nur der Fuchs auf der 
Insel. Fur unser Mahl haben wir wiederholt Fische gefangen, es waren 
ebenfalls dieselben, uns bereits bekannten Schizopygopsis-Arten. Der 
Móncli, dem wir zuerst begegnet waren und der uns die aufrichtigsten Be- 
weise der Freundschaft entgegenbrachte, sah unserem Fischfang sowie der 
Bereitung des Mahles mit Bewunderung zu, ja, hinter dem Riicken seiner 
Kollegen hat er sogar von unserem Fischgericht gekostet.
Unsere Frage, ob der Kuku-Nor noch andere gróliere Fischarten beherberge, 
wurde verneint; damit scheint die Behauptung des Gelehrten W. Obrutschew 
von dem Vorkommen einer Seehundart widerlegt zu sein.
Aulier einem einzigen Pferd, das den Lamas wahrend des Winters wahr- 
scheinlich zur Uberfahrt iiber das Eis dient, befanden sich auf der Insel 
im ganzen i5o Ziegen und Schafe. Das Trinkwasser wurde ausdenGruben 
im Loli gewonnen; es war ein wenig angenehm schmeckendes, salziges 
Wasser, in dem grolie Mengen von Algen umherschwammen.
Die Hauptbeschafligung der Lamas bestand in standigem Gebet. Nebenher 
machen sie Zazas, namlich Gótzenbilder aus Lehm, wozu sie sich besonderer 
Formen bedienten.
Der 3. September brachte sehr sturmisches Wetter; wir konnten nicht daran 
denken, die Insel bei dieser Witterung zu verlassen. Ich widmete die 
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gewonnene freie Zeit geognostischen Beobachtungen und habe ermittelt, dali 
die Insel aus Granit und Gneis besteht. Der Hauptbestandteil ist grob- 
kórniger Biotitgranit von rot-gelblicher Farbung; gewóhnlich sind diese 
Granitmassen durch Pegmatit-Adern unterbrochen, die aus Kornern von 
Quarz, Orthoklas, Muskovit und Turmalin bestehen. Die Muskowit-Gneise 
haben keine grolie Ausdehnung und sind sehr gefaltet. Ihre Schichten sind 
oft ganz vertikal gerichtet und laufen von oben her bis herab unter den 
Spiegel des Sees. Uberall zeigen sich dazwischen Adern von grobkórnigem 
Biotitgranit. Von zwei vereinzelten Funden abgesehen, konnte ich auf der 
Insel Kuissu sonst keinerlei neue Gesteinsarten feststellen. Bei den Funden 
handelte es sich im ersten Falle um eine Kalkplatte mit versteinerten 
Korallen, die ich dicht vor dem Eingang in den Tempel ermittelte; im 
zweiten Falle um eine Tafel von arkosischen Sandsteinen mit eingravierten 
Schriftzeichen. Die Tafel entdeckte ich unter dem Baumaterial fur ein Obo. 
In beiden Fallen kónnen die Fundobjekte aber auch hierher verschleppt 
worden sein.
Der Lóliboden, der die Oberschicht ausmacht, erreicht eine Hóhe von mehr 
ais einem Meter. Eine zweite Gesteinsart an der Oberflache sind kleine 
rundę Kieselsteine, die ais Reste des Grundgesteins anzusprechen sind und 
ihre gegenwartige Form nur durch die Einfłusse der Wasserkrafte erhalten. 
Die Anfange der Besiedelung reichen bis in das graue Altertum zuruck.
In der Nacht zum 4- September hatte sich die Witterung einigermaBen 
gebessert; der hohe Seegang lieB gegen 7 Uhr morgens nach, um welche 
Zeit wieder eine neue starkę Wind- und Wasserbewegung festzustellen war. 
Wir versuchten Tiefenmessungen vorzunehmen, was nur mit gróBten 
Schwierigkeiten gelang. Am nachsten Tage gedachte ich, die Insel zu ver- 
lassen, falls das Wetter einigermaBen giinstig ware. Deshalb lieBen wir 
am Abend um 9 Uhr eine Rakete aufsteigen, die unsere Kameraden am 
Lande von unserer beabsichtigten Abfahrt in Kenntnis setzen sollte. Die 
Anspannung der Nerven wahrend der ganzen letzten Zeit gónnte uns keine 
Ruhe, und wir waren am 5. September schon sehr friihe auf den Beinen. 
Das Wetter war wenig giinstig; ein heftiger Wind blies aus Ost-Nordost, 
die Wogen des Sees gingen hoch und zeigten weiBe Kamme. Der Himmel 
war bewólkt. Auch die Mónche schienen von unserer Erregung in Mit- 
leidenschaft gezogen zu sein; sie unterbrachen ihren Gebetsdienst und waren 
auf Schritt und Tritt an unserer Seite. Jeder von ihnen brachte uns fur 
die Reise ein kleines Geschenk. Um 10 Uhr wurde der See ruhiger, so dali 
wir die Abfahrt wagen konnten. Eine Stunde nach der Abfahrt loteten wir
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eine Tiefe von 2 5 Metern, nach einer weiteren Viertelstunde eine solche von 
37,5 Metern; drei Werst von der Insel entfernt stellten wir eine Tiefe von 
3o Metern fest.
Allmahlich schlug der Wind nach Osten um, so daB die Wellen jetzt von 
der Seite kamen und uns gen Westen trieben. Der Gedanke, daB wir nun 
heimwarts fuhren, starkte unseren Mut und erhóhte unsere Energie. Nach- 
dem wir ungefahr die Halfte des Weges zuriickgelegt hatten, zeigten sich 
die gelblichen Uferabhange am Land schon ziemlich deutlich. Wir ruderten 
mit doppelter Kraft und suchten ungeduldig mit unseren Blicken jene 
Stelle an Land, wo sich die weiBen Zelte unseres Lagers erheben muBten. 
Doch der starkę Gegenwind trieb uns gewaltig nach Westen ab, so dali wir 
nach schwerer Arbeit im Kampfe mit diesem kurz vor 7 Uhr abends an 
einer Landenge anlegten. Die Dammerung war schon hereingebrochen; wir 
zogen das Boot ans Ufer und eilten, das Lager unserer Kameraden auf- 
zusuchen. Ais wir bei unseren Freunden eintrafen, herrschte grolie Freude; 
nicht allein unler den Expeditionsteilnehmern, sondern auch unter den 
Mongolen und Chinesen, die uns bereits aufgegeben hatten.“
Soweit die Schilderung des Geologen Tschernow.
Wahrend der Abwesenheit Tschernows und Tschetyrkins habe ich selbst 
eine Exkursion in die Berge des sudlichen Kuku-Nor-Gebirges unter- 
nommen. Zwei Eingeborene und der Praparator Madajew begleiteten mich. 
Am Abend des 29. August herrschte in der ganzen Gegend ein auBerordentlich 
heftiger Sturm mit Schneetreiben. Am darauffolgenden Morgen war 
besseres Wetter, so dali wir aufbrechen konnten. In den Bergen traf en wir 
eine Abteilung von sieben bewaffneten Tanguten, die, wie es schien, iiber 
unsere Gegenwart nicht sehr erfreut waren, denn sie machten sich eiligst 
aus dem Staube. Unsere Fiihrer behaupteten, es seien Rauber gewesen. 
Vielfach hatte ich Gelegenheit, die schlanken und leichtfiiliigen Ada- 
Ziegen zu beobachten. Wahrend der eleganten Spriinge iiber die weichen 
Hiigel isl man versucht, dieses auBerordentlich bewegliche Tier mit einem 
grolien Bali zu vergleichen, der im Rollen ist und von Zeit zu Zeit den 
Erdboden verlaBt und Spriinge macht. Obwohl die Gegend fiir Baren 
auBerordentlich giinstig ist und ihr Vorkommen von den Eingeborenen 
bestiitigt wird, haben wir auf unserer Wanderung nicht einen einzigen 
gesehen. Die Vogelwelt ist durch verschiedene Drosselarten (Merula Kessleri 
und Turdus ruficollis), den Bergfinken (Leucosticte haematopygia) und den 
Spornammer (Urocynchramus pylzowi) vertreten. An einem Sumpfetrafen 
wir noch auf ein Parchen des schwarzhalsigen Kranichs (Grus nigricollis).
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Nachdem die Untersuchungen des Sees iiber Erwarten giinstig verlaufen 
waren, konnten wir daran denken, unser Lager endgiiltig abzubrechen. Wir 
wollten gen Osten weiterziehen und waren sehr erfreut, nun endlich das 
Gebiet der Nomaden verlassen zu kónnen. Bei Nacht schlugen wir unser 
Lager am Kap Tschono-Schachalur auf, wo wir zwei Tage verbrachten, um 
die Landenge zu untersuchen und Tiefenmessungen im See vorzunehmen. 
Diese ergaben im Einklang mit den friiheren Messungen, dafi der See einen 
ziemlich flachen, mit Sand und Lehm bedeckten Boden hat. Die im óstlichen 
Teile ermittelte Tiefe schwankte zwischen 7,3 und 26 Metern, im sudlichen 
Teile zwischen 7,5 und 37,5 Metern. Die grófiłte Tiefe war dicht bei der 
Insel Kuissu ermittelt worden.
Bei diesen Untersuchungen hatten wir den Verlust unseres Bootes zu be- 
klagen; es wurde von einer sehr starken Welle gegen die Kuste geschleudert 
und zerschellte. Wohl hatte uns dieses Fahrzeug ungewóhnliche Dienste 
geleistet, gleichzeitig aber war fiir uns der Beweis erbracht, dali der Forscher 
fur spatere Falle besser ein gróBeres und seetuchtigeres Fahrzeug mit sich 
fiihren soli.
Ichcrteilte nunmehr denBefehl, denKuku-Nor zu verlassen und den Weiter- 
marsch mit dem Kurs nach Ssinin anzutreten. Ais wir das Gelande verlieBen, 
in dem wir recht interessante und hochwertige Forschungsergebnisse zu 
verzeichnen gehabt hatten, lag der See in tiefer Ruhe; in seinen Wassern 
spiegelte sich das klare Blau des wolkenlosen Himmels.



XI. Kapitel.

Ueber Ssinin nach Gui-Dui.
Unsere Karawanę war nun wieder nach Osten auf dem Marsche und bewegte 
sich in langausgestreckter Linie. Haufig begegneten uns Nomaden, mit 
denen wir zuweilen ins Gesprach kamen. Ais sie erfuhren, daB wir dem 
Kuku-Nor und aufterdem sogar der Insel Kuissu einen Besuch abgestattet 
hatten, erkundigten sie sich sehr eingehend iiber das Leben und Treiben 
der mónchischen Einsiedler, die, umgeben von Wogen und Sturm, in dieser 
Ode lebten. Wenn wir ihnen dann berichtet hatten, pflegten sie zu lacheln, 
die Kópfe in ebrerbietiger Haltung vor uns zu verneigen und die Finger 
hochzustrecken zum Zeichen des Beifalls fur unseren Wagemut.
Der Herbst riickte iramer naher, die Nachte brachten zuweilen schon recht 
empfindlichen Frost. Das Thermometer fiel bis —-60C, so daB amMorgen 
das Gelande vóllig bereift und oft sogar das Leinwandzelt von einer feinen 
Eiskruste bedeckt war. Die Temperatur des Wassers im See hingegen hielt 
sich der Lufttemperatur gegeniiber noch ziemlich hoch, so dafi wir nach 
i Uhr mittags etwa — 1 a 0 C feststellen konnten. Die Vógel schienen bereits 
die bedenkliche Nahe der kalten Jahreszeit zu empfinden, denn an vielen 
Stellen sammelten sie sich, um ihre Ziige nach dem Siiden anzutreten.
Bei dem Orte Zungu-Dschera schlug die Expedition, wie auf der Hinreise, 
ein Lager auf. Die Steppe hatte sich inzwischen ganz erheblich verandert. 
Dort, wo ehedem saftige Graser gestanden hatten, dehnten sich jetzt ganzlich 
abgeweidete Wiesen, auf denen sich Herden von Schafen, Yaks und Pferden 
tummelten. Von der Anhóhe des Schara-Chotul warfen wir den letzten Blick 
auf den blauen Kuku-Nor. Vor uns erstreckte sich die uns bereits bekannte 
Berglandschaft und weiterhin wogten die schmucken rechteckigen Korn- 
felder. Hier erfuhr ich, dali in der Tiefe des seitwarts gelegenen Tales 
Kohlenbecken eingelagert seien; ich sandte unseren Geologen sogleich dort- 
hin, um Untersuchungen anzustellen, ob diese Angaben wirklich stimmten. 
In Ssinin wollten wir dann wieder zusammentreffen.
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Kozlow, Mongolei-Tibet 11

Im Tale von Donger łiatte der Herbst bereits seinen Einzug gehalten, wenn- 
gleicb es nocli immer warm und trocken war. In Donger verweilten wir 
einen la g  lang und zogen dann nach Ssinin weiter, wo uns der Kapitan 
Napalkow erwartete, der inzwischen bereits von seiner erfolgreichen Fahrt 
nach der Provinz Gan-Ssu dort angelangt war. Er hatte Gegenden aufgesucht, 
die bishcr teilweise noch ganz unbekannt waren, und wir konnten auf Grund 
seiner Expeditionsergebnisse eine Reihe neuer Orte in unsere Karten 
einzeichnen; es waren insgesamt neun. Hier in Ssinin erwartete uns auch 
Post aus der Heimat. Unser Geologe A. Tschernow hatte von Hause 
sehr alarmiei^nde Nachricbten erhalten, so dali er gezwungen war, mich 
uin Urlaub zu bitten, den ich ihm nach Lagę der Dinge bewilligen mulite. 
Er verlieli uns auch sehr bald und nahm alles enlbehrliche Gepack mit sich 
in die Heimat.
Die Behórden der Stadt Ssinin bereiteten uns einen sehr freundlichen 
Empfang und sorgtenfur eine recht gute Unterkunft. Lebhafte Diskussionen 
und Geruchte iiber unseren Besuch des Kuku-Nor-Sees und die freundliche 
Aufnahme, die uns von den Mónchen auf der Insel Kuissu bereitet worden 
war, beschaftigten die Bevólkerung. Am meisten wunlderten sich die Leute 
dariiber, dali keiner von uns ertrunken war. Mit ehrfiirchtiger Scheu wurden 
die Bootstrummer betrachtet. Der Zin-Zai von Ssinin sagte uns: „Ihr 
Russen seid die ersten, die auf dem Kuku-Nor gefahren sind, euch ver- 
danken wir die ersten Tiefenmessungen, und ihr seid auch die ersten Aus- 
lander, welche die Insel Kuissu erreicht haben. Ich werde in meinem Bericht 
diese Neuigkeit nach Peking weitermelden mussen.“
In Ssinin bot sich uns auch Gelegenheit, einer militarischen Revue der 
chinesischen Infanterie und Kavallerie beizuwohnen. Ich konnte feststellen, 
dali die Chinesen in militiirischer Beziehung ganz ungewóhnliche Fort- 
schritte gemacht hatten. Acht Jahre vorher hatte ich eine solche Revue 
erlebl und war in der Lagę, sehr zuverlassige Vergleiche zwischen einst 
und jelzt anzustellen. Die chinesischen Offiziere und Soldaten haben sich 
in der Zwischenzeil sehr viel von der Taktik der japanischen Armee an- 
geeignet; das war um so aiigenfalliger, ais die Japaner selbst auf dem 
Gebiete der Taktik viel Neues gelernt hatten. Im ganzen gewann ich 
einen sehr gunstigen Eindruck; die Truppen waren, wenn auch in alten 
Uniformen, recht gut bekleidet, und das Pferdematerial rekrutierte sich aus 
denbestenRassender Gegend. Auch die Schieliergebnisse waren befriedigend. 
Die jiingeren Offiziere und Soldaten leisteten im Frontdienst weit Besseres 
ais ilire alteren Kameraden. Wie mir einige selbst mitteilten, erwarteten sie 
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mit Ungeduld die neuen, nach europaischen Vorbildern gestalteten Dienst- 
vorschriften fur Schieftausbildung, Felddienst und Gefecht.
Die Zeit flog rasch voriiber. Wir waren emsig mit der Verpackung unserer 
Sammlungen und Ausrustungsgegenstande fur die Heimfahrt desGeologen 
Tschernow beschaftigt. Auch fur unsere Weiterreise mufiten Vorkehrungen 
getroffen werden. Dabei dachte ich ernsthaft an eine Begegnung mit dem 
Dalai-Lama und wollte nur ungern auf einen Besuch des Klosters Gumbum 
verzichten. Wir hatten hier in dem freundlichen Ssinin viel Abwechslung

Kin chinesischer Tempel im tibetischen Hochland.

und Gnterhaltung gehabt, besonders einem englischen Missionar verdankten 
wir recht angenehme Abendstunden. Der gastfreundliche Herr H. French 
Ridley schenkte uns auBerdem mehrere sehr seltene und wertvolle Gegen- 
stande fur unsere ethnographische Sammlung. Ich erfuhr von ihm daneben 
aber auch manche interessante Einzelheit iiber den Dunganen-Aufstand in 
den Jahren 1890/96. Der Aufstand brach in der Provinz Gan-Ssu los. 
Die Rebellen hatten gleich zu Anfang Erfolg, der sie ermutigte, nach Ssinin 
zu ziehen. Von hier aus war ihnen eine Abteilung von 3oo-—35o Soldaten 
entgegengesandt worden. Diese wurden von den Raubern umzingelt und 
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muftten sich ergeben. „Die Dunganen", sagte Herr Ridley, „sind sehr 
grausam, sie erschlagen die Gefangenen ausnahmslos. Sie schonen niclit 
einmal die Kinder, kurz, sie vernichten alles, was sich ihnen entgegenstellt. 
Alsbald belagerten die Aufstandischen die Stadt Ssinin. Der Dschen-Tai 
unternahm fast taglich Ausfalle gegen die Rauber, die auch meistens Erfolge 
brachten. Einmal aber hatlen sich seine Soldaten unvorsichtigerweise zu 
weit vorgewagt und wurden von den Dunganen umringt. Sofort begann das 
Gemetzel. Ais die Bewohner von Ssinin von diesem Ungliick erfuhren, vcr-

Der FluB Huang-He bei der Oase Gui-Dui.

loren viele den Versland und waren ganzlich kopflos.“ Herr Ridley hat 
dieses Gemetzel mit eigenen Augen beobachtet, weil er auf beiden Seiten 
arztliche Hilfe leistete. Wenn auch die Aufstandischen mit ubermenschlicher 
Tapferkeit und Todesverachtung an die Belagerung gingen, so konnten sie 
die Stadtmauer und die Torę doch nicht iiberwaltigen. In der Zwischenzeit 
hatten die Chinesen neuen Mut gefaBt und brachten eine Kanone auf das 
Stadttor, dereń Bombardement die Dunganen endlich verjagte. Nur auf 
diese Weise ist es gelungen, die Stadt vor einem grauenhaften Blutbade zu 
bewahren und die Eingeborenen vor der Rachsucht der Feinde zu retten.
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Gegen En de September verlieBen wir Ssinin. Ich wandte mich mit der 
Hauptkarawane siid-siidwestlich nach Gui-Dui, wiihrend unser Geologe in 
Begleitung unserer Kosaken Badmaschapow und Ssodbojew in der Rich- 
tung nach Alascha abzog. Meine Maultierkarawane beriihrte sehr belebte 
Gegenden, und bald erreichten wir das Lager am Kamnl des Ladschi-Lin, 
wo sich die KarawanenstraBen von Gumbum, Gui-Dui und Ssinin kreuzen. 
Hier stieBen wir auf mehrere buddhistische Pilgerkolonnen, die nach Gum
bum weiterzogen. Die jungen, in bunte Kleider gehiillten Tanguten unter- 
hielten sich auBerordentlich lebhaft und uberholten die Gruppen der alteren, 
sehr strengen Pilger, die unter standigem Beten die Perlen ihrer Rosen- 
kranze bewegten und dabei die Worte des hóchsten Gebetes „Om ma-ni pa- 
dme chum“ murmelten.
Der Gebirgskainm Ladschi-Lin liegt 35oo m iiber dem Meeresspiegel. Seine 
Passe sind mit uppigen Wiesen und Waldungen bedeckt, in denen sich 
Fasanen, vornehmlich Strauch-Fasanen (Phasanius decoRatus strauchi), 
sowie Rebhiihner u. a. aufhalten.
Auf beiden Seiten des Gebirges begegneten uns berittene Piketts von je 
zehn Miliz-Soldaten, die die BergstraBe vor Raubern und Cberfallen 
schiitzen sollten. Der Abhang nach Siiden ist sehr steil. Das Panorama 
zeigt ein buntes, vielfarbiges Bild. Wohin wir auch schauten, offneten sich 
ganze Labyrinthe von Bergziigen, zwischen denen unzahłige Bache nach 
allen Richtungen flossen. Die dazwischen liegenden Felder und Wiesen 
gehórten grófitenteils den Tanguten. Wahrend wir dem Laufe des Ga-Scha 
folgten, der sich westlich in den Huang-He ergieBt, beobachteten wir eine 
groBe Zahl von Wassermiihlen, die am FuBe des Passes errichtet waren. 
Auf den hohen Terrassen hingegen zu rechter und linker Hand erhoben sich 
die stolzen buddhistischen Klóster mit ihren blendend weiBen Wanden und 
der goldenen Dachzier. In der Nahe des Ortes Tschan-Hu biwakierten wir 
und zogen am niiclisten Morgen in aller Friihe nach Gui-Dui weiter, von 
dem uns noch etwa 4o Werst trennten. Diese Oase hatten wir ais Winter- 
asyl in Aussicht genommen.
Sobald wir die Hiigel verlassen hatten und das Tal des Gelben Flusses 
betraten, dehnte sich vor unseren Augen nach Siidosten ein groBer Pappel- 
wald aus, hinter dem die Lehmbauten der Stadt Gui-Dui verborgen lagen. 
Die Dberfahrt iiber den Gelben FluB ging wider Erwarten schnell von- 
statten. Im allgemeinen pflegt ein solches Ubersetzen mit allerlei un- 
vorhergesehenen Zwischenfallen verbunden zu sein. Am rechten Ufer 
empfingen uns die offiziellen Abordnungen der Behórden und fiihrten

164



Die Oase von Gui-Dui



uns in den Tempel Wjii-Dzy-Mjao1), in dem wir einquartiert wurden. 
Der Tempel liegt am Rande der Stadt, so dafi wir von hier aus 
einen schónen Gberblick uber den ganzen Ort hatten. Mehrere Raume waren 
zu unserer Verfiigung gehalten; wir konnten uns sehr gut ausbreiten und 
ausruhen.Die Stadt selbst liegt 23oom uber dem Meeresspiegel und besteht 
aus mehreren hundert Fansen mit dazugehorigen Garten, Wiesen und 
Feldern. An allen Seiten ist sie von einer Festungsmauer umgeben. Zwei 
Flusse durchstrómen die Stadt, die etwa 3oo Jahre alt ist. Wahrend des 
Dunganen-Aufstandes hat auch sie sehr gelitten. Gui-Dui zahlt etwa 
g5oo Einwohner, wovon dreiviertel Chinesen sind; nur ein Viertel der Be- 
vólkerung sind Hara-Tanguten. AuBerhalb der Stadt leben Chinesen und 
Tanguten einmutig beieinander; sie treiben Gemiise- und Kornbau, sowie 
Yiehzucht. Die Gui-Dui-Chinesen sind sehr finstere Gesellen. Sie leben 
sehr zuriickgezogen; nur seiten hórt man hier Lieder. Die Manner sind 
iiberaus faul, langsam und apathisch, wahrend die Frauen viel beweglicher, 
arbeitsamer und auch viel grazióser sind. Sie sind auch nicht so schweig- 
sam, plaudern gern und sind obendrein sehr stolz. Unter der Bevólkerung, 
namentlich unter den Frauen kommen sehr hiiufig Selbstmorde vor; die 
Lebensmiiden werden von irgendeiner Schande bedriickt und springen 
gewóhnlich in den Huang-He. Die hier lebenden Chinesen treten oft in 
nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu den Tanguten, dereń Sprache sie 
erlernen und dereń Bekenntnis sie annehmen. Die Toten werden am Rain 
der Felder beerdigt; hier waclist meist Charmyk (Nitraria schoberi). 
Eine Miliz-Abteilung von 36o Soldaten hat die Verteidigung der Oase 
iibernommen. Nur 26 Mann stehen jedoch in standigen Dienst unter Gewelir, 
um den Jamun, das Verwaltungsgebaude, zu bewachen. Wir haben hier 
urei Monate gelebt und von hier aus kleine Abstecher unternommen. Niemals 
hatten wir wahrend der ganzen Zeit uber Mangel an Entgegenkommen zu 
klagen. Behórden und Bevólkerung behandelten uns in jeder Beziehung 
mustergiiltig. Dazu mag vielleicht eine Prophezeiung eines im ganzen Lande 
hochgeehrten Gegen sehr viel beigetragen haben. DieserWeise hatte seinen 
Landsleuten verkiindet, dali das Jahr 1909 nur dann sehr fruchtbar und 
fiir die Oase ertraglich sein werde, wenn ihr ein „Grofier Mann“ aus 
Norden seinen Besuch machen wurde. Mit dieser Prophezeiung ist die 
Ankunft unserer Expedition ganz zufallig zusammengetroffen, und deshalb 
wurde uns vielleicht ein so iiberaus gastfreundlicher Empfang zuteil.

9  =  „Siidliches See-Hotel“ .
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Die gefiederte Welt ist hier durch zahlreiche Arten vertreten, wahrend von 
den grofien Sauge- und Raubtieren nur Wólfe, Fiichse, Hasen und Pfeif- 
hasen (Lagomys erythrotis) vorkomiiieib
In einer Entfernung von etwa 200 Werst liegt am rechten Ufer des Gelben 
Flusses das Kloster Rardscha-Gomba, dessen Griindung noch in die Zeit 
der mandschurischen Dynastie Tsja-Zin fallt. Gegenwiirtig wird dieses 
Kloster von ungefahr 200 Lamas bewohnt. Wie uns die Chinesen erzahlten, 
sind auf dem Gelande des Klosters Goldadern entdeckt worden. Aber die 
Lamas dulden aus Furcht vor der Gottheit Ami-Detsche-Lu keine Hebung

Gewandscharpen mit Steinen und Muscheln besetzt.

dieser Schatze. Weder sie selbst denken an eine Ausbeutung, noch geben sie 
anderen die hierzu notwendige Erlaubnis.
Eine Theatertruppe aus Ssinin besuchte die Oase und ergótzte die Bevolkerung 
durch allerleiVorfiihrungen. DieDirektion hatte fur uns eineLoge reserviert. 
Die Vorstellungen fanden auf dem Hofe des Haupttempels statt, wo sich 
das Publikum ganz ungezwungen bewegte. Die Zuschauer liefen hin und 
her, die Obsthandler priesen ihre Friichte an; dazwischen spielte die Musik. 
Die Vorstellung war aber sehr matt und uninteressant, so dali viele der 
Zuschauer einschliefen.
Gegen En de Oktober waren unsere Sammlungen eingepackt, sowie alle Post
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erledigt. Wir beschaftigten uns mit der Vorbereitung fur einen Abstecher 
nach den Klóstern Gurabum und Tschoibzen. Die Aussicht, den hochsten 
Priester zu sehen und eine Zusammenkunft mit ihm zu ermoglichen, war 
aufierordentlich verlockend; denn ich wollte, wenn es sich irgend erreichen 
lassen wiirde, meine Bekanntschaft mit dem Dalai-Lama, den ich vor Jahren 
in Urga einmal besucht hatte, erneuern. Auch fiihrte ich viele wertvolle

Tschoibzen-Gegen im Uiiudsclian-Gewand.

Geschenke fiir den Dalai-Lama mit, die ich den hochsten Beamten in Gum- 
bum iiberreichen wollte. Am2.November reiste ich in Begleitung des Unter- 
offiziers Pol jutów und eines Mongolen ais Dolmetscher ab. Die grofie 
SlralJe, die zum Kloster fiihrt, war von Karawanenziigen auBerordentlich 
belebt. Wir beruhrten auf unserem Marsche das kleine schmutzige Stadtchen 
Nan-Tschan-Jn und erreichten nach weiteren zwei Tagereisen Gumbum, wo 
bei unserer Ankunft ein sehr reges Leben herrschte. Es wurde gerade das 
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gróBte Kirchenfest gefeiert, namlich das Fest der Seelenwanderung des 
grofien buddhistischen Reformators Zsonchawa, das an sein Scheiden von 
dieser Erde und an seinen Eingang zur ewigen Unsterblichkeit erinnert. Im 
Inneren des Klosters bewegten sich in buntem Gemisch die Massen des 
Volkes und die Priester, die sich an dem bunten Treiben der zahlreichen 
Akrobaten, SpaBmacher, Tierdresseure usw. erfreuten. Am 5. November

Tschoibzen-Gegen in Paradetracht.

abends fand die SchluBfeier dieses Festes statt. Auf ein schrilles Signal 
hin fullte sich der ganze Klosterkomplex; in die Tóne der Posaunen und 
Muschelhórner mischten sich die Stimmen von Tausenden von Lamas, die 
auf den Hóhen in der Umgebung des Tempels Aufstellung genommen hatten. 
An den Portalen des Tempels wurden wie durch Zauberhand Hunderte von 
Lampen angeziindet, die das ganze amphitheatralisch gebaute Kloster in 
einem eigenartigen Lichte erstrahlen lieBen. Gegen 9 Uhr abends ver-
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stummte ebenso plótzlich alles Leben, die Lichter wurden ausgelóscht, und 
bald lag das Kloster in tiefer Ruhe.
Die beiden Tage, die wir liier verbrachten, waren sehr abwechslungsreich. 
Ich erhielt im Fremdenhause des Klosters eine Wohnung zugewiesen und 
habe den Beamten des Dalai-Lama die fiir ihn aus Ruliland mitgebrachten 
Geschenke uberreicht. Auch machte ich den Versuch, mit dem Vorsteher 
des Klosters, dem Atschja-Gegen, in Beziehungen zu treten. Ich sandte 
ihm meinen Gruli in das benachbarte Gebirge, wo er sich zur Kur aufhielt.

Die Hilfspriester des Tschoibzen-Gegen.

blieb jedoch leider ohne Antwort. Es war das zweitemal, dali der hohe geist- 
liche Herr diese Annaherung seitens der Russen zuriickwies. Der Grund 
hierfiir diirfte darin zu finden sein, dali er iiberzeugter Japanerfreund und 
aulierdem dem Dalai-Lama nicht sehr wohlgesinnt ist, weil dessen Glanz 
ihn in Schatten stellt, und weil er die freiwilligen Gaben, die dem Dalai- 
Lama in reicher Fiille gespendet werden, mit scheelen Augen betrachtet. 
Wahrend meines Aufenthalts in Gumbum traf ich auch einige Mongolen, die 
mir bei meiner fruheren Expedition ais Fiihrer und Kameltreiber Dienste 
geleistet hatten, aulierdem auch einige jungę russische Burjaten, die sich 
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ohne jede Beschaftigung ziellos in Zentralasien herumtrieben und manchmal 
langere Zeit in Lhassa lebten. Sie mieden die russische Heimat, um sich 
Yom Militardienst zu drucken.
Bereits am 6. November war unsere kleine Karawanę wieder unterwegs mit 
dem Ziele nach dem Kloster Tschoibzen-Hit. Diese Reise fiihrte uns wieder 
iiber Ssinin, wo ich die Gelegenheit benutzte, meine europaischen Freunde 
und die Familie des Herrn Ridley zu besuchen. Ich stattete auchauBerdem 
noch einige offizielle Besuche ab. Am 8. November verlieBen wir Ssinin

Der Haupttempel mit dem „Goldenen Dach“ im Kloster Tschoibzen-Hit.

und zogen auf der belebten KarawanenstraBe riistig weiter. Nach cinigen 
Ubergangen kamen wir bald in das Kloster Tschoibzen-Hit. Zu diesem 
Kloster, das von hohen Mauern umgeben ist, gehóren im ganzen vier Tempel. 
Die Dunganen haben wahrend des Aufstandes auch hier groBe Verwiistungen 
angerichtet. Nur der Haupttempel Tarlym Senser-Lan, der seit der Griindung 
steht, blieb unversehrt. Die anderen drei Tempel wurden vollstandig niedcr- 
gebrannt und sind spater neu aufgebaut worden. Es wird erzahlt, daB die 
Dunganen auch den Haupttempel vernichtet haben wurden, wenn ihnen der 
Yorsteher des Klosters nicht die sehr hohe Summę von 60 ooo Lan geboten
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haben wiirde, damit sie wenigstens diesen Kultbau schonten. Im Kloster 
leben etwa zweihundert Lamas, iiber die der Chutuchtu Lowzen-Tobden- 
Schabdschjub - Nima, der die elfte Inkarnation Zsonchawas darstellt, 
herrscht. Der Tschoibzen-Chutuchtu hat mich wie einen alten liebenFreund 
empfangen. Es machte ihm offenbar Freude, mir seine nach europaischer 
Art eingerichtete Wohnung bis ins kleinste zu zeigen. Der hohe Kirchenfurst 
hatte eine richtige Uhrensammlung, in der sogar eine Kuckucksuhr vor- 
handen war; auch hatte er von der Russischen Geographischen Gesellschaft 
durch Przewalsky eine ganzp Menge Geschenke erhalten. Zum Beweis seines 
Wohlwollens gestattete er mir sogar, ihn und seinen Stab zu photographieren. 
Er legte fur die Aufnahmen nacheinander alle seine Priesterornate an.
Ais Zeichen der Aufmerksamkeit und ais Gegengabe iiberraschte mich der 
Chutuchtu mit der Bronzefigur des Mandschuschri, des Buddha auf dem 
Diamantenthrone; auBerdem erhielt ich ein seltenes tibetisches Buch und 
schlieBlich eine Hurde, namlich ein Gebetsrad. Auch fur die Akademie 
der Wissenschaften hat er mir ein Geschenk mitgegeben. Es war ein Blatt 
vom Baume „Bod“, der in Indien wachst, und unter dem, wie dieLegenden 
berichten, der Gautama allerlei religióse Betrachtungen vorgenommen hat. 
Auf dem Blatte, das ich erhielt, waren die Umrisse des sitzenden Buddha 
in Gold ausgefiihrt.
Am i4- November waren wir bereits wieder in Ssinin. Gleich bei unserer 
Ankunfl merkten wir, daB die Bevólkerung in groBer Aufregung, daB iiber- 
haupt die Stimmung sehr niedergedriickt war. In allen StraBen wehten 
weiBe Flaggen yon den Gebauden. Die Soldaten banden um ihre schwarzen 
Jacken Giirtel in blendendem WeiB. Bald brachten wir in Erfahrung, daB 
die ganze Stadt Trauer anlegte ais Ehrung fur den toten Kaiser von China 
ynd dessen Mutter. Wir erfuhren auch, daB es sich nicht um einen normalen 
Tod, sondern um einen politischen Mord handelte; daruber herrschte inner- 
halb der Bevólkerung groBe Empórung. Fu-Tai, ein hoher chinesischer 
Beamter, dem ich meinen Besuch abstattete, konnte vor Schluchzen kaum 
sprechen. Er auBerte ernste Befiirchtungen, daB diese Mordtat dem ganzen 
Lande groBes Verderben bringen werde.
Dann zogen wir weiter und langten nach drei Tagemarschen wohlbehalten 
in Gui-Dui an, wo wir alles in bester Ordnung vorfanden. Hier gewann ich 
Zeit, meine samtlichen photographischen Aufnahmen zu entwickeln und die 
Post nach RuBland vorzubereiten. Ich schrieb u. a. an den russischen 
Generalslab sowie an den russischen Botschafter in Peking. Merkwiirdiger- 
weise ereignete sich mit diesen Briefen ein Unfall. Sie kamen nacheiniger 
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Zeit zuriick und waren obendrein beschadigt. Ich konnte die Briefe in dcm 
Zustande, in dem ich sie zuruckerhielt, nicht wieder auf den Weg bringen, 
sondern mufite neue Schreiben anfertigen lassen. Die chinesischen Be-

Cliurde, eine Gebetstronimel in kiinstlerisclier Ausfiihrung.

hórden, bei denen ich sogleich Anzeige erstattete, wurden durcli diesen 
Vorfall sehr beunruhigt. Sie vermuteten irgendeine politische Spitzelei und 
untersuchten die Sache sehr eingehend. Wie sich aber dann herausstellte,
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war kein Grund zu irgendwelcher Besorgnis vorhanden. Der berittene Bote 
hatte seinen Postbeutel an dem Sattel befestigt. Unterwegs fiel der Reiter 
beim Abslieg von einer vereisten Anhóhe mit dem Pferde. Diese Gelegenhcit 
benutzte das Tier, um sich von seinem Herrn zu trennen. Erst nacheinigen 
Tagen wurde es eingefangen und dem Eigentiimer ausgeliefert; der Post- 
beutel und die Pakete waren durchweg beschadigt. Das frei gewordene 
Postpferd war den Dunganen in die Hande gefallen; sie hatten die Briefe

Die Mitglieder der Expedition im Winterquartier zu Gui-Dui.

und die Pakete geóffnet, scheinbar aber wenig Freude daran erlebt, denn 
alles war nur beschadigt, aber nichts zuruckbehalten.
Hier in Gui-Dui erhielt unsere Expedition Familienzuwachs. Wir kauften 
namlich fiir fiinf Rubel einen zahmen Mónchsgeier, der sich sehr schnell 
an uns gewóhnte und recht vertraulich mit uns verkehrte. Es dauerte nicht 
lange, so saB er mit uns am Tisch beim Hammelmahl. Sehr spaBig war 
es, wenn ihn bei seinem eigenen Mahl eine ganze groBe Schar neidischer 
Kolkraben, Krtihen und Elstern umgaben, die sich gern einen guten Bissen 
geschnappt hatten. Aber unser Mónchsgeier liebte bei seinem Mahl keine
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Gaste. Sobald irgendwelche Gefahr im Verzuge war, dali ein dreister Zaun- 
gast zu nahe herankam, dann scheuchte er die ganze Gesellschaft durch einen 
zornigen Blick vom Platz. Unsere Hunde waren dem neuen Freunde wenig 
wohlgesinnt. Sie wolllen zuerst mit ihm anbinden, ais sie ihn dann aber 
genauer kenncnlernten, lielien sie den Vogel in Ruhe.
Am 7. Dezember erhielten wir ganz unerwartet den Besuch der beiden 
Briider Badmaschapow. Sie brachten uns eine sehr umfangreiche Post,

Bazar in der Stadt Gui-Dui.

unter der sich auch ein Paket der Geographischen Gesellschaft befand. Diese 
teilte mir mit, dali ich die Expedition statt nach Ssytschuan wiederum nach 
Ghara-Choto leiten solle. Wie die Gelehrten festgestellt hatten, seien die in 
Chara-Choto gemachten Fundę von gróliter Bedeutung, und deshalb sei es 
erwiinscht, dort weitere Ausgrabungen vorzunehmen. Es wurde mir be- 
richtet, dali die Ruinen die Reste der Residenz des Tangutischen Stammes 
Ssi-Ssja seien, der zwischen dem 11. und iii. Jahrhundert in hoher Bliite 
gestanden hatte. Diese Nachricht, die mich nach der Toten Stadt zuriick- 
fiihrte, kam mir sehr gelegen. Sie hat mich deshalb vor allen Dingen mit
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Freude erfiillt, weil wir nun der weiten und gefahrlichen Reisen durch 
rauberische Gegenden enthoben waren. Nachdem uns Badmaschapows 
Briider wieder verlassen hatten, unternahm ich vor meinem endgiiltigen 
Aufbruch noch einen kleinen Abstecher nach den etwa i5 Werst entfernten 
Heilcjuellen im Passe Luan-Zon-Gou.
Schon von weitem erblickten wir auf unserem Wege das dunkelblaue FluB- 
band des Laufes der heiBen Quellen, iiber denen dauernd eine Dampfwolke 
liegt. Mit groBem Brausen tritt der Quell aus der Erde herans; auf einer 
Strccke von 3—4 Werst, kurz hinter dem Ausbruch der Quelle, hat das 
Wasser eine Temperatur von —)- 85 0 C; dieser heiBe Bergbach rauscht 
zwischen smaragdgriinen Wiesen talwarts. Neben der Hauptquelle befinden 
sieli noch viel kleinere Quellen, um die sich die Kranken sammeln. Am 
FuBc des steilen Ufers stehen Badewannen aus grobbearbeiteten Steinen. 
Die von Rheumatismus und anderen Erkaltungskrankheiten Heilung 
suchenden Patienten leben in Zelten dicht in der Nahe der Quelle. Sie 
nehmen die Bader unter freiem Himmel und schiitzen sich vor der kalten 
AuBenluft durch Bedeckung der Wannę mit ihren Oberkleidern. Diese 
Gegend, iiberhaupt das ganze tibetische Hochland ist an Heilquellen sehr 
reich. Przewalsky und Sandberg haben dariiber ausfuhrlich berichtet. Meist 
bleiben die Patienten drei bis vier Wochen in diesen Badeorten und nehmen 
alltaglich ein einstundiges Bad.
Nachdem ich mir diese Gegend genau angesehen hatte, kehrte ich zu unserem 
Hauptlager zuriick. Der Dezember war beinahe zu Ende, und so wurde es 
hóchste Zeit, den Weitermarsch anzutreten, um die Amdoschen Klóster 
Rardscha-Gomba und Lawran zu erreichen und dann nach Chara-Choto 
weiterzureisen.
Gleichzeitig beschiiftigte mich die Frage, was mit den fur den Dalai-Lama 
bestimmten Geschenken geschehen sollte, da, wie offiziell bekanntgeworden 
war, der Herrscher Tibets die chinesische Hauptstadt Peking bereits verlassen 
hatte und auf dem Wege nach der Provinz Gan-Ssu ware. Kurze Zeit darauf 
traf aus U-tai die aus 200 Kamelen bestehende Karawanę des Dalai-Lama 
ein; zahlreiche tibetische Beamte waren im Gefolge des hóchstenPriesters. 
Man hatte den Eindruck, daB sich ein sehr groBes Ereignis vorbereite. Wohl 
zeigte die offizielle Welt keinerlei sonderliche Begeisterung, da jede Durch- 
reisc eines hohen Wiirdentragers mit allerlei Ausgaben verkniipft ist. Der 
Vizekónig von Gan-Ssu tat sogar alles, um den Reiseweg des hohen Kirchen- 
fiirsten nach Siiden oder nach Norden zu verlegen, damit ihm der Empfang 
und die daraus entstehenden Kosten erspart blieben.

176



Nach reiflichęn Erwagungen entschloR ich mich, einen Abgesandten nach 
Gumbum zu schicken, um die dort bei meiner Anwesenheit fiir den Dalai- 
Lama niedergełegten Geschenke zuruckerbitten zu lassen, damit ich sie 
diesem bei nachster Gelegenheit persónlich iiberreichen kónnte. Fiir diese 
Mission beslimmte ich den Unteroffizier Poljutow, dein alsbald auch die 
Kiste mit den „interessanten Schatzen" — so lautete die Eintragung in der 
Urkunde — ausgehandigt wurde.
Inzwischen war Weilmachten herangekoinmen; das neue Jahr 1909 stand 
vor der Tur. Das Wetter war sehr schlecht. Dauernd wehte ein haRlicher, 
kalter Wind; unsere Vorbereitungen gingen auch nicht so glatt vonstatten, 
wie ich es ursprunglich angenommen hatte. Die Tanguten, denen wir die 
Gestellung der 1'ransporttiere in Auftrag gegeben hatten, Iieferten nur 
schwache und matte Pferde, dazu bei weitem nicht in der von uns benótigten 
Anzahl. Es gab manches Argernis; denn die Tanguten erwiesen sich ais 
sehr unzuverlassig. Deshalb erfullte mich auch der Gedanke an meine 
nachste Reise durch das Gebirgslabyrinth am Huang-He mit gróRter Be- 
sorgnis. Aus diesen Griinden faRte ich den EntschluR, die Expedition in 
zwei Abteilungen zu gliedern. Der Haupttransport mit den schweren Ge- 
packstiicken sollte direkt auf der groRen KarawanenstraRe nach Lawran 
in Marsch gesetzt werden und wurde der Fiihrung des Kapitans Napalkow 
anverlraut. Ich selbst machte mich mit einigen leichter beladenen Tieren 
auf Lmwegen dorthin auf. Mit Beginn des neuen Jahres erwartete unsere 
Expedition eine vielseitige Tatigkeit, die unsere ganzen Krafte beanspruchte.

Kozlow, Mongolei-Tibet 12



Kapitel XII.

Zur Winterszeit am Zentralen Amdo-Plateau.
Auf ausdriicklichen Wunsch der Russischen Geographischen Gesellschaft 
hatte sich unsere Weiterreise, wie erwahnt, insofern geandert, ais wir 
uns nun statt nach Ssytschuan, wiederum nach Chara-Choto wenden sollten, 
um in der Toten Sladt die Ausgrabungen fortzusetzen. Nach unserem 
urspriinglichen Reiseplan hatten wir beabsichtigt, bis zum Friihjahr in Gui- 
Dui zu verweilen und dann erst weiter zu marschieren. Um nun aber die 
beiden kommenden Monate nicht nutzlos verstreichen zu lassen — zum Auf- 
bruch nach Chara-Choto war es noch zu friih — entschloB ich mich, auf 
eigene Faust eine Expedition in die fast unbekannte Gegend des Amdo- 
Plateaus zu unternehmen.
Amdo ist ein Hocbgebirgsland und bildet den nordóstlichen Winkel des 
tibetischen Hochlandes; nach Siiden hin erstreckt es sich vom alpinen 
Bassin des Kuku-Nor bis zu den Grenzen von Ssytschuan und Gan-Ssu. Die 
Schneegrenze liegt hier in einer Hóhe von 4570 m. Gleichwie in Tibet zeigt 
die Vegetation charakteristische Wiesen, die mit Tibet-Riedgras (Kobresia 
tibetica) bestanden sind. Hier weiden Herden der Ada-Ziege, und die Liifte 
sind erfiillt von den Scharen der groBen tibetischen Lerche (Melanocorypha 
maxima). Die Gebirgsflora ist durch tibetische Pflanzen von Zwerg- 
strauchern bis zur Alpenform vertreten. Auch die Fauna erinnert vielfach 
an die Tibets. Nur die wilden Yaks und die Orongo-Antilope (Pantholops 
hodgsoni) sind hier nicht mehr anzutreffen, sie sind von den Nomaden 
ganzlich verdriingt.
Die Bevólkerung des Amdo-Plateaus teilt sich in Ansassige, die Ackerbau 
treiben, und Nomaden, die mit ihren Banagen, einer Art von Zelten, planlos 
umherziehen. Im ganzen leben in diesem Gebiet etwa eine halbe Million 
Menschen. Wie die Tibeter sind die Bewohner des Amdo-Plateaus beinahe 
unabhangig; nur nominell unterstehen sie China. Die Chinesen mischen 
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sich in kluger Erkenntnis auch kaum in die inneren Angelegenheiten der 
Bewohner dieses Gebietes; sie beschriinken sich ausschlieBlich darauf, dann 
und wann Beamte in Begleitung von Militartrupps dorthin zu entsenden, 
um den falligen Tribut einzuziehen, daneben wobl auch die Rechtspflege 
auszuuben.
Die Hauptbeschaftigung der Amdo-Bevólkerung besteht in Raubziigen, die 
sie unter Fiihrung ihrer Hauptlinge unternehmen. Da sie keine anerkannten, 
schriftlich niedergelegten Gesetze haben, wickelt sich das Leben in den 
Bahnen des Gewohnheitsrechts ab. Der Menschenschlag ist hier fast derselbe 
wie in Tibet. Kórperlich zeigen die Leute einen guten mittelgrofien Bau, 
haben grofie schwarze Augen, Ohren von mittlerer Grofie und meist eine 
kuhne Adlernase. Behausung und Kleidung, sowie Sitten und Gebriiuche 
sind fast dieselben wie in Tibet. Die Manner sind wenig arbeitsam; sie be- 
niitzen jede sich bietende Gelegenheit, ihre Zeit in miifiigen Plaudereien 
zu vergeuden. Meist gehen sie auf Jagd oder sie beteiligen sich an Raub- 
ziigen. Die hauslichen Arbeiten miissen ausnahmslos von den Frauen er- 
ledigt werden. Sie besorgen das Vieh, bestellen die Felder, tragen Wasser, 
schaffen Feuerungsmaterial heran, kurz, sie miissen alles tun, was zum 
Haushalt gehórt. Gleichzeitig sind die Frauen aber auch sehrgute Amazonen. 
Sie haben eine erstaunliche Geschicklichkeit, frei umherlaufende Pferde 
einzufangen, sich darauf zu schwingen und stolz nach Hause zu reiten. Die 
Frauen sind im iibrigen vollstandig frei und kónnen gleichzeitig mehrere 
Manner haben.
Bei den Tanguten in der Umgebung des Klosters Lawran herrscht der Brauch, 
dafi der Mann, nichtwieallgemein, dieFrauin s e in  H a u s  bringt, sondern 
dafi e r in d a s  H a u s  der Frau geht. Darum ist er stets auch nur der Gast 
im Hause der Eltern seiner Frau. In die Ehe bringt er fast ausnahmslos 
lediglich sein Pferd und seine Waffen — eine Lanze, einen Sabel und ein 
Gewehr — mit, die er auf seinen Raubziigen bei sich fiihrt. Ais hóchste 
Tugend gelten Tapferkeit und Geschicklichkeit im Waffenhandwerk. Zeigt 
ein junger Mann ein besonders kricgerisches Aussehen, dann wird er bei 
den Schónen des Landes manchen Erfolg haben! Aber die stolzen Leute 
in ihren schmucken dunkelblauen, roten oder gelben Kostiimen, die an der 
Brust meist mit Leopardenfellen verziert sind, auf ihren schónen, reich- 
geschmiickten Rossen machen auch wirklich einen uberaus imposanten und 
nachhaltigen Eindruck auf die Fremden, die ihnen an der Karawanen- 
strafie begegnen. Neuerdings sind viele von ihnen mit europaischen Magazin- 
gewehren bewaffnet, die sie meisterlich bedienen kónnen. So ist es auch
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erklarlich, dali diese Leute fast ausnahmslos unsere vortreffliche Bewaffnung 
mit ncidischen Augen betrachteten. Sie mógen unsere reichbeladene Kara
wanę oft genug daraufhin angesehen haben, dali es sich wohl lohnen wiirde, 
auf diese Schatze einen Cberfall zu wagen. Sie hatten den Wert unserer 
Munition schnell und richtig abtaxiert. Es war mir spater durcbaus er
klarlich, weshalb die cbinesischen Beamten uns nur selir ungern nach Amdo 
weiterreisen lassen wollten, und ich mulite ihnen auch diesmal eine Be- 
scheinigung ausstellen, dali ich fur alle Zwischenfalle die ganze Ver- 
anlwortung allein tragen wiirde. ..
In der Geschichte des Buddhismus nimmt Amdo einen breiten Baum ein, 
und auch hcute finden sich iiberall an schónen und reizvollen Stellen, die 
von der Natur besonders geschmiickt sind, Tempel und Klóster. In diesen 
treffen wir zuweilen auch die Verwaltungsorgane der Amdo-Hauptlinge 
sowie Handelsniederlagen und Wohnungen chinesischer Kaufleute.
Die Hauptklóster Amdos sind Gumbum und Lawran, die Tausende von 
Lamas in ihren Mauer n beherbergen. Sie bekennen sich z u der Lehre 
Zsonchawas und gehóren der „Gelben Sekte“ an.
Ich móchte nun hier eine interessante Etappe der Beise nacli dem tangu- 
tischen Fiirstentum Luzza erzahlen und dabei gleichzeitig einiges von meiner 
Bekanntschaft mit seinem kriegerischen Fiihrer Lu-Chombo mitteilen:
Am 6. Januar setzte sich meine kleine Karawanę in Marscli und nahm als- 
dann die Richtung nach dem Pali des Flusses Ranen-Shazzon. Sehr bald 
marschierten wir zwischen den steilen graugelben Felsen des Passes und 
erreichten die in dieser Jahreszeit zahlreich besuchten warmen Heilquellen 
Tschi-Tschu. Das Wasser zeigte eine Temperatur von —85 0 G. In der 
Nachbarschaft des Klosters Ranen-Gomba schlugen wir Nachtlager auf. Die 
genannte Kultstatte gehórt, wie wir spater erfuhren, der „Roten Sekte“ an 
und beherbergt ungefahr hundert Lamas.
Mit dem ersten Friihlicht des nachsten Morgens zogen wir gen Sudenweiter, 
uni móglichst noch an diesem Tage aus dem Tale von Huang-He auf das 
Amdo-Plateau zu gelangen. Da die Quellfliisse, die in den Gelben Fluli 
munden, hier zahlreiche vereiste Kaskaden gebildet hatten, waren wir ge- 
zwungen, viele Umwege zu machen, ehe wir das Plateau erreichten. Von 
oben ber war es dann deutlich zu sehen, welch tiefe Einschnitte der Gelbe 
Fluli in das Massiv von Gui-Dui gegraben hat. In siidlicher Richtung erhob 
sich der majestatische Dschachar. Bald nachher betraten wir ein Wiesen- 
Plateau, das mit jenem am Kuku-Nor sehr viel Ahnlichkeit aufwies. Aus 
Gui-Dui nach dem Fiirstentum Luzza fiihren drei Wege: der óstliche Weg 
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geht iiber hohe Berge, der westliche durch weite Sandflachen, und der 
mittlere, jener, den unsere Karawanę zum Anmarsch gewłihlt hatte, dnrch 
Hiigel und Wiesen mil sparlicher Yegetation. Je weiter wir gen Sud-Siidwest 
kamen, desto enger umscldossen uns die Berge. Wir richteten es so ein. 
daB wir unsere Nachtquartiere stets in der Nahe von Tanguten-Lagern auf
schlugen. Unsere ermudeten Pferde und Maultiere hatten wir dnrch die 
eigensinnigen Yaks ersetzt, die unausgesetzt von berittenen Treibern auf- 
gemuntert werden mufiten, um weiter zu kommen. Je tiefer wir in das 
Landinnere eindrangen, desto eigenartiger, frecher und ziigelloser wurde 
das Benehmen der eingeborenen Bevólkerung. Am Vorabend des buddhisti- 
schen Neujahrsfestes kamen die von den chinesischen Behorden mir zu- 
gewiesenen Treiber, die fiir die ganze Beise ihren Lohn im voraus erbalten 
hatten, und erklarten mir kurz und biindig, dali sie nach Hause ziehen 
wollten. Ais sie uns verliefien, hatten wir noch nicht einmal Zeit gefunden, 
uns neue Yaks zu verschaffen. Wir waren von einer ganz eigentumlichen, 
mit Beunruhigung erfullten Atmosphare umgeben und mufiten unter solchen 
Umstanden mit irgendeinem unvorhergesehenen Ereignis recbnen. Deshalb 
legten wir uns bekleidet zum Schlafen nieder und behielten die Waffen in 
der Hand. Unser Nachtquartier wurde durch zwei Posten bewacht.
Tags darauf fiihrte unser Weg wieder durch einen Engpafi, der mit 
dichtem Laub bewachsen war. Das Thermometer zeigte im Schatten 
— 1,6 0 C, in der Sonne — 15,2 0 C. Wir waren eben im Begriff, einen neuen 
Bergriicken, den Dorzi-Niga, zu iiberqueren, ais wir mit einem einheimischen 
Reitertrupp zusammenstiefien, der uns zwar den Weitermarsch freigeben 
wollte, aber mit sehr gierigen Augen nach unseren Waffen und unseren 
Tieren schrelte. Die Dunkelheit war beinahe hereingebrochen, ais wir in 
der Nachbarschaft unser Lager aufschlugen. Bald naherten sich unserem 
Zelte verschiedene freche und schmutzige Besucher, die uns Milch und Argal 
(trockcnen Mist zu Feuerungszwecken) verkaufen wollten. Wir wurden die 
sehr zudringlichen Burschen nicht los und mufiten sie viel langer in unserer 
Umgebung dulden, ais uns lieb war. Am kommenden Morgen setzten wir 
uns wieder in Marsch und hofften, nach Verlauf einiger Tage das Lager 
des Herrschers von Luzza zu erreichen. Die Marsche waren infolge der 
gunstigen Tageslcmperatur recht angenehm; in der Nacht blieb die Lnft 
still bei durchschnittlich — 200 C. Sobald wir unseren nachsten Be- 
stimmungsort erreicht haben wurden, wollten wir eine Tagesruhepause ein- 
schieben. Bald waren wir auch in dem Lager des Herrschers von Luzza 
angelangt, das in einem fruchtbaren Tale liegt und aus ungefa.hr hundert
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Banagen (Zelten) besteht. Nicht weit vom Lager des Fiirsten entfernt be- 
gegnete uns ein schrauck uniformierter Reitertrupp. Und schon nahte der 
Sohn des Fiirsten, der in groBer Ehrfurcht mein Pferd am Ziigel nahm. 
Kurze Zeit nachher trat auch der alte Fiirst in Begleitung mehrerer bunt 
gekleideter Frauen auf mich zu. Trotz seiner 73 Jahre machte er einen 
recht guten Eindruck; an seinem Kopf und an den Schultern konnte ich 
mehrere tiefe Narben feststellen. Nach der iiblichen BegriiBungszeremonie 
fiihrte er uns in sein Zelt, wo wir mit Tee und Geback bewirtet wurden. 
Wir setzten uns, der Rangstufe jedes einzelnen entsprechend, nieder, und 
der alte Fiirst nahm neben uns Platz, wahrend sein Sohn den Gasten dauernd 
Tee zugoB. Alsdann sprach ich den Wunsch aus, einen gceigneten Lager- 
platz auszusuchen. Der alte Fiirst war sehr entgegenkommend und ging 
selbst mit hinaus, um mir dabei zu helfen. Inzwischen war unsere Kara
wanę herangekommen, und das Biwak konnte sogleich an dem gewahlten 
Platze aufgeschlagen werden.
Der Fiirst lud nun auch alle Teilnelnner meiner Expedition zu sich in sein 
Zelt ein. In meiner Begleitung war ein chinesischer Dolmetscher. Ich fiihrte 
auBerdem alle nur denkbaren Empfehlungsschreiben mit, so daB ich an- 
nehmen durfte, es sei alles in bester Ordnung. Darauf kam der Fiirst 
mit seinen Angebórigen in unser Zelt, um uns einen Gegenbesuch ab- 
zustatten. Wie sich sehr bald herausstellte, huldigten sie fast ausnahms- 
los den Freuden des Bacchus und Gambrinus, ja sie tranken sogar reinen 
Alkohol, den wir fur unsere zoologische Sammlung mitfiihrten, und hoben 
zum Zeichen ilires Woldgefallens dauernd den Zeigefinger einer Hand 
empor. Unscren Cognac mochten sie nicht trinken, sie nannten ihn hóhnisch 
ein „Frauengetrank“ !
Weniger erbaulich gestalteten sich die geschaftlichen Vereinbarungen 
zwischen dem Fiirsten und mir. Ais Gegenleistung fur das Recht, durch sein 
Gebiet ziehen zu diirfen, forderte er mein bestes Militargewehr, auBerdem 
aber fur jedes Tier und jeden Fiihrer noch einen unermeBlich hoben Tribut. 
Ich bot ihm nun, um ihn meinen Wiinschen gefiigig zu machen, meinen 
Revolver an, den er aber mit der hóhnischen Bemerkung zuriickwies: Es 
sei ja nur eine „Kinderwaffe“ !
Inzwischen waren unsere trinklustigen Gaste schon in einem erheblich 
vorgeruckten Stadium, und ich fiirchtete ernstlich einen recht unan- 
genehmen Zwischenfall. Da kam mir in Gestalt der alten Fiirstin eine 
unerwartete Helferin. Ohne viel Umstande fiihrte sie den schwer an- 
getrunkenen Gatten mit sich hinaus. Im Weggehen murmelte er dieWorte: 
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„Morgen werden wir weiter uber Geschaftliches reden, heute erwarte ich 
noch Geschenke!'' Er hatte aber schon eine Menge Gesclienkc erhalten, 
trotzdem sandte ich ihm noch einige Stiicke nach. Die Verhandlungen 
dauerten volle zwei Tage. Er blieb bei seiner Forderung und verlangte mein 
bestes Gewehr sowie eine Kiste Patronen. Alle meine Gegenvorschlage waren 
wirkungslos. „Erst wenn Ihr mir das beste Gewehr gebt, werde ich Euch 
aus meinem Gebiete herauslassen!“ sagte er mir immer wieder. Ais ich 
dann endlich, der zwecklosen Verhandlungen mude, bereit war, seine 
Forderung zu erfiillen, sagte der Fiirst: „Gleich wird mein Sohn kommen, 
er soli das Gewehr noch einmal ansehen; ich gehe jetzt nach Hause.“ Kurze 
Zeit darauf kam der Sohn auch tatsachlich. Mit stolzen und hóhnischen

Eine Tangutenfamilie.

Blicken musterte er das Gewehr und sagte endlich beinahe ironisch: „Es 
ist nichts wert, es isl schlecht!“ Darauf ging er beleidigt weg.
Unser Zelt war wahrenddem dauernd von Tanguten besucht, die alles stahlen, 
was ihnen vor Augen kam. Es war schon spat am Abend, ais sie uns endlich 
verliefien.
Wie wir spater erfuhren, hatte der alte Fiirst gleich nach der Ruckkehr 
seines Sohnes einen Kriegsrat abgehalten. Dabei wurde beschlossen, uns 
bei Nacht zu iiberfallen und zu vernichten, um in den Besitz unserer Waffen 
und unserer Habe zu gelangen. Der chinesische Dolmetscher, der in diesen 
Tagen im Zelte des Fiirsten naehtigte, sollte fiir die Tat gewonnen werden. 
Ihm wurde gesagt, der Gberfall erfolge durch e’n?n benachbarten feindlichen 
Aimak und ware ein Racheakt gegen den Lu-Chombo, nicht etwa gegen 
die Russen, die sich ja nur zufallig hier aufhielten.
Am Abend des 11. Januar herrschte unter den Mitgliedern meiner Espedition 
eine sehr erregte Stimmung. Aus dem Lager des Fursten klang verdiichtiges
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Pferdegetrappel. In den Bergen hórten wir Stimmen, Signale und 
Kommandos. Unter diesen Umstanden war nichts Gutes zu erwarten, und 
wir leglen uns mit geteilten Gefiihlen in voller Ausriistung nieder, die 
Waffen in der Hand. Wahrend des nachsten Tages verschlechterten sich 
unsere Beziehungen zu den Tanguten ganz erheblich. Es war durchaus un- 
móglich, mit ihnen in Frieden auseinander zu kommen, denn nichts, was 
wir ihnen buten, sattigte ihre Habgier. Selbst ais wir bereit waren, ihre 
unverschamtesten Forderungen zu erfiillen, stellten sie sofort neue Be- 
dingungen, die wir beim besten Willen nicht annehmen konnten.
Durch unsercn Dolmetscher brachten wir in Erfahrung, daB der Fiirst den 
Befehl gegeben babę, uns um einen unerschwinglich hohen Preis am nachsten 
Tage neue Tiere zu stellen, und z war miiBten wir uns bereit erklaren, fiinf- 
zebn Fiihrer mitzunehmen, fur die ein sehr hoher Lohn zu entrichten war, 
wahrend wir docb nur einen einzigen brauchten. Ais ich erwiderte, daB 
ich so viele Leute nicht brauchen konne, lieB mir der Fiirst sagen, daB 
einige wenige wobl kaum lebendig nacb Ilause zuriickkehren wiirden, da 
er mit allen Nacbbarn in groBer Feindschaft lebe. Das Gewehr und die 
Patronen fanden nun keine Erwahnung mehr.
Es war eine stille, dunkle Nacbt vom i2.zum i3. Januar. Ohne besondere 
Erwartungen balten wir uns an diesem Tage niedergelegt: wir hatten uns 
sogar ausgekleidet. Im Lager des Fiirsten schien alles ruhig. Die Stille 
der Nacbt wurde nur durch lautes Hundegeklaff gestórt. Es war die Stille 
vor dem Sturm ... Kaum war ich eingeschlafen, ais ich und meine Kameraden 
durch einen SchuB aus einem Schnellfeuergewebr unsanft geweckt wurden. 
Die Ubr zeigte 12 Ubr 3o nacbts. Unser Posten rief: „Uberfall, alles auf- 
sleben!" Gleicbzeitig schoB er auf zwei sich rasch entfernende Reiter. 
Ein bis zwei Minuten vergingen in bóchster Spannung, bis wir alle halb 
bekleidet mit schuBbereitem Gewehr aus dem Zelte heraustraten. Docb war 
kein Menscb mehr zu sehen, so angespannt wir Umschau hielten; nur das 
Pferdegetrappel war deutlich zu bóren.
Wir kehrten in das Zelt zuriick, kleideten uns rasch vollstandig an, be- 
waffneten uns mit groBer Sorgfalt und stellten uns in einer Feuerlinie 
vor unserem Lager auf. Wir hatten unsere Gefecbtsstellung eben kurz 
entwickelt, ais von derselben Seite, in der die Reiter just verschwunden 
waren, neues Pferdegetrappel liórbar wurde, das lauter und lauter an unser 
Ohr klang, und bald erblickten wir eine dunkle Masse, die sich allmablich 
ais eine Abteilung reitender Tanguten berausstellte. Wir waren in ver- 
zweifelter Lagę. In tiefer Nacbt naherten sich einem kleinen Hauflein
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russischer Forscher, die zwar gut bewaffnet waren, etwa hundert ver\vegene 
tangutische Reiter, die im Galopp mit vorgestreckten Lanzen lieran- 
sprengten. Aber meine kleine Abteilung lieft den Mut nicht sinken. Sobald 
die Reiter auf vierhundert bis funfhundert Schritte heran waren, gaben wir 
Feuer. Die Wirkung unserer Karabiner loste in der schwarzen dunklen 
Nacht ein richtiges Feuerw’erk aus, und die Riiuber bielten es nicht fur 
ratsam, uns naher auf den Leib zu rucken, sondern wichen sehr uberrascht 
nach allen Seiten aus und verschwanden zwischen den Hiigeln. Nur in der 
Fenie klang noch lange das Getrappel der Pferde auf dem hartgefrorenen 
Boden. Das alles ereignete sieli mit solcher Schnelligkeit, dali wir uns selbst 
kaum Rechenschaft geben konnten iiber die einzelnen Geschehnisse inner-

Silbeine Tabakclose chinesischer Herkunft.

lialb der letzten Minuten. Waren wir unseren Feinden nicht in voller Ge- 
fechtsbereitschaft gegeniibertreten, so hatten wir unter ihren Sabelhieben 
und Lanzenstichen unbedingt das Lsben lassen miissen. Aber in ihremPlan 
war ein kleiner Rechenfehler: sie wollten unsere Posten liberraschen, diese 
dann kaltmachen und die Insassen des Zeltes wahrend des Schlafes nieder- 
metzeln.
Kaum hatten wir uns nach dem ersten Angriff einigermaBen beruhigt, ais 
wir vom Lager des Fiirsten her neue verdachtige Gerausche wahrnehmen 
konnten. Schliefilich hórten wir die Rufę: „Was ist geschehen? Haben 
unsere Feinde etwa die Russen geschlachtet, was soli in tiefer Nacht dieses 
Gewehrfeuer bedeuten!" Wenige Minuten spater sandte dann der Lu- 
Chombo seinen Sohn in unser Lager, um sieli scheinheilig erkundigen zu 
lassen, ob uns etwas Bóses widerfahren sei. Der Sohn des Fiirsten konnte
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kaum seine Gberraschung verbergen dariiber, dali wir alle noch am Leben 
waren und wohlbewaffnet in Reih und Glied etwaige neue Attacken er- 
warleten. Bald nachher klangen noch viele Schreie und Rufę durch das 
nachtliche Tal; wir slanden bis zum Morgengrauen unter einem schweren 
Druck, da wir nicht wissen konnten, ob nicht die nachsten Minuten neue 
feindliche Scharen heranfuhren wurden, die uns harter bedrangten, ais dies 
vorher geschelien war. In den nun folgenden Nachten war an Schlaf 
nicht mehr zu denken; stets wurde eine groBe Wachę bereitgehalten, und 
nur wenige Kameraden durften sich fur kurze Zeit der Ruhe hingeben.
Am nachsten Morgen besuchte uns der alte Furst Lu-Chombo, der unserer 
Tapferkeit sehr bewegliches Lob spendete und uns zu unserem Waffenerfolg 
begliickwtinschte. Ich habe ihn darauf ganz hohnlachelnd gefragt, ob der 
gegcn uns gefiihrte Streich nicht etwa von ihm selbst vorbereitet sei. Darauf 
antwortete er mir: „Jeden, der es wagen sollte, meine Gaste anzugreifen, 
wiirde ich eigenhandig tóten!“ Dabei wurde er hochrot im Gesicht; in der 
Erregung kamen seine rauberischen Instinkte sichtbar zum Ausdruck. 
Seine Augen blitzten, er bewegte seinen Hauptlingshut mit dem Fuchs- 
schwanz heftig und entblólite seinen rechten Arm und seine Schulter, um 
uns die zahlreichen Wunden zu zeigen. leli verstand nun, dali ich es mit 
einer richtigen Raubernatur zu tun hatte, die schon mancherlei durchlebt 
und niemandem Gnade gegeben hatte. Der schlaue Mann wollte vor unseren 
Rlicken das ganze Geschelien der vergangenen Nacht verschleiern undbeeilte 
sich, uns nun so schnell wie móglich loszuwerden; ja er ging soweit, seinen 
Solin ais Begleiter unserer Karawanę anzubieten.
Ehe wir von diesem wenig gastlichen Orte Abschied nahmen und weiter- 
marschierten, lud der Furst mich und meinen Kameraden Tschetyrkin zum 
Tee ein. Wenngleich wir der Aufforderung nur sehr ungern Folgę leisteten, 
so war es doch unmóglich, die Einladung abzulehnen. Wahrend wir im 
Zelt des Fiirsten safien und Tee tranken, betrachteten wir alle Bewegungen 
der Tanguten mit gróliter Aufmerksamkeit, weil damit zu rechnen war, 
dali sie urplótzlich zu den Waffen greifen wurden, um uns zu tóten. Auch 
den Tee haben wir mit grolier Unruhe getrunken, weil er vergiftet sein 
konnte. Die greise Furstin gab sich mir gegeniiber sehr freundlich und 
genierte sich nicht, von mir sogar noch einige Stiicke Zucker zu erbetteln. 
In unserer sachlichen Unterredung, die unsere Weiterreise betraf, hórte ich 
aus dem Munde des Fiirsten die Ablehnung, uns direkt nach dem 
Kloster Rardscha-Gomba fiihren zu lassen, weil der Weg dorthin infolge 
der hoben Berge und der Schneemassen mit unendlichen Schwierigkeiten 
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verkniipft sei. Dagegen empfahl er uns eine neue Route, auf der wir unser 
Ziel aber nur auf groften Umwegen erreichten. Er wollte damit offenbar 
eigensiichtigen Zwecken dienen: einmal wollte er seinen Verwandten, bci 
denen wir voriiber muBten, einen Verdienst verscliaffen und auBerdem 
wollte er seine im Umkreis wohnenden Feinde mit uns nicht in Bertihrung 
kommen lassen. So sandte er uns zuerst zu seinem Schwager, der uns dann 
weiterfiihren sollte.
In Wirklichkeit war es auch diesmal, wie so oft im Leben, dali aus recht 
hafiliclien Erfahrungen ąphlielilieh ein unerwarteter Nutzen herausspringt. 
Allerdings war dieser Lohn sehr teuer erkauft, nicht nur in materieller Be- 
ziehung, sondern auch in physischer und moralischer. Wir hatten in der 
letzten Zeit fast ausschlielilich in ungeheurer Aufregung gelebt. Keine Nacht 
hatten wir ruhig schlafen kónnen, da wir uns stets nur bekleidet und be- 
waffnet niederlegen durften. Wegen der grofien Unsicherheit muliten wir 
auch die geplante Route nach Rardscha-Gomba aufgeben. Nach all diesen 
triiben Erfahrungen gelang es uns endlich aber doch, das Kloster Lawran 
glucklich zu erreichen.

Am Morgen des i3. Januar brachen wir in der Richtung des Bergkammes 
Amnerylschon auf, den wir auch bald mit frischen Kraften uberschritten. 
Zwischen kleinen Anhohen, durch einen Sumpf und mehrere Wiesen fiihrte 
diese Stralie, um schlielilich im Tale Ba zu miinden. Unterwegs fanden 
wir an zahlreichen Stellen Ansiedelungen, die einen ziemlichen Wohl- 
stand verrieten; denn in der Nalie weideten grolie Herden von Schafen, 
Yaks und Pferden. Wahrend des Gbergangs nach Ost-Schanyg belastigte 
uns ein sehr starker Siidwestwind, der ungeheure Staubwolken aufwirbelte 
und sogar zum Orkan anwuchs. Spater trafen wir auch verschiedentlich 
Rauberbanden, die uns jedoch regelmaliig auswichen.
Den heilien Tagen folgten kalte, lange Nachte. Auch jetzt noch war uns 
nach keiner Richtung irgendeine Erholung vergónnt; werden doch die 
Nerven aulierordentlich angegriffen, wenn man dauernd auf Wachę steht und 
mit schulibereitem Gewehr dem leisesten Gerausch lauschen muli. In der 
Natur herrschte tiefe Stille, strahlend glitzerten die Sterne vom Himmel. 
Die Gedanken der Wachter gehen in solcher Einóde ganz unwillkiirlich 
auf fernen Wegen, die mit alltaglichen Dingen wenig gemein haben. Am 
nordwrestlichen Horizont zeigte sich eine tiefe Rotę, offenbar ein Steppen- 
brand, wie aus dem wechselnden Aufflammen und Erlóschen der Lichter 
zu schlielien war. Trotz der tiefen Einsamkeit ist die Natur ringsum doch
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unendlich belebt; zwischen unseren Fiiften springen kleine Nagetiere, in 
den benaehbarten Hiigeln schreit der Hase, und zeitweise laBt der Ubu seinen 
schauerlichen Ruf ertónen. Dort, wo Nomaden in der Nachbarschaft hausen, 
liiBt sich haufig auch Hundegeklaff hóren und der Anruf der Wachen. 
Die Zeit geht nur langsam dahin. Hat man dann seine fiinf bis seehs Stunden 
Posten hinter sieli, so schleicht man todmiide in das Zelt zuriick und legt 
sich zur Ruhe. Bei der strengen Kalte — es waren meist — 20° C — ist 
von Behaglichkeit keine Rede. Das Lager ist kalt wie Eis, keine noch so 
dicke Decke vermag die erstarrten Glieder zu erwarmen. Gewóhnlich wiilzt 
man sich bis gegen Morgen von einer Seite auf die andere und findet erst 
einige Stunden Scblaf, wenn der diensttuende Kosak das Zelt durch ein 
Reisigfeuer etwas erwarmt. .. .
Beim Weitermarscb stellten wir fest, daB sich die Strabe sudlich des Ba- 
Tales in zwei Arme teilt. Wir hatten keine Wahl und muftten statt des in 
naturhistorischer und ethnographischer Hinsicht viel interessanteren Weges 
iiber das Kloster Rardscha-Gomba den siebereren Weg wahlen, der uns 
direkt nach dem Kloster Lawran brachte.
Am Januar erreichten wir unter Fuhrung des Sohnes unseres Rauber- 
fursten das Lager seines Schwagers. Die Verwandten tausebten sogleich 
nach unserer Ankunft einige Worte untereinander aus, und wir durften 
infolgedessen einen weit hóheren Preis zablen, ais den fur die Gestellung 
der Pferde und Fiihrer vereinbarten. Es gab auch diesmal keine Walii, 
wir mufóten uns fiigen. Der Schwager des Fursten Lu-Chombo war offenbar 
von unserem Besuch selir angenehm iiberrascht, er kam in unser Zelt und 
holte sich verscliiedene Geschenke. Endlich erzablte er uns des langen und 
breiten von der Organisation des rauberischen Uberfalls, den der Fiirst 
gegen uns inszeniert hatte. Er sagte auch, da fi in dem Treffen die besten 
seiner Leute von unseren Kugeln nieclergestreckt worden seien. Nach einer 
Weile fiigte er hinzu: „Es ist nur ein Gliick, dafi nicht Sie die Anstifter 
dieses Kainpfes gewesen sind, clenn sonst hatten wir uns alle gegen Sie 
wenden miissen! Ich gebe Ihnen den Rat, meine Leute nicht irgendwie zu 
reizen, da sie nichts Boses gegen Sie im Schilde fiihren. Ehe Sie von Ihrer 
Waffe Gebrauch machen, ist es ara besten, sich zu vergewi:sern, wer Ihnen 
gegeniibersteht. Sie erfahren das immer selir rasch, wenn Sie jeden Ihnen 
verdachtig erscheinenden Menschen mit dem Worte „aro“ anrufen. Das 
bedeutet soviel wie „Freund“. Wenn der andere Ihren Anruf wiederholt, so 
diirfen Sie Ihren Marsch ruhig fortsetzen; sollte er jedoch nichts erwidern, 
so miissen Sie sofort auf ihn schieBen." Damit gab uns der Schwager des 
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rauberischen Fiirsten einen wirklich sehr wertvollen Rat, den wir spater 
noch haufig erprobt haben.
Tag um Tag verging. Unsere Expedition verlor sicb immer tiefer und tiefer 
in das ode Gebirgslabyrintb. Nacbdem wir den Bergkamtn Dschemu-Lapzi 
uberschritten batten, betraten wir das Tal Rkatschun-Tschu und schlugen 
im Orte Wsilun unser Lager auf. Hier fand sicb ein kleiner Tempel eincs 
wandernden Da-Lania, der von einigen Lamas bedient wurde. Die Be- 
yólkerung dieses Ortes zeigte uns Europiiern gegeniiber wiederum recht aus- 
gepragte riiuberische Instinkte. Um von uns ein Gewehr und Silbergerat 
zu erpressen, gingen die Leute so weit, uns den richtigen Weg zu ver- 
schweigen und uns auf einen Zickzackweg zu leiten, so daB wir durch 
nutzlose Umwege viel Zeit. verlieren muBten. Die chinesichen Dolmetscher 
sind, wie ich wiederbolt feststellen konnte, selir furchtsam; sie trauten sich 
niemals, den Leuten meine Forderungen richtig und mit Nachdruck zu iiber- 
setzen. Dadurch wurden die Nomaden gewóhnlich sehr selbstsicher, ver- 
muteten bei uns Schwache, die uns vielleicht zur Nachgiebigkeit zwang, 
und wurden mit jedem Tage frecher.
Ais wir das Wiesenplateau Dschan-Del uberschritten hatten und auf den 
Kamm Chamyr hinaufstiegen, dehnten sich vor unseren Augen die beiden 
Gebirgsketten in der Richtung auf Lawran. Es dammerte schon stark, ais 
unsere Expedition den kleinen und wenig gastlichen Ort Ary-tawa erreichte. 
Bald nachher fiel auch Schnee und hiillte die Erde in einen drei Zoll hohen 
Schneemantel.
Wir konnten nur sehr kurze Zeit der Ruhe pflegen; denn wir muBten noch 
immer mit der dauernden Verfolgung der Tanguten rechnen, die unser 
neues Lager auch sehr bald aufgestóbert hatten und bei uns erschienen. 
Die Frauen, die in ihrer Begleitung waren, brachten ihre kleinen Kinder 
mit; die gróBeren tummelten sich in einiger Entfernung. Das ganze Volk, 
das herangekommen war, strómte in unser Zeit, in der einzigen Absicht, uns 
alles zu steblen, was nur wegzubringen war. So hatten sie z. B. meine 
Peitsche (Nagaika) gestohlen, einem anderen Gefahrten hatten sie die Steig- 
biigel abgeschnitten, und dem Chinesen sogar die Ziigel. Ais dieser nun in 
seinem Zorn mit der Nagaika auf den Dieb, den er erwischt hatte, losschlagen 
wollte, stellte sicb sofort ein anderer bewaffneter Tangute, der Vater des 
Diebes, dazwischen und drohte dem bestohlenen Chinesen sehr nach- 
driicklich mit seinem Sabel. Es gelang uns nur mit groBer Miihe, einen 
ernsthaften Streit zu verhindern und die Rauber im Zaume zu halten. Der 
Fiihrer dieser Leute, ein ziemlich angesehener Lama, zeichnete sich nur
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wenig durcli edlere Eigenschaften von seinen verdachtigen Genossen 
aus. Wie die ubrigen ihm unterstellten Lamas liebte auch er den Alkohol 
und war wie diese bis an die Zahne bewaffnet. Das iibrige Gesindel, das sich 
um diese Ehrenmanner scharte, huldigte naturlich denselben Lastern. 
Wir versuchten nun, diese wenig angenehmen Gesellen durch Geschenke und 
allerlei ahnliche Liebenswiirdigkeiten zu beruhigen, zeigten ihnen auch das 
Portrat des Dalai-Lama, sowie den Reisepali, den uns der Fiirst Zin-Zai 
zu unserer Sicherheit ausgestellt hatte. Aber all das machte auf diese Herr- 
schaften gar keinen Eindruęk. Sie boten uns unter anderem auch Fuhrer 
an; wir hatten vielleicht einen oder zwei brauchen kónnen; es stellten sich 
aber gleich funfzehn vor, die einen sehr hohen Preis forderten, namlich 
i Lan Silber pro Tag. Solch einen unerhórt hohen Lohn rechtfertigten sie 
dadurch, dali in jener Gegend einige Tage vorher ein rauberischer Gberfall 
stattgefunden habe, wobei mehrere Menschen das Leben eingebiilit hatten. 
Dieser Umstand wurde von ihnen zu allerlei Erpressungen ausgenutzt; der 
Preis stieg mit den zu erwartenden, baufig genug „bestellten“ Gefabren. 
Gegen diese neue, bodenlose Frechheit war ich machtlos. Ich habe iiber- 
haupt den Eindruck gewonnen, dali die Europaer ihre Reisen in dieses 
Gebiet bald aufgeben mussen, weil die ganze Gegend von rauberischen 
libetischen Stammen tatsachlich iiberf lutet ist, die samtlich mit den besten 
europaischen Waffen ausgeriistet sind und das Leben der Reisenden dauernd 
bedrohen.
Am darauffolgenden Morgen, es war am ig. Januar, durchschritten unsere 
ermudeten Tiere das ausgetrocknete, eintónige Gelande, ais plotzlich vor uns 
eine Reiterschar erschien. Sobald uns diese Leute entdeckt batten, ritten 
sie etwas seitwarts und versuchten dann von einer Hugelkette aus wieder 
naher an uns heranzukommen, um uns genau zu mustern. Es bandelte sich 
wahrscheinlich auch hier wieder um ein abgekartetes Spiel. Der ver- 
schlagene, uns begleitende Lama wurde durch das Erscheinen der Reiter
schar von heftigem Schrecken ergriffen und drang in mich, das Feuer sofort 
zu eroffnen, was wir denn auch sogleich taten: Tschetyrkin und Poljutow 
crklelterten den Hiigel und feuerten aus einer Entfernung von etwa 
800 Schrilt dreimal auf die Rauberbande. Ein Pferd war tódlich getroffen, 
und zwei Tangutenwurden verwundet. Unmittelbar darauf eilten die ubrigen 
Leute zu uns lieran und beklagten sich wegen unseres angeblichen, ganz 
unbarmherzigen, feindlichen Verhaltens. Dies hatte zur Folgę, dali der ver- 
raterische Lama sein Wort brach und uns im Stiche lieli. Nun waren wir 
ganz auf uns selbst gestellt und muliten versuchen, den Zwischenfall so

190



rasch wie móglich beizulegen. Fur das getótete Pferd hatten wir zwei von 
unseren besten Tieren ais Ersatz zu geben und wurden aulierdem gezwungen, 
die beiden verwundeten Tanguten durch eine sehr ansehnliche Geldsumme 
zu entschadigen, damit sie sieli einer „Kur“ unterziehen kónnten. Diese 
Verhandlungen mit der Rauberbande nahmen lange Zeit in Anspruch und 
wurden zuweilen derartig bedenklich, dali wir jeden Augenblick mit einem 
Angriff der Nomaden rechnen durften, die es offenbar nur darauf abgesehen 
hatten. Unsere Stimmung war gerade keine sehr erquickliche; dazu tat aucli 
das Wetter noch das seinige; es war sehr triibe, ein eiskalter Wind fegte 
uber die Steppe und jagte uns den Schnee ins Gesicht, so dali wir kaum 
die Augen offenhalten konnten.
Unsere alten Fiihrer nutzten unsere Notlage wiederum aus; sie wurden mit 
jedem Tage frecher und gefahrlicher. Einige von ihnen naherten sich mir 
hinterrucks. Gliicklicherweise hatte ich die Leute rechtzeitig entdeckt, ais 
sie schon die Lanzen erhoben hatten und nach meinem Riicken zielten. Mein 
Grenadier Demidenko hatte seinerseits das unsaubere Manóver auch be- 
merkt und griff ebenfalls rechtzeitig ein.
Gegen Abend hielten wir an einer vorziiglichen Quelle bei Neryk-Ton. Der 
Schneesturm wutete mit furchterlicher Gewalt, so dali unser Argal (ge- 
trocknete Exkremente), das einzige Heizmittel, das uns zur Yerfiigung stand, 
nicht brennen wollte. Ganz in der Nahe der Quelle zeigte sich plótzlich auf 
einem der Hiigel wiederum ein einzelner Reiter, der lange Zeit auf einer 
Stelle hielt, um unsere Rewegungen zu beobachten. Plótzlich verschwand 
er; lange sahen wir am blassen Horizont seine Silhouette, die kleiner und 
kleiner wurde, und schlielilich stellte es sich heraus, dali wir uns diesmal 
getauscht hatten; es war kein Mensch, sondern ein sehr grofier Wolf ge- 
wesen, der beutelustern umherschweifte.
Unsere Feinde hatten ihr Lager dicht neben dem unsrigen aufgeschlagen: 
infolgedessen war es uns nicht móglich, wahrend der Nacht an Schlaf zu 
denken. Immer nur derjenige, der von der gróliten Ermiidung erf alit wurde, 
durfte sich eine Zeitlang niederlegen; niemals mehrere zu gleicher Zeit. 
Der Mond beleuchtete weithin die ganze Landschaft, so dali unsere drei 
ausgestellten Wachtposten nach allen Richtungen die Gegend iibersehen 
konnten, um jede herannahende Gefahr rechtzeitig zu melden.
Am nachsten Morgen setzten wir uns wieder in Marsch. Die Sonne brannte 
mit sommerlicher Kraft, obgleich das Thermometer im Schatten — 9 0 C 
zeigte. Trotz dieser Kalte marschierte es sich jedoch nicht unangenehm; 
nur die zahllosen Fliegen und andere kleine Insekten umschwarmten und
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belastigten uns dauernd. Endlicli hatten wir die sumpfige Wiese, auf der 
wir eine groBe Strecke zuriickgelegt hatten, hinter uns, und vor uns óffnete 
sich eine hiigelige Landschaft. Noch konnten wir keine Ansiedelungen fest- 
stellen, nur in weiterer Entfernung zeigten sich Herden. Bald nachher 
machte die StraBe eine scharfe Biegung, und vor unseren Augen erschienen 
mehrere Gruppen von Banagen (schwarze tibetische Zelte).
Wir hatten uns kaum an den Anblick gewóhnt und wollten eben mit unserer 
Karawanę halten, ais schon eine ganze groBe Schar von Reitern, die wie alle 
diese Rauber sehr gut bewaffnet waren, in voller Attacke auf uns zusturmte. 
Unser Tangutenfiihrer warf sich sofort zwischen uns und die Angreifer. Mit 
lauter Stinnne kommandierte er Halt, um ein unnotiges BlutvergieBen zu 
verhindern. Damit wurde die Bandę denn auch zum Halten gebracht. Die 
Reiter stellten sich in einer Front auf und hielten die Lanzen liocherhoben: 
Ich erkundigte mich sogleich, wem ich gegeniiberstunde, und erfuhr, daB 
es sich um eine Eskortę eines Gegen (Da-Lama) handelte, die ausgesandt 
worden sei, um Erkundigungen dariiber einzuziehen, wer wir seien, wolier 
wir kamen und welche Absichten wir im Schilde fiihrten.
Da ich nicht einem einzigen Worte dieser Rauber Glauben schenkte, machte 
ich den Vorschlag, drei Abgeordnete zu bestimmen, die mit uns verhandeln 
solllen. Mein Antrag wurde nach einigem Hin und Her auch angenommen. 
Ais Abgeordnete kamen der Hauptling Kgarma mit seinem Sohne und einem 
zweiten Begleiter. Ich lud sie in mein Zelt ein und setzte ihnen Tee und 
Alkohol vor. Auch zeigte ich ihnen einige Geschenke, die ich ftir sie bereit- 
gestellt hatte. Die unerwiinschten Gaste wiirdigten zwar unsere Gastfreund- 
schaft, aberlieBensichdurchnichtsfreundlicherstimmen; nach langer Unter- 
haltung forderten sie fur die Pferde und Fuhrer einen im Vergleich zu 
allen bisherigen Anspriichen fast unerschwinglich hohen Preis.
Da uns nichts anderes iibrig blieb, ais gute Miene zum bósen Spiel zu 
machen, wurden wir schlieBlich einig, und der Kgarma erbot sich, uns bis 
zum nachsten Choschun (Hauptlingslager) zu geleiten. Dieses Versprechen 
hat er denn auch ritterlich gehalten. So sehr uns diese unfreundlichen Leute 
wiederum ausnutzten und materiell schadigten, so haben sie doch die Auf- 
gabcn unserer Expedition in keiner Weise gestórt. Die friiheren Rauber, 
mit denen wir in Beriihrung gekommen waren, duldeten gewóhnlich nicht 
einmal, daB wir Steinproben fur unsere Sammlung abschlugen. Sie er- 
blickten darin, wie sie uns erklarten, eine Beraubung der ihnen gehórigen 
Naturschatze. Wir konnten unter solchen Umstanden auch alle iibrigen Be- 
obachtungen nur heimlich und unter Gefahr durchfiihren.
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Aufrecht und zuversichtlich schritt die kleine Schar meiner Expeditions- 
teilnehmer unter der Fiihrung des Hiiuptlings tiefer und tiefer liinein in 
die Regionen dieses Rauberlabyrinths. Einige von uns waren zu Fula, andere 
zu Pferde oder auf dem Yak. Voriiber ging es an Rinderkarawanen, die von 
berittenen Nomaden auf vorzuglichen Rossen dauernd umschwiirmt wurden. 
Unsere fragwiirdige Eskortę konnte wahrlich kein Vertrauen crwecken; auf 
Fremde hatte sie vielleicht den Eindruck gemaclit, ais wiire sie der russisclien 
Karawanę zutn Schutz beigegeben. Hin und wieder entfernten sieli einige 
der Reiter und hielten von nahen Hiigeln aus Umschau in die TJmgebung. 
Wir konnten uns dieses Manóver nicht deuten; vielleicht wollten sie unserer 
Expedition eine neue Falle stellen! Zuweilen ritten diesc Leute in ge- 
strecktem Galopp voraus, gewannen einen groBen Vorsprung und hielten 
geheime Versammlungen ab. Derartige Gelegenheiten waren meist selir 
befremdlieh, weil aus solchen Versammlungen liaufig ein wildes Geschrei zu 
uns herubertónte, so daB wir mit naher Gefalir rechneten und unsere Waffen 
bereit hielten. Der Kenner der Verhaltnisse weiB allmahlich, daB es sich 
dann gewóhnlich nicht um eine unmittelbare Gefahr, sondern zunachst um 
harmlosen Alarm handelt. Die Tanguten kochen bei ihren Beratschlagungen 
Tee und schreien ihre Gebete hinaus, mit denen sie fur gute Reise, wahr- 
scheinlich auch gliicklichen Fang, den Segen des Hóchsten erbitten. Wenig 
erquickend sind natiirlich in solcher Gesellschaft die Nachte! Wieofthaben 
uns diesc Leute wahrend der Nacht mit ihrem wilden Geschrei auf eine 
richtige Bartholomausnacht vorbereitet! In den Nachtstunden habe ich 
selbst oft beobachtet, wie die Riiuber unausgesetzt um unser Zelt herum- 
ritten und unsere Posten umlauerten. Sie schienen sich jedoch nicht ent- 
schlieBen zu kónnen, uns zu iiberfallen. —
Am 21. Januar betraten wir das Tal Naton, das selir liocli gelegen ist. 
Ringsum schneebedeckte Berge. Das Tal selbst besteht aus trockenen 
Siimpfen, die, eiserstarrt, in dieser Zeit fast kein Leben zeigen. Mit 
groBer Sehnsucht harrten wir, wie etwa ein Pilger dem gelobten Lande, 
dem Kloster Lawran entgegen. Die Zeit schlich trage dahin; vor unseren 
Augen erhob sich Hiigel um Hugel, ein Tal folgte dem anderen, aber noch 
immer war von dem ersehnten Ziele nichts zu entdecken. Es scliien, ais ob 
die Reise mit ihren Beschwerden und Qualen niemals ein Ende finden werde. 
Endlich kamen wir an den Ort Chur-Maru, wo wir fur die Nacht ein 
Lager aufschlagen wollten, und wo unser Rauberhauptling Kgarma, wie 
er uns sagte, einen seiner Verwandten habe. Vom Kloster Lawran trennten 
uns noch vier groBe Tagesmarsche.
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Der Hauptling Kgarma machte uns denn auch mit seinem Verwandten 
Gu-An-Ssjii bekannt, der die weitere FiihrungunserrrKarawane iibernelimen 
sollte. Beim Abschied forderte Kgarma noch einen Zuschlagslohn von uns, 
den er damit begrundete, dali er uns doch nicht, wie er es leicht gekonnt 
halte ur.d wie es ihm empfohlen gewesen sei, in die Irre oder auf Umwegen 
hierher gefiihrt babę.
Der neue Herr, dem wir uns anvertrauen muBten, war sehr zuvorkommend. 
Im Gegensatz zu allen iibrigen seiner Stammesgenossen war er stets hóflich 
im Verkehr mit uns. Zum Gruli neigte er seine machtige Gestalt tief herab 
und bob die rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger empor. Dabei 
murmeltc er die Worte: „hombo“, „demu-ina“ ! Trotz dieser iiber- 
raschend guten Formen war er doch nicht gewillt, uns direkt bis Lawran 
zu fiihren. Er gab mir denn auch auf meine Frage die Griinde an, und 
gestand, dali in diesem buddhistischen Zentrum eine Handelsfirma ihre 
Niederlassung habe, mit dereń Rache er rechnen miisse, weil er eines der 
Mitglieder dieses Hauses getótet habe.
Am 25. Januar riistete sich unsere Karawanę in aller Morgenfriihe und trat 
den Weilermarsch an. Die Stralie fiihrte langs der Bergabhange durch 
iippige Wiesen. Bald hatten wir das Gebirge Zse-Kog uberschritten und 
stiegen mm auf der anderen Seite die steilen Abhange hinab. Wahrend der 
ersten beiden Tage zog die Expedition durch eine fast alpine Landschaft und 
begegnete uberall kriegerisch gestimmten Nomaden, so dali wir den Marsch 
nur mit gróliter Umsicht fortsetzen konnten.
An einem dieser Tage, ais die Expeditionsteilnehmer gerade in aller Rube 
bei ihrem Tee salien, ertónten plótzlich ganz sonderbare schrille Laute, und 
bald darauf zeigte sich am Horizont eine Rauberbande, die in gestrecktem 
Galopp vom Hiigel herab auf uns zustiirmte. Unsere Treiber griffen sofort 
zu den Waffen und macbten ihre Luntenbiichsen schulifertig. Hier war 
es Gu-An-Ssjii, der jedem Zwischenfall dadurch vorbeugte, dali er mit 
donnernder Stimme der heranreitenden Schar entgegenrief: ,.Halt, es sind 
keine Fremden! Es sind Vertraute!“ Darauf anderten die Rauber denn 
auch wie auf Kommando ihren Plan, parierten mit groliem Geschick ihre 
Pferde und verschwanden binter dem nachsten Hugel. Im Nachbar- 
Lager hatten wir wiederum ein Zerwurfnis mit den Eingeborenen. Diesmal 
wareri es unsere eigenen Fiihrer und Treiber, die in frechster Weise das 
ganze Geld, was ihnen fiir die Pferde und ais Lohn zustand, im voraus 
von uns forderten. Wir sahen keinen Ausweg, wir muliten uns fugen und 
den Raubern eine grolie Menge Silber geben, nur um das einigermalien
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normale Verhaltnis mit ihnen wieder herzustellen. Endlich erreichten wir 
den FlulS Tschernar-Gandaj den wir dann bis zum Kloster Lawran nicht 
mehr verlassen haben. Auf einer Strecke des rechten Ufers standen die Iliigel 
in hellem Brande; dort hatte das Gras Feuer gefangen und fand reichliche 
Nahrung. Trotz der Winterkalte berrschte an den Ufern des Flusses reges 
Vogelleben. Der Sommer in dieser Gegend mufi herrlich sein, wenn alles in 
Bliite steht und auch die Tierwelt zu neuem Leben erwacbt ist.
Endlich war der 28. Januar herangekommen, der Tag, an dem wir das 
Kloster Lawran erreichen sollten. Je naher wir unserem Ziele kamen, desto 
unfreundlicher wurde unser Fiihrer. Am Morgen dieses Tages war er 
ganz verschlossen und auBerte, dafó er uns nun nicht weiterfulircn wolle. 
Ich redete ihm gut zu, erreichte aber fast nichts dadurch und hielt es dann 
fur das beste, den Leuten ohne jedes Bedenken in energischer Form gegen- 
iiberzutreten. Ich lieli den Gu-An-Ssju zu mir ins Zelt kommen, packte ihn 
am Kragen und hielt ihm kurz entschlossen meinen Bevolver an die Schlafe. 
Dabei befahl ich ihm, die Karawanę mit seinen Leuten sofort zu verlassen. 
Gu-An-Ssjii wurde auch merkwiirdig ruhig und zeigte sich entgegen- 
kommend. Er befahl seinen Leuten, die Karawanę augenblicklich wieder 
in Marscli zu bringen.
Schon nach einer halben Stunde waren wir auf der groBen Karawanen- 
straBe, die an den Ufern des rauschenden Flusses entlangfiihrt. Ich sandte 
jetzt ais Avantgarde den chinesischen Tunschi (Dolmetscher) und den 
Dolmetscher der Expedition, Poljutow, auf schnellstem Wege nach Lawran, 
wahrend ich selbst noch einen kleinen Umweg durch das Gebirge machte. 
MankonnteschonvonhierausdieUmgebung desKlosters mit dem Feldstecher 
erkennen, sogar die Herden und Hunde. Unweit von Lawran erheht sich das 
kleine Kloster Schamjan-Schadby, die Sommerresidenz des Chutuchtu der 
ganzen Gegend. DieUmgebung ist von einem hochstammigen Nadelwaldhe- 
standen, in dem sich Kabarga, Fuchse, Hasen, blaue Fasanen und andere 
Tiere vóllig frei und ohne Scheu vor den Menschen bewegen. Jede Art 
der Jagd ist strengstens verboten. Das Leben im Walde wird von Mónchen 
uberwacht, die in diesem stillen Dorado die hohen Offenbarungen des 
Buddhismus erkennen und wurdigen lernen sollen. Im Sommer weht an 
diesem lauschigen Fleck eine wohltuende Brise; tiefer Friede liegt iiber der 
Landschaft und fuhrt den Geist der Menschen ernsten Betrachtungcn, den 
hohen Idealen sittlicher Vollendung entgegen.
Bald darauf kamen auch die ersten Bauten des Klosters Lawran in Sicht, 
und ais wir angelangt waren, erwarleten uns Poljutow und ein eingeborener
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Handelsmann vor dem Torę des Klosters; sie leiteten die ermudete Karawanę 
in ihr Quartier, wo wir unser grofóes Gepack in bester Ordnung und auch 
die Post aus RuBland vorfanden.
Hier konnten wir uns, nicht mehr beunrubigt durcli Cberfalle feindlicher 
Dunganen, von allen Beschwerden und Strapazen des Marsches durch Amdo 
in aller Beschaulicbkeit erholen; wir empfanden diesen Frieden wie ein 
kóstliches Geschenk. —
Eigenartig war der Abschied des tiickischen Gu-An-Ssju. Ais er sich von 
uns trennte, war er merkwurdig weich gestimmt und geriihrt. Er iiber- 
reichte mir sogar einen Chadak mit den Worten: „Ich achte dich, Pembu 
(Expeditionsleiter), weil du es verstanden hast, mich zu zwingen, die Ex- 
pedition bis zum Endziel zu geleiten. Es ist immer angenehm, den Befehl 
eines energischen, furcbtlosen Herrn zu erfullen!"
Im Kloster selbst flossen die Tage friedlich dahin. Alles, was wir sahen, 
fesselte uns; hier gab es tausend Beobachtungen zu machen, die immer 
neue Eindriicke und Anregungen hervorriefen.



Kapitel XIII.

Amclos Kloster Lawran.
Ober tlie Vergangenheit des Klosters Lawran verdanken wir Baradijn1) eine 
ausfuhrliche Schilderung:
„Im Jahre i648 wurde in der Nahe des jetzigen Klosters Lawran in der 
Ortschaft Gangja-Tan einer armen Nomadenfamilie ein Jungę geboren, dem

5

Amdo-Pilger im Kloster Lawran.

es beschieden sein sollte, nicht nur das Kloster Lawran zu griinden, sondern 
auch einer der gróftten Gelehrten und Denker des tibetischen Buddhismus 
zu werden. Er fuhrt den Namen Kuntschen-Shamjan-Schadbi.
Die ersten Einfiihrungen in die Lehre des Buddhismus erhielt der Jiingling 
durch einen Tanguten. Dann zog er mit einem Rucksack nach Lhassa. 
Nichts unterschied ihn bis dahin von einem russiscben Lomonossoff2), der 
von seinem Yaterhatfs in Archangelsk nach dem russischen Lhassa, nach

]) Russischer Buddhist und Lawran-Pilger.
") Beriihmter russischer Gelehrter und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts.
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Moskau fliehtjUm dort seinen Wissensdurst zu stillen. InLhassa angekonimen, 
trat der eifrige Schuler in eine zanidische, in die philosophische Schule 
Goman-Dazan des Klosters Braibun ein. Seine ungewóhnliche Begabung 
fesselle die Aufmerksamkeit des Dalai-Lama, der unter dem Namen „der 
Fiinfte, der Grolie“ bekannt war. Der Dalai-Lama protegierte den Jiingling, 
der nun sein ferneres Leben in den Mauern dieses Klosters verbrachte. Hier 
schrieb er neue Lehrbucher, durch die er die alten Lehren des friiheren

Gesamtansiclil des Klosters Lawran.

Lama Kuntschen-Tschoinshun ersetzte. Der Jiingling wurde auf Grund 
seiner ungewóhnlichen wissenschaftlichen Leistungen sehr bald zum Bektor 
der philosophischen Schule gewiiblt. Auch seine spatere literarisch-philo- 
sophische Tatigkeit hat wesentlich dazu beigetragen, dali diese Schule unter 
samtlichen zanidischen Schulen in Lhassa den hóchsten Ruf erlangte. Unter 
seinen Kollegen kam ihm keiner an Gelehrsamkeit gleich. Der Yolksmund 
nannte ihn deshalb ,,Kuntschen-Shamjan-Schadbi-Dorshe“, das bedeutet 
etwa „Allwissender, der selbst dem Gott der Weisheit ,Mantschshuschri' 
ein Lachełn abzwingl."
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Ais Greis kelirte der groBe Philosoph in seine Heimat zuriick und bezog in 
einem kleinen Gebirgskłoster eine Hutte, in der er ais Einsiedler in Stiller 
Naturbetrachtung die letzten Jahre seines Lebens zu verbringen gedachte. 
Die Umgebung seiner Hutte glich einem wirklichen Paradies; sic war von 
einer herrlichen Landschaft umhegt, die von seinen Stammesgenossen, den 
Tanguten, und einer kleinen Schar von Elóten und dereń Fiirsten Hontzo- 
Wan besiedelt war. Die Tanguten fuhrten bier ein wahrhaft idyllisches

Die Haupttempel des Klosters Lawran.

Hirtenleben. In dieser Umgebung hat der groBe Gelehrte seine Lebens- 
weisheit und seine religiósen Anschauungen systematisch gegliedert und zu 
einer Lehre ausgebaut. Kurz vor seinem Tode, im Jahre 1710, grundete er 
dann noch ein neues Kloster, zu dessen Bau der Elóten-Furst ein groBes 
Stuck Land ais Geschenk gab.
Zuerst wurde das Haus des Gegen aufgefubrt, in dem der Shamjan-Schadbi 
wohnen sollte, dann erst wurden die Tempel und die Gebaude fur die 
Mónche errichtet. Das Kloster erhielt den Namen Lawran, was etwa soviel 
bedeutet wie „das Haus des Gegen“ .
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Der Griinder hatte mit grofiem Eifer dafiir Sorge getragen, dali die Mónche 
seines Klosters sich vor denen anderer Klóster durch strenge religióse 
Disziplin und musterhafte Lebensfiihrung vorteilhaft auszeichneten. Die 
Yollendete moralische Reinlichkeit und die iiberaus bescheidene Lebensweise

Eine altertumliche Darstellung des Gottes Maitreja.

diescr Mónche erregte denn auch sehr bald weit und breit das grófite Auf- 
sehen, und aus allen Teilen Amdos strómten unausgesetzt fromme Pilger- 
scharen hierher.
Um das Jahr 1722, noch ehe sich das Kloster vollstandig entwickelt hatte, 
starb sein Griinder Shamjan-Schadbi. Sein Nachfolger, also die Inkarnation 
des Griinders, Shigmed - Wamdo, war gleichfalls ein sehr kluger und
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tatkraftiger Mensch. Er und seine Nachfolger haben die Entwicklung des 
Klosters aufierordentlich gefordert und dessen Ruf in der buddhistischen 
Welt gcfestigt. Lawran hat heute etwa dreitausend Lamas sowie 18 grobe 
und 3o kleine Gegen; aufierdem leben aber hier noch etwa 5o Inkarnationen 
zweiten Ranges. Das Kloster selbst liegt auf einer Anhóhe, 3o45 m iiber 
dem Meeresspiegel, hart, an der Grenze der Agrikultur. Es ist ein Zentrum

Oie Gottheit Idain Chewadschra.

fur religióse Aufklarung und alle Verwaltungsangelegenbeiten des Amdo- 
Plateaus. Hier finden sich aus allen Himmelsrichtungen Vertreter der Volks- 
stamme zusammen, hier trifft der Reisende Tanguten, Ngolok, Tibeter 
und Mongolen ais Pilger sowie Dunganen und Chinesen ais Handler. Die 
Pilger slellen ein sehr buntes Vólkergemisch dar, das sich besonders durch 
seine vielfarbigen, zuweilen sehr anmutigen Trachten von den Chinesen und 
Dunganen vorteilhaft abhebt.
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Wir wohnten in dcm HandelsviertelLawrans und hatten die besteGelegenheit, 
das uberaus rege Geschaftsleben, das sich liier abwickelt, aus nachster Nahe 
zu beobachten. Was wird hier nicht alles eingefuhrt! Manufaktur- und 
Melallwaren, Vieh und vieles andere, wahrend Wolle, Haute, Lammfelle 
und sonstige Rauchwaren ais Ausfuhrgut den Markt beherrschen.
Diesc Zeit im Kloster war eine wirkliche Erquickung, sie bat uns allen 
sehr wohl getan. Es gab hier so vielerlei Neues zu beobachten und zu be- 
wundern; besonders in unserem Quartier, in dem viele fremde Handler

Der Tempel des Maitreja.

abstiegen, die auch den Pilgern mancherlei Yersuchung bereiten und in die 
beschauliche Stille zuweilen einige Disharmonie hineintragen.
Die Lamas, das kulturelle Element der tangutischen Bevólkerung, verhalten 
sieli den Europaern gegeniiber im allgemeinen sehr mifttrauisch. Das ist 
in erster Linie auf die irrige Annahme zuruckzufiihren, dafó sie glauben, 
die Europaer wollten ihre persónlichsten Interessen storen. Das einfache 
Volk hingegen betrachtet die Europaer ganz gleichgiiltig oder bringt ihnen 
hóchstens eine gewisse Neugier entgegen. Nur eine vvunderliche nationale 
Tradition herrscht im Yolke, die den Europaer eigentumlich beriihrt: Wer
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namlich die nahen Hóhen ais erster ersteigt, erlangt die Herrschaft uber 
die Ortschaften der Gegend; daher diirfen alle diese Hiigel uberhaupt 
nicht betreten werden. Wer dennoch den Versuch wagen móchte, macht sich 
eines Verbrechens schuldig und lóst dadurcb das normale Verhaltnis zu 
seinen Milburgern, weil er sich uber diese erheben will. Daraus lalit sieli 
in einigen Fallen aucli die Feindseligkeit erklaren, der die Forscher bei 
ihreri wissenscbaftlichen Arbeiten und Vermessungen auf den Hóhen der 
Gebirge und bei Besteigung der hóchsten Gipfel zuweilen ausgesetzt sind.

Tempel im Kloster Tschorten oder Guntan, das llerz Buddhas symbolisierend.

Die allgemeine óffentliche Sicherheit in Lawran ist mustergiiltig. Schon 
seit alten Zeiten verfiigt das Kloster uber eine sehr zuverlassige Wach- 
mannschaft. Gegenwartig besteht sie aus 5oo glanzend gedrillten Soldaten, 
die zum Teil mit modernen, zum Teil aucli noch mit veralteten Schufiwaffen 
ausgerustet sind. Von Jahr zu Jahr wird die Zahl der neueren Magazin- 
gewehre vermehrt, wofiir die Glaubigen sehr opferwillig ihre Mittel zur 
Verfiigung stellen. Diese Klosterwehr ist zwei vorziiglich ausgebildeten und 
sehr befahigten Offizieren unterstellt, die den Namen Lawran-Nerwa fiihren. 
Aufier diesen regularen Truppen werden noch freiwillige, militarisch aus-
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gebildete Leule fur den Notfall bereit gehalten; sie setzen sich aus Tan- 
guten, Tibetern und Ngolok der nachsten Unigebung zusaramen. Dieser 
Organisalion ist es in erster Linie zu verdanken, dali alle Kostbarkeiten des 
buddhislischen Heiligtums auch in den Zeiten schwerer politischer Stiirme 
unberiihrt geblieben sind, dali das Kloster auch wahrend des Dunganen- 
Aufstandes nicht beraubt und gepliindert oder gar zerstórt worden ist. In 
diesem von allen Glaubigen vergótterten Tempel finden sich herrlich ge

tt eilier Ssuburgan.

arbeitete Burkane, die von hervorragenden tibetischen und teilweise sogar 
von alten indischen Meistern stammen.
Die zu dem Kloster gehórigen Tempel sind in zwei Gruppen einzuteilen, 
namlich in die Dukane oder Schulen, in denen sich die Lamas zu Unter- 
richtszwecken versammeln, und die Lhakane, in denen der Tempeldienst 
fiir irgendeine bestimmte Gottheit abgehalten wird.
Der Haupt-Dukan des Klosters Lawran, Zoktschen-Dukan, ist gleichzeitig 
der Haupttempel, der von i65 Saulen getragen wird. Er enthalt tausend 
Burkane. Auch der Haupt-Lhakan, Sserdun-Tschemo, dem Maitreja ge- 
widmet, ist mit aulierordenllichem Prunk ausgestattet. Er hat ein goldenes
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Dach in chinesischem Slil. AuBerdem ist der im Jahre 1908 gegriindete 
Lhakan Tschsho-Wo bemerkenswert; denn er enthalt das goldene Bildnis 
Buddhas, das sieli nacli der Tradition in den Handen des Heiligen befand. 
Diesc Reliquie ist zuerst in Indien, spater dann in Lliassa aufbewahrt

Biklnis der Goltlicit Chaja-Griwa (Tam-Din).

worden; sie wurde durch den Begriinder des Klosters nach Lawran gebracbt. 
Endlich sind liier noch achtzehn Haupttempel und viele kleinere Tempel 
vorhanden. Zu dem Kloster gehórt auBerdem die Selmie fur Medizin, Manba- 
Dukan, die Selmie der Symbolik, Kjedor-Dukan, und der Biesensuburgan 
Guntan, der das Herz Buddhas symbolisieren soli. In Innern enthalt der 
Riesenssuburgan eine l  nmenge Statuetten, auch befindet sich eine grofte
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Sammlung von tibetischen und indischen Schriften, Biichern und heiligen 
Reliquien an dieser Statte, sowie mehrere andere gróftere Bibliotheken, eine 
Buchdruckerei, eine Waffensammlung und ein kleines naturhistorisches 
Museum.
Neben den Raumen, die dem Vorsteher zur persónlichen Benutzung zur 
Verfiigung stehen, befindet sich die Rentei und die Kammer, wodieSchatzc 
des Klosters an Gold, Silber und Edelsteinen aufbewahrt werden. Auch die

Pilger im Ilofe des Klosters Lawran.

Kleidungsstiicke und Tassen des einstigen Dalai-Lama, eine Peitsche des 
Bogdo-Khan, ein fossiler Fisch, der im Gebirge gefunden wurde und von 
den Priestern, die ihn wissenschaftlich nicht eingliedern konnten, ais Heilig- 
lum erklart wurde, sowie viele andere Dinge werden hier sorgsam auf
bewahrt.
Das Kloster Lawran, ais Zentrum des Buddhismus, stellt fur den Gelehrten 
und Forscher eine Fundgrube dar, die iiber grofie Kostbarkeiten verfiigt. 
Seltene Burkane, alte Schriften und Relicjuien finden sich an keinem 
anderen Platze in so groBer Zahl; wer iiber den Buddhismus Aufklarung 
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sucht, ist hier an der Quelle. Dariiber hinaus genielit das Kloster selbst bei 
den benachbarten wilden Horden bohes Ansehen; sie ehren Lawran und 
beweisen damit, dali sie nicht nur stok und kriegerisch gesonnen, sondern 
auch fromm und ehrgeizig sind; denn hierher bringen sie aus allen grolien 
Klóstern, die sie zu besuchen pflegen, die seltensten Kostbarkeiten, um die 
heimatliche Statte des Kultus damit zu schmucken. Im Kloster selbst werden 
Burkane fabriziert und Heiligenbilder gemalt, aber die Arbeiten, die hier

entstehen, kónncn einen Vergleich mit den tibetischen und indischen nicht 
aushalten.
Nachdem das Kloster im Jahre i885 zuerst von dem russischen Forscher 
Potanin besucht worden war, kamen alsbald viele englische, deutsche und 
franzósische Gelehrte hierher. Eine besonders tiefgrundige und ausfuhrlicbc 
Beschreibung des Klosters verdanken wir, wie bereits erwahnt, dem in 
Petersburg ausgebildeten Burjaten Baradijn, der ais Forscher und Glaubcns- 
genosse dieses Land im Auftrage der Russischen Akademie der Wissen- 
scbaften sowie der Geographischen Gcsellschaft im Jahre 1900 besucht bat.
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Wie alle buddhistischen Klóster, hat auch das Kloster Lawran eine Menge 
hoher Festlage, die fast unterscluedslos denselben Charakter tragen. Bei 
einer dieser Festlichkeiten, der wir beiwobnten, hatte sieli beinahe ein ernster 
Unfall ereignet. Es w ar ani i3. Februar, deniTage der Vorfeier des Nifudun- 
Tschii-Zung-Tschu, dem Sterbetage des Begriinders dieses Klosters. Sclion 
in aller Morgenfriihe wurden wir durch lieftige Bufę aus dem Schlafe ge- 
weckt: „Stelit auf und selit. wie der Teufel aus dem Kloster in Gcstalt

Der Gott Dakini, einc kunstreiche Bronzearbeit.

eines Menschen vertrieben wird!“ Wir kleideten uns rascli an, liefen hinaus 
und erblickten eine Prozession, die von einem jungen Tanguten gefiihrt 
wurde. Dieser war wie ein Clown hergerichtet; die eine Halfte seines Gesiclits 
war weili, die andere Schwarz angestrichen. In der rechten Hand hielt er 
eine grofie Haarquaste, die er dauernd in der Luft schwenkte. Mit lauter 
Stimme rief er unausgesetzt und erbat Almosen. Er trug ais Kleid ein nach 
auBen gekebrtes Feli. Neben diesem Mann, der mongolisch „Zsolik", d. h. 
„Teufel" genanut w ird, sebritt ein anderer, der auf dem Riicken einen Sack
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trug, aus dem chinesische Tschochs1) wie aus einem Fullhorn herausfielen. 
Ais die Prozession sich der Mauer des Klosters naherte, feuerte jemand aus 
dem Volke mehrere Schiisse ab. Sogleich begann die vieltausendkópfige 
Menge wild zu briillen, und in demselben Augenblick wurde im Kloster die 
Riesenfigur des Zsolik in Brand gesteckt, die in einer Feuergarbe auf- 
flammte. Nachdem der Pseudo-Zsolik verbrannt war, verschwand die 
sonderbare Verkorperung, der clownahnliche Mensch, hinter einem Hiigel. 
Wie die buddhistische Lehre sagt, wird auf diese Weise durch einen 
Menschen, der, wenri auch nur symbolisch, die Siinden aller Glaubigen frei-

Amulett aus Amdo.

willig auf sich nimmt, alles Bose aus dem heiligen Orte und seiner Um- 
gebung gebannt. Dieser Brauch ist erst im Jahre 1907 aus Lhassa hierher 
verpflanzt worden. Derjenige Lama, der die Rolle des Zsolik ubernimmt, 
mufo alsbald fur ewige Zeiten das Kloster verlassen und erhalt dafiir eine 
Geldsumme von einem Jamb Silber, das fiinfzig Lan wiegt. Gewóhnlich 
sammelt der Verstofiene noch eine ebensolche Abfindung aus freiwilligen 
Gaben der Glaubigen.
Wir hatten der originellen Zeremonie von weitem ais Zuschauer beigewohnt 
und wollten nun etwas naher treten. Wir waren in Begleitung eines gerade 
in Lawran anwesenden chinesischen Beamten aus He-Tschou und vier 
mit modernen Karabinem bewaffneten Kavalleristen.

x) KI eine Miinzen.
Kozi o w, Mongolei-Tibet 14 209



Ais wir uns der Prozession naherten, wurden wir von der Menge zwar neu- 
gierig, aber nicht feindsrlig betrachtet. Wenige Minuten spater aber ertónten 
von allen Seiten Ausrufe, und wir hórten nur immer wieder „oruss, oruss“ ; 
dabei wurden wir von einem Steinhagel uberschiittet. Einige Sekunden 
spater umgab uns ein Haufe wiitender, frech dreinschauender Leute, die 
uns hart auf den Leib riickten, wahrend einer aus der Masse rief: „Man 
muB die Kerle zerhacken!"
Jetzt begriffen wir die gefahrliche Lagę, in der wir uns befanden, machten 
uns mit gróBter Bescbleunigung aus dem Staube in der Richtung auf unsere 
Wohnung und kamen auf diese Weise mit heiler Haut davon.
Zur Vermeidung tragischer Zwischenfalle hat die Klosterverwaltung seit 
langer Zeit angeordnet, daB die Besucher, die zu den religiósen Festlichkeiten

Vergoldetes Aniulett aus Kloster Lawran.

fast ausnahmslos bewaffnet kommen, wahrend der Dauer der Zeremonie 
entwaffnet werden, um unniitzes BlutvergieBen zu verhindern. —
Am nachsten Tage begann das eigentliche Fest Nifudun-Tschu-Zung-Tschii. 
Schon in aller Friihe erklang die machtige Gebetstrommel, dazu dieSchellen- 
trommel und die Muscheltrompeten. Und um 8 Uhr bewegte sich die 
buddhistische Prozession in den StraBen Lawrans mit groBem Pomp: Allen 
voran wurde das goldene tibetische Gebetbuch, ein kostbares Juwel, ge- 
tragen, und samtliche Reliquien, auf die das Kloster nicht wenig stolz ist. 
Nach den ublichen Gebeten und Zeremonien zerstreute sich die tausend- 
kópfigc Menge; unter den Klangen der Trommeln und Trompeten ging sie 
ruhig und friedlich auseinander. Nach Beendigung dieses Festes kehren die 
meisten Besucher sofort in ihre Heimat zuriick, auch die fremden Kaufleute 
verlassen die Stadt. Im Kloster sel})st pflegt es dann fur langere Zeit recht 
still zu werden.
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Auch fur uns war die Zeit des Aufbruchs herangekommen. Wir liatten 
wahrend unseres Aufenthaltes grofte Gastfreundschaft genossen und viele 
Aufmerksamkeiten erfahren. Es wurde uns schlieBlich auch schwer, noch 
langer in den diisteren und stickigen Raumen zu weilen; wir sehnten uns 
wieder nach der unermefólichen Steppe und nach dem Walde, iiberhaupt

Gebetstempel im Gebirge, nahe beirn Kloster Lawran.

nach der Natur, an die wir uns auf unseren langen Wanderungen gewóhnt 
hatten. Wohl hatten wir auch hier jede Gelegenheit benutzt, um Ausfliige 
in das Gebirge und die nachste Umgebung zu unternehmen, wo wir haufig 
genug Objekte fur unsere Sammlungen fanden. In den Kieferwaldern an 
den nórdlichen Abhangen gegen das Tal Ssan-Tschu haben wir die nach- 
stehend aufgefiihrten Vógel beobachtet: den Blutfasan (Ithaginis sinensis), 
die grofte Larmdrossel (Janthocincla maxima), den Kreuzschnabel (Loxia
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himalayana), den Kleiber (Sitta przewalskii), den Baumlaufer (Certhia 
familiaris biancii), den Kaup (Poecile affinis), eine Meisen-Art (Lopho- 
basileus elegans), die Sumpfnieise (Periparus beavani), die Schwanzmeise 
(Acredula calva), den Edelfink (Fringillauda nemoricola) und den Rosen- 
gimpel (Carpodacus dubius und Carpodacus pulcherrimus).

Kloster Dii-Dja-Mu.

Die am haufigsten in dieser Gegend anzutreffenden Vógel sind die Elster 
(Pica picabactriana), die Blauelster (Cyanopolius cyanus), Davids Larm- 
drossel (Pterrhorinus davidi), Elliots Larmdrossel (Trochalopteron ellioti) 
und die Zippammer (Cia godlewskii).
An den Fliissen fanden wir unter einigen anderen Vógeln vornehmlich den 
Schnepfenibis (lbidorrhynchus struthersi), den Wasserschmatzer (Cinclus 
cashemeriensis) und den Gansesager (Mergus menganser).
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Das Wetter hatte uns wiihrend unseres Aufenthaltes in Lawran nichtgerade 
begiinstigt. Fast alle Tage des Februar zeichneten sich durch heftigen Wind 
mit ungeheuren Staubwolken aus; nur wiihrend der Nacht war der Himmel 
klar und rein.
Am 15. Februar machte ich die offiziellen Abschiedsbesuche, und schon am 
nachsten Tage bewegte sich unsere Karawanę auf der groBen LandstralSe 
nach Gumbum, das den Lesera aus den friiheren Darstellungen bereits be- 
kannt ist. Jetzt waren wir auf dem Wege zum groften Dalai-Lama...

Beamter mit seiner Frau in Lawran.



Kapitel XIV.

Die Walffahrt zum Dalai-Lama.
Wahrend unseres Aufenthaltes im Kloster Lawran hatten wir durch die 
Mónche in Erfahrung gebracht, daB der buddhistische Erzpriester, der Dalai- 
Lama, in Gumbum eingetroffen sei, wo er sich von seiner langen Reise 
erholert wolle. Er kam gerade aus Peking auf dem Wege nach Lhassa und 
halte lange Zeit, fern von der Heimat, im Auslande politische Missionen 
erfulll. Auch wollte der Dalai-Lama wahrend dieser Ruhezeit mehrere grofóe 
Gottesdienste selbst zelebrieren.
Ich konnte die giinstige Gelegenheit unmóglich voriibergehen lassen, ohne 
den Versuch gemacht zu haben, mit dem Oberhaupt der buddhistischen 
Kirche in persónliche Beriihrung zu kommen, um die friihere Bekanntschaft 
zu erneuern. AuBerdem hatte ich aber auch eine ganze Menge Auftrage, 
die ich ihm iibermitteln sollte. Aus diesem Grunde entschloB ich mich, die 
ganze Expedition mit der groBen Karawanę direkt nach Lan-Tschou-Fu 
zu senden, wahrend ich selbst mit dem Dolmetscher Poljutow in Begleitung 
von zwei Treibern in leichter Ausrustung nach Gumbum zu reisen gedachte. 
Das Gros der Expedition sollte mich und meine Begleiter in Lan-Tschou-Fu 
erwarten.
Am 16. Februar traten wir unsere Reise an; einen Tag spater setzte sich 
auch das Gros in Marsch. Bis zu unserer Wiederzusammenkunft stand mir 
ein langer Umweg bevor. Wir muBten von Lawran iiber Siian-Fu-Tin, 
Gumbum und Ssinin reisen. Der Weg bis Siian-Fu-Tin fiihrt durch ein 
ódes Gebirge, das nach den Angaben unserer Treiber von rauberischen 
Stammen bevólkert wird, die hauptsachlich von den Plunderungen der 
Karawanen leben. Unter diesen wenig giinstigen Aussichten war denn auch 
die erste Nacht fur uns nichtsehr erquickend. Unsere Treiber hatten wahrend 
der ganzen Nacht auf Posten gestanden und dauernd Ausguck gehalten. 
Fortgesetzt hórte ich den Ruf: „Wer da! Wer da!“ Auf diese Weise,
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so behaupten die Treiber, fangt man die Diebe am sichersten. Gewóhnlich 
antworten sie: „Ich bin ein Hiesiger und kein Feind!“
Auch der Marsch am nachsten Tage war anstrengend und ermiidend. Bei 
groGer Kalle und starkem Wind muGten wir stets auf der Hut sein; denn 
das Gelande war bergig, und die Rauber hatten iiberall die beste Gelegen- 
heit, aus gutem Versteck hervorzubrechen und uns zu uberfallen. Die StraBe 
fuhrte an Hiigeln und Wiesen entlang, die von vielen Quellen bewassert sind; 
jetzt ging es bergauf zu der Wasserscheide Ssetschen-La. In diesem Gebirge

Tschschan-Gagun, der rechte NebenfluB des Huang-He.

lebt der Moschusochse in Herden, auf den die Tanguten der Umgegend 
Treibjagden veranstalten. Gegen Norden hin fiel das Gebirge steil ab. Ais 
wir eine Zeitlang durch einen sehr engen Pali marschiert waren, óffnete 
sich vor uns ein weitraumiges Tal. In der Nahe eines Espenwaldes stieGen 
wir auf ein kleines Kloster, in dem nur etwa zwanzig Lamas wohnten. Es 
liegt in einer malerischen Gegend und fuhrt den Namen Ssetschen-Gomba. 
In weitem Umkreis sahen wir Wiesen und Felder, die nach chinesischer Art 
vorziiglich bestellt waren.
Von bier aus folgten wir dem Laufe des Flusses Ssetschen-Tschu und
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gelangten zu dem Orte Kon-Emen, der von etwa 5oo Mohammedanern be- 
wohnt wird und ioo Lehmbauten aufweist. Hier leben Dunganen, die sich 
zur mohammedanischen Religion bekennen und unter demNamen „Salaren" 
bekannt sind. Es sind tiichtige und arbeitsame Ackerbiirger. Der Ort bat 
auch eine Moschee, die schon vor 3oo Jahren erbaut worden sein soli.

Der zehnkópfige Gótze Awalokiteschwara.

Ebenso sollen sich hier Goldlager finden, die aber bis heute noch nicht 
ausgebeutet sind.
Wir verbrachten die Nacht im Hause des Dorfaltesten und wurden Zeugen, 
ais am Morgen und am Abend vom Mulla, dem mohammedanischen Geist- 
lichen, von der Hohe des Minarets der Gebetsruf: „Allah akber! Allah 
akber!“ erklang...
Am dritten Tage nach unserem Weggang von Lawran sollten wir planmaBig
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die Stadt Suan-Fu-Tin erreichen, wo wir auch wirklich gegen Abend an- 
langten. Diese Stadt liegt am rechten Ufer des Huang-He und ist wie alle 
chinesischen Stadle mit einer Mauer umgeben. Siian-Fu-Tin ist eigentlich 
keine Stadt, sondern mehr ein grofies Dorf, in dem eine Abteilung Infanterie 
untergebracht ist.
Der folgende Tag brachte sehr hafiliches regnerisches Wetter. Wir 
marschierten weiter in der Richtungnach dem Stadtchen Bajan-Run, wo wir 
unser Nachtquartier aufschlugen. Auch hier fand sich eine kleine Garnison 
von etwa hundert Mann.
Von Gumbum trennten uns nun noch drei volle Reisetage. Wir hatten das

Doppelposten am Eingang zuni Palast des Dalai-Lama.

Gebirgssladtchen Tsamba und das Dorf Sawana, das Mischlinge, darunter 
auch Dalden, bewohnen, passiert. Im Anschlufi daran iiberschritten wir den 
hochaufragenden Bergkamm Ladin-Lin. In den Talern wurde durch- 
weg Ackerbau getrieben, wahrend die Gebirgsgegend vornehmlich von No- 
maden bewohnt ist. Trotz des sehr wenig angenehmen und triiben Wetters 
ging unsere Weiterreise gut vonstatten, so dafi wir ohne Aufenthalt und 
Zwischenfall wirklich nach drei Tagen Gumbum erreichten. Demnach 
hatten wir die ganze Strecke, die Gumbum von Lawran trennt und die nach 
unserer Berechnung etwa 2 5o Werst betrug, in acht Tagen zuruckgelegt. 
Bei unserer Ankunft herrschte in Gumbum eine sehr gehobene Stimmung. 
Wir wurden iiberall durch vorbildliche Sauberkeit und beinahe andachtige 
Ruhe iiberrascht. Das Kloster und seine Bewohner driickten gleichsam dem 
Ort und der ganzen Bevólkerung den Stempel innerer Beschaulichkeit auf.
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Im Tempel wurden unaufhórlich Gottesdienste abgehalten, von der typischen 
und originellen buddhistischen Musik begleitet.
Der Dalai-Lama lebte im Hause eines reichen Tibeters am Westrande 
des Klosters, von wo aus sich das herrlichste Panorama auf Gumbum er- 
óffnet. Dieses Patrizierhaus war wie alle vornehmen Hauser Tibets von 
einer Tonmauer umgeben. Vor dem Haupteingang standen zwei Wacht- 
posten in voller Ausrustung mit aufgepflanztem Seitengewehr. 
GleichnachunsererAnkunft; am22.Februar, begab ich michzur Kanzlei des

Kloster Gumbum: Wohnung des Dalai-Lama.

Dalai-Lama und sprach meine Bitte aus, dem ersten Mann des buddhistischen 
Glaubens meinen Besuch machen zu durfen. Ich erhielt bald darauf die 
Mitteilung, dali Seine Heiligkeit mir schon am nachsten Tage die erbeterte 
Audienz bewilligen werde.
Wie schon vor vielen Jahren in Urga, so trug auch hier die erste Zusammen- 
kunft mit dem Dalai-Lama einen durchaus offiziellen Charakter.
Ein in Paradetracht gekleideter Beamter des Hofstaates Seiner Heiligkeit 
erschien alsbald mit drei Begleitern, um mich und meinen Dolmetscher 
Poljutow einzuholen. Zu Fuli erstiegen wir den Berg und waren bald am 
Eingang des Hauses, das der Dalai-Lama bewohnte. Die Posten bezeugten 

218



Die dreizehnte Inkarnation des Dalai-Lama: 
„Agwan-Lobsan-T ubdan-T schsch j amz o. “
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mir die militarischen Ehren. Danii betraten wir den mit Teppichen belegten 
Hof. Aus einem der Gemacher kam ein junger Mann in rotem Gewand, 
namens Namgan, und lud uns ein, naherzutreten. Man bot uns sofort 
einen kleinen ImbiB mit Tee, wobei ein jeder an einem besonderen Tische 
nach der Rangordnung Platz nehmen muBte. Erst dann fiihrte man uns 
in das Empfangszimmer des Dalai-Lama, der in Paradetracht auf einem 
Thronsessel saB. Das Zimmer war in einen kleinen buddhistischen Tempel 
verwandelt.
Ich trat auf den Dalai-Lama zu, um ihn ehrfurchtsvoll zu griiBen. Wir 
wechselten unsere Chadaks. Der Dalai-Lama lachelte huldreich und gab 
mir nach europaischer Art die Hand.
Nachdem die offizielle BegriiBung voriiber war, und die iiblichen Fragen 
uber den Stand unserer Gesundheit und den Erfolg unserer Reise gestellt 
waren, wandte sich der buddhistische Erzpriester in leutseliger Weise an 
mich, um iiber den Zweck unserer Reise unterrichtet zu werden. Der 
tibetische Herrscher interessierte sich ganz besonders fur unsere Seereise 
auf dem Kuku-Nor; noch hohere Aufmerksamkeit widmete er jedoch meinen 
Schilderungen iiber die Ausgrabungen in der Toten Stadt Chara-Choto. 
„Wir treffen uns nun bereits das zweitemal“, sagte der Dalai-Lama zu mir. 
„Unsere erste Zusammenkunft“, fuhr er fort, „fand vor etwa vier Jahren 
in Urga statt, wenn ich mich recht erinnere. Wo und wann werden wir 
nun das nachste Mai zusammentreffen? Ich hoffe bestimmt, daB Sie zu 
mir nach Lhassa kommen, wo Sie sehr viele interessante Dinge finden kónnen. 
Ich kann Sie nur bitten, meiner Einladung zu folgen. Sie werden es gewiB 
nicht bereuen, die lange Reise unternommen zu haben. Sie sind sehr viel 
gereist, haben viel gesehen und viel dariiber geschrieben. Aber noch wartet 
Ihrer die Hauptsache: ich werde Sie in Lhassa aufnehmen, von dort aus 
kónnen Sie nach allen Richtungen zahlreiche Exkursionen unternehmen. 
In der Umgebung der Stadt finden sich noch viele von den Forschern noch 
nie besuchte Statten, und die Natur wird Ihnen manches Neue offenbaren. 
Ich werde mich freuen, Sie alsdann nach jeder Ihrer Exkursionen zu 
empfangen. Sie werden mir Ober Ihre Forschungen und Fundę berichten, 
und ich werde Ihre Sammlungen und Ihre photographischen Aufnahmen 
besichtigen. Ich habe die Absicht, alle Reiseberichte der europaischen 
Forscher in die tibetische Sprache iibersetzen zu lassen. Ihre persónlichen 
Berichte werde ich dann von meinen Sekretaren stets sorgfaltig nieder- 
schreiben lassen; damit wird zugleich die erste Grundlage fiir die historisch- 
geographische Forschung in Zentral-Tibet gelegt.. .“
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Ais ich mich nach einiger Zeit verabschiedete, fiigte der Dalai-Lama in 
liebenswiirdiger Weise hinzu: „Beeilen Sie sich ja nicht mit Ihrer Abreise. 
Niemand zwingt. Sie, hier wegzugehen. Die Bestimmung dariiber soli nur

Namgan, der Sekretar des Dalai-Lama.

von Ihnen gelroffen werden. Wir werden uns t&glich sehen, ich habe vieles 
mit Ihnen zu besprechen.“
Wiihrcnd unserer Unterhaltung tranken wir Tee, der aus einem grolien 
silbernen Kessel gereicht wurde. Die ganze Begegnung war durchaus un- 
gezwungen, und es war offensichtlich, dali der hohe Herr von dem Zu- 
sammentreffen wirklich angenehm iiberrascht war.
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Mein erster Besuch hatte eine volle Stunde gedauert. Ich hatte von dem 
Dalai-Lama wiederum einen Yorziiglichen Eindruck gewonnen. Mich qualte 
nur der Gedanke, zu erfahren, welche Ursachen eine so vóllige Anderung 
in dem Gebahren des buddhistischen Erzpriesters herbeigefiihrt hatten. 
Wohl war mir die Unlerredung vor etwa vier Jahren noch in lebhafter Er- 
innerung; auch damals war mein Eindruck giinstig. Aber heute hatte sich 
die ganze Unterhaltung doch viel zwangloser abgewickełt. Auch zeigte der 
Dalai-Lama wie friiher dasselbe kluge Gesicht, iiber das zuweilen ein kleines 
iiberlegenes Lacheln huschte; unsere Unterhaltung war nicht weniger an- 
geregt, und doch hatte ich diesmal das Gefuhl, dafó etwas ganz Neues, mir 
Unerklarliches in der geistigen Struktur des Dalai-Lama festzustellen sei. 
Ich habe mir dann spater eine persónliche Erklarung fiir meine Eindriicke 
geschaffen: der Dalai-Lama hatte in der letzten Zeit fast ausschlieBlich 
ein unstetes Wanderleben gefiihrt. Dabei war er unausgesetzt mit vielen 
Menschen in Beriihrung gekommen und hatte zahlreiche neue Eindriicke 
in sich aufgenommen, die zweifellos seine Erfahrung iiber gewisse Dinge des 
praktischen Lebens auBerordentlich erweitert hatten. Er stand eben dem 
Leben heute wissender gegeniiber, ais dies bei meiner ersten Begegnung der 
Fali war.
Am nachsten Tage traf ich schon friihzeitig mit dem Dalai-Lama zusammen. 
Jede offizielle Linie war dieser zweiten Begegnung genommen. Ich sah den 
tibelischen Erzpriesler in einfachster Kleidung und sympathischer Um- 
gebung. Es wurde mir sogar gestattet, alle Privatgemacher des Dalai-Lama 
zu besichtigen, sein Arbeitszimmer zu besuchen und mich mit seiner Suitę 
und seinen Ministern zu unterhalten. Der Leibarzt Emtschi-Hamho, den ich 
schon friiher kennengelernt hatte, schien sich sehr iiber meine Anwesenheit 
zu freuen. Auch fand ich in der Umgebung des Dalai-Lama sehr viele 
Gerate und Gegenstande europaischer Herkunft. In einem der Zimmer 
hingen an der Wand allein sieben Feldstecher verschiedenster Konstruktion, 
in einem anderen ebensoviele photographische Apparate, die zu der Aus- 
riistung des jugendlichen Sekretars des Dalai-Lama, Namgan, gehórten. Der 
Dalai-Lama brachte der photographischen Kunst auBerordentliches Interesse 
entgegen und richtete die Bitte an mich, den jungen Namgan mit ver- 
schiedenen chemischen Handgriffen vertraut zu machen.
Nach diesen photographisch-technischen Ubungen hatte ich meist sehr lange 
Unterredungen mit dem Gefolge des Dalai-Lama oder aber ich wurde zum 
Dalai-Lama persónlich gerufen, der sich zuweilen noch lange mit mir unter- 
hielt. Eines Tages fragte er mich, ob ich oft Briefschaften aus RuBland
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erhielte und ob es in Europa viel Neues gabe. Zufiilligerweise hatte ich 
kurz vorher meine Post erhalten und konnte infolgedessen die allerneuesten 
Berichte erzahlen, darunter auch von dem Erdbeben in Messina. Die 
treffliche Beschreibung dieses Naturereignisses schien den Dalai-Lama 
aulierordentlich gefesselt zu haben; denn im Anschlufi daran fiihrte er mich 
in seine Bibliothek und holte einen grolien Atlas deutscher Herkunft heran, 
in dem ich die Kartę aufschlagen sollte, um ihm die Stelle der Katastrophe

Lieblingspferde des Dalai-Lama: koreanische Schwarzschecken.

zu zeigen. Ich bemerkte dabei, dali der Atlas an vielen Stellen Notizen in 
tibetischer Sprache aufwies.
Wenn sich der hohe Kirchenfurst auf dem Dache oder auf der Terrasse 
seines Hauses ergeht, diirfen die Hausbewohner und die Passanten der Stralie 
in seiner Nahe nicht stehen bleiben, sondern miissen sich so rasch wie 
móglich enlfernen. Die Vorliebe des Dalai-Lama fur schóne Pferde ist 
allgemein bekannt. Sein Stall hatte unter anderen vierzehn erstklassige 
koreanische Reittiere aufzuweisen, aulierdem fand ich noch ein besonders 
grolies Pferd mit sehr langem Schweif, das niemals irgendeine Arbeit ver- 
richten darf und das, wie man mir erzahlte, beinahe heilig gehalten werde. 
Der Dalai-Lama hat daneben auch eine grofie Yorliebe fiir Bergland-
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schaften, die er besonders gern am Morgen oder aber im Golde der 
Abendsonne betrachtet. In Gumbum fiihrt der Dalai-Lama ein sehr zuriick- 
gezogenes Leben; er steht sehr friih auf und geht sehr spat zur Ruhe, meist 
nach Mitternacht, wenn das buddhistische Orchester die Stille der Nacht mit 
seinen sonderbaren Tónen durchbricht. Weitaus den gróBten Teil desTages 
nehmen ernste Regierungsgeschafte und Studien in Anspruch.
In dieser angenehmen und abwechslungsreichen Umgebung ging die Zeit 
sehr rasch dahin. Ais ich mich endlich vom Dalai-Lama verabschieden 
muBte, wandte er sich mit folgenden huldvollen Worten an mich:
„Ich danke Ihnen fur Ihren Besuch. Sie haben mir durch Ihre Berichte 
und durch Ihre Auskunfte uber europaische Angelegenheiten einen auBer- 
ordentlichen Dienst erwiesen. Bringen Sie meinen GruB und meinen Dank 
in Ihr Vaterland. Ich hoffe, daB RuBland auch weiterhin die freundlichen 
Beziehungen zu Tibet unterhalten und pflegen wird, damit auch spaterhin 
Reisende und Forscher hier arbeiten, um das Verstandnis fur mein Land 
und mein Yolk zu steigern."
Nach diesem offiziellen Abschied wurde ich in die mir bereits bekannten 
Privatgemacher des Dalai-Lama gefiihrt, wo ich mich noch eine Zeitlang 
mit dem hohen Kirchenfiirsten zwanglos unterhalten habe. Bei dieser Ge- 
legenheit sprach der Dalai-Lama besonders viel von RuBland, von dessen 
Armee, Marinę und Technik. Zum SchluB bat er mich dann noch, ihm ein 
Stuck von dem besten russischen Tuch in gelber Farbę zu iibersenden, sobald 
ich heimgekehrt ware. Und ais ich dies in meinem Notizbuch nieder- 
schrieb, fiigte er hinzu: „Notieren Sie bitte auch, damit Sie es nicht ver- 
gessen, mir Kopien Ihrer photographischen Aufnahmen hierherzusenden, 
sobald Sie in Petersburg angekommen sind.“
Der letzte inoffizielle Abschied war sehr familiar, beinahe intim; ich sagte 
gleichzeitig auch dem Gefolge des Dalai-Lama Lebewohl.
Im AnschluB daran lieB mir der Dalai-Lama seine Geschenke iiberbringen. 
Es waren dies Proben von Goldstaub, buddhistische Bronzefiguren und 
allerlei Gegenstande fiir meine Sammlungen, darunter Balge einheimischer 
Vógel, Felle von Tieren und Proben tibetischer wollener Webstoffe.
Am nachsten Tage, also am Tage vor meiner Abreise, am 7. Marz, erhielt 
ich nachtraglich noch eine Bestellung des Dalai-Lama und gleichzeitig ais 
Geschenk des Leibarztes Emtschi-Hambo einen Chadak, sowie andere Dinge, 
unter denen sich auch eine seltene astronomische Kartę chinesischer Her- 
kunft befand.
Endlich war alles zu meiner Abreise vorbereitet. Wir zogen iiber Ssinin
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und Lowatschen nach Lan-Tschou-Fu. Vor uns lag eine Reise von einer 
Woche, in der wir 270 Werst zuruckzulegen hatten.
Nach sechs Stunden kamen wir in Ssinin an, wo wir einen kurzeń Aufenthalt 
nahmen, den ich benutzte, meine chinesischen Freunde und die Familie 
Ridley zu besuchen. Weiter ging dann der Marsch auf guten Wegen 
durch Felder und Wiesen, auf denen die chinesischen Arbeiter mitgróBtem 
FleiBe tatig waren. Es war die Zeit des chinesischen Neujahrsfestes, und 
so sahen wir bald nachher uberall prunkhaft gekleidete Leute und hórten

Stallung im Kloster Gumbum.

das Geknatter der Bomben und Petarden, die zur Feier dieses Festes ab- 
geschossen wurden.
Ais wir die Stadt Lowatschen im Riicken hatten, verlieBen wir die groBe 
KarawanenstraBe, die nórdlich nach Pin-Fan fiihrt. Wir wandten uns jetzt 
nach dem Gebirge in óstlicher Richtung. Hier wurde die Gegend von Stunde 
z u Stunde óder; der Boden besteht meist nur aus Lehmarten und LóB. Die 
Luft war iiberaus trocken, der leiseste Wind wirbelte gewaltige Wolken 
feinsten Kalkstaubes empor, so daB Menschen und Tiere kaum atmen 
konnten. Trotz dieses Ubels beschleunigten wir unsere Reise nach Móglicli- 
keit und legten ungefahr an jedem Tage vierzig Werst zuriick.
Kozlow, Mongolei-Tibet 15 225



Am vorletzten Tage unseres Marsches nach der Residenz des chinesischen 
Vizekónigs setzten wir in einem groBen Boote iiber den FluB Huang-He und 
erreichten endlich, am i5. Marz, wohlbehalten unser Ziel, die Stadt Lan- 
Tschou-Fu mit den vier historischen Tiirmen, wo uns unsere schon seit 
einiger Zeit eingetroffene Karawanę in einer Herberge erwartete.

Der Dalai-Lama,
die Dreizehnte Inkarnation Buddhas.
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West-China und Mongolei
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Kapitel XV.

Von Gumbum iiber Alascha 
und dieToteStadt Chara-Choto nach der Heimat

Lan-Tschou-Fu: das rechte Ufer des Huang-He.

In Lan-Tschou-Fu waren wir nun wieder nach der durch meinen Besuch 
beim Dalai-Lama in Gumbum hervorgerufenen vorubergehenden Trennung 
alle beieinander. Die Hauptkarawane hatte die Strecke von Lawran hierher 
in sechs groBen Marschen zuriickgelegt. In der Stadt He-Tschou war eine 
Ruhepause von einer Woche eingełegt worden.
Lan-Tschou-Fu ist dieResidenz desVizekónigsZsun-Du vonGan-Ssu. Sieliegt 
am rechlen Ufer des machtigen Stromes IIuang-He, der uns unter dem
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Namen „Gelber Flufó“ bereits bekannt ist. In jenem Stadtteil, den der 
Vizekónig bewohnt, befinden sich nach europaischem Vorbild eingerichtete 
Buchdruckereien sowie mehrere grofte technische Werkstatten und Handels- 
hauser. Aufier einer Polizeitruppe von 5oo Mann steht hier eine Garnison 
von 6000 Soldaten. Dieser Stadtteil hat endlich auch eine gut eingerichtete 
Militarschule und eine unseren Gymnasien ahnliche Unterrichtsanstalt fiir 
die Sóhne der hoheren Beamten aufzuweisen, der eine recht reichhaltige 
naturhistorische Sammlung angegliedert ist.

Lan-Tschou-Fu: das linkę Ufer des Huang-He.

Sowohl der Vizekónig ais auch der Gouverneur der Stadt bereiteten uns einen 
sehr liebenswiirdigen Empfang. Der Vizekónig war vor noch nicht allzu- 
langer Zeit fiir drei Jahre ais chinesischer Gesandter dem russischen Hofe 
in St. Petersburg attachiert gewesen und beherrschte infolgedessen die ge- 
sellschaftlichen Umgangsformen, was denVerkehr mit ihm sehr erleichterte 
und iiberaus angenehm gestaltete. Bei einem Glas Champagner erzahlte 
er mir seine Erinnerungen an St. Petersburg, Moskau und Pawlowsk. In 
St. Petersburg hat unter anderem der Botanische Garten seinen besonderen 
Beifall gefunden, wo er die herrlichen Palmen aus Singapore bewundert 
hatte. Das Gesprach streifte auch die Zarenfamilie, der er mit groBer Ehr- 
erbietung und Hochschatzung gedachte.
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Ne-Tai, der Gouverneur von Lan-Tschou-Fu.

231



Ich hatte in Lan-Tschou-Fu neben einigen anderen Geschaften auch 
mehrere Auftrage des Dalai-Lama zu erledigen. Sodann muftte ich die er- 
forderlichen MaBnahmen fiir die Sonderexkursion des Kapitans Napalkow 
treffen, der im sudlichen Gan-Ssu bis nach Alascha hin mit einigen Ex- 
peditionsteilnehmern Forschungsarbeiten ausfiihren sollte. Er muBte sich 
von vornherein so einrichten, dafi er Mitte Juni in Alascha mit uns wieder 
zusammenstieB.
Der Fruhling hatte nun schon seinen Einzug gehalten; die Natur stand in 
hoher Bliite. Auch die gefiederten Sanger waren wieder eingetroffen; wir

Kai von Lan-Tschou-Fu.

sahen die weiBe und gelbe Bachstelze (Motacilla alba baicalensis undMota- 
cilla leucopsis), ferner den graziosen Steinschmatzer (Saxicola pleschanka) 
sowie die Stadt- und Bergschwalbe (Hirundo rustica gutturalis und Biblis 
rupestris). Die Wiesen leuchteten fast uberall in uppigem G ru n ...
Am 25.Marz verlieB ich mit meiner Begleitung die gastliche Stadt. Nachdem 
wir den Gelben FluB auf der „schwimmenden Briicke“ iiberschritten hatten, 
fuhrte unser Weg in nórdlicher Himmelsrichtung weiter. Wir lieBen das 
fruchlbare Wiesengelande hinter uns, und je mehr wir uns vom Laufe des 
Huang-He entfernlen, desto trostloser und wasserarmer wurde das Gelande. 
Die iippigen Wiesen wichen einer óden, trockenen, sandigen und ganz 
sparlich bewachsenen Gegend; nur in der Nahe der Brunnen und Quellen 
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regte sich einiges Leben. Mit groBer Miihe gelang es unserer Karawanę, 
das ausgedórrte Tal Zho-We-Tan zu durchqueren. Und doch trafen wir mitten 
in diesem von der Natur vernachlassigten Gebiete ein paar bluhende, kleine 
Ortschaften, die Sladtchen Za-Zsi-Schui und Suan-Hoi-Pu, die ihren Wohl- 
stand der kiinstlichen Bewasserung verdanken. Wir muBten jetzt den Ge- 
birgskamm Geda-Schan iibersteigen, von dessen Hóhenzugen aus wir einen 
Ausblick nach der Mongolei gewannen.
Das innere China ist hier durch die groBe chinesische Mauer begrenzt,

Gigantisches Wasserrad mit Bewasserungsanlage bei Lan-Tschou-Fu.

von der hier nur noch einige Turme und Mauerreste geblieben sind. Auf 
dem Weitermarsch trafen wir auf den uns bereits bekannten groBen 
Obelisken, der chinesische und mandschurische Inschriften tragt, die den 
Reisenden anzeigen, daB sie ihren FuB nun auf das Alaschan-Territorium 
setzen. An dieser Stelle stoBen die beiden KarawanenstraBen von Lan- 
Tschou-Fu und von Ssinin zusammen. Der vereinigte Weg fiihrt von hier 
aus nach Norden. Wir hatten ihn schon vor Jahresfrist benutzt.
Insieben Gewaltmarschen durchschritt unsere Karawanę auf starkenKamelen 
die weiten Sandflachen der Wuste Tengeri. Wir legten taglich 35 bis

233



5o Werst zuriick und erreichten am 7. April ohne Zwischenfall das frucht- 
bare Tal Dyn-Juan-Yn, das von den Wassern des Gebirgspasses Barun-Hit, 
die hierher geleitet werden, gespeist wird. Die Strafie zeigte bald auch ein 
sehr bewegliches Leben; iiberall standen chinesische Fansen und mongolische 
Hiilten. Dic ansassige Bevólkerung erniihrt sich von Acker- und Wiesenbau 
sowie von Viehzucbt, vor allem Pferde-und Schafzucht. Hier trafen wir die 
europaische Familie Magnussen, die auf dem Wege nach Pin-Fan war, um 
den dortigen Arzt aufzusuchen. Nach kurzer Zeit erreichte die Karawanę 
wohlbehalten unser altes Quartier, wo wir von den hier zuriickgelassenen

Eckturm der Befestigungsmauer der Stadt Alascka.

Mitgliedern der Expedition, die unter der Leitung des Unteroffiziers Dawy- 
denkow regelmaBige meteorologische Beobachtungen vorgenommen liatte, 
nach langer Abwesenheit freudig begruBt wurden. Am 3o. April vereinigte 
sich dann die Expedition mit dem von seiner Sonder-Exkursion zuriick- 
kehrenden Topographen, Kapitan Napalkow, der mit seinen Begleitern ein 
grofies Gebiet óstlich von Huang-He nach allen Himmelsrichtungen durch- 
kreuzt und selbstandig durchforscht hatte. Kapitan Napalkow erhielt nun 
den Auftrag, das Gros der Expedition, ihr gesamtes Inventar und die 
Sammlungen direkt nach Urga zu bringen, wahrend ich mit einigen anderen 
Mitgliedern auf schnellstem Wege nach der Toten Stadt Chara-Choto weiter- 
reisen wollte, um dem Wunsche der Akademie der Wissenschaften gemaB

234



Das Tal Goitzo: Biwak an einem Obo.



dort weitere Ausgrabungen vorzunehmen. Ais alle Vorkehrungen fur die 
planmaBige Erfiillung des Programms getroffen waren, machte ich mich 
ara 4- Mai mit meinen Begleitern und 21 Kamelen auf den Weg nach 
Chara-Choto.
Wir wanderten nun wieder auf der alten StraBe, die wir schon von unserer 
letztjahrigen Reise her kannten. Es galt, dieselbe ode StraBe von 
55o Werst in der Gobi-Wuste zuruckzuiegen. Die Jahreszeit kam unserem 
Unternehmen diesmal in giinstigster Weise entgegen; es war noch Fruhling, 
so daB wir nicht unter der qualenden Hitze zu leiden hatten. In 
19 Tagen bewaltigten wir ohne gróBere Ruhepausen die gewaltige Strecke. 
Dabei nutzten wir jede Gelegenheit, die sich bot, um unsere Sammlungen

Eine neuentdeckte Art des Springhasen (Salpingotus Kozlovii).

zu bereichern; unter anderen ermittelten wir eine neue Abart des Spring
hasen (Salpingotus Kozlovii).
Am 22. Mai traf en wir in Chara-Choto ein und schlugen unser Lager im 
nordwestlichen Tcile der Toten Stadt auf. Bald konnten wir feststellen, 
daB seit unserem Weggang keines Menschen FuB diese verlassene Statte 
betreten hatte; alles fanden wir in demselben Zustande, in dem wir es vor 
Jahresfrist verlassen hatten. Hier war der Strom der Zeit voriibergerauscht, 
ohne die geringste Veranderung hervorzurufen.
Da ich beabsichtigte, mindestens einen Monat lang in der Toten Stadt zu 
arbeiten, hielt ich es fur ratsam, unsere Beziehungen zu dem Fiirsten 
Torgout-Beile, der noch immer in Etzin-Gol residierte, zu erneuern. 
Bald zeigte sich auch, daB dieser Gedanke sehr gliicklich war; denn 
wir erhielten durch seine bereitwillige Vermittlung die uns fur die 
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Ausgrabungen fehlenden Arbeitskrafte sowie auch eine regelmaBigeWasser- 
zufuhr und Lebensmittel in Gestalt von Schafen.
Mit frischem Mut gingen wir ans W erk! Die Tote Stadt gewann dann auch 
bald genug unter unseren Handen neues Leben. Wie behende bewegten die 
Arbeiter Schaufeln und Spitzhacken; sie waren dauernd in fast undurch- 
dringliche Staubwolken gehiillt.
Mit dera taglichen Yerpflegungstransport kamen zuweilen auch Beamte des

Ruinen eines Bethauses in Ghara-Choto.

Torgout-Beile aus Etzin-Gol, um sich zu iiberzeugen, daB wir in der Toten 
Stadt keinen Mangel litten und am Leben blieben.
Die Ergebnisse unserer Tatigkeit haben nicht nur uns, sondern auch die uns 
zur Verfiigung gestellten Arbeitskrafte mit steigender Begeisterung erfiillt. 
Wir waren in unserem Dienst an dieser versunkenen Statte ganz und gar 
eingesponnen; sie beherrschte unser Empfinden so stark, daB wir uber- 
haupt kein anderes Gesprachsthema mehr kannten: wir lebten in der Toten 
Stadt, dereń Geheimnisse wir enthullen wollten. Schon vor Sonnenaufgang 
erhoben wir uns, weil die Arbeit in der Morgenkiihle riistiger voranschritt 
ais in der Glut des Tages. Gegen Mittag stieg die Temperatur meist auf
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-J- 370 C, wahrend sich die Erde bis auf -f-600 C. erwarmte. Das 
Wetter war im allgemeinen giinstig; wir wurden nur ein einziges Mai von 
einem heftigen Gewitter mit starken Regengiissen iiberrascht; alle librigen 
Tage waren trocken. Durch die ungeheuren Staubmassen war die Arbeit 
jedoch oft genug mit grofien Miihen verbunden. Am meisten hatte unser 
Feldwebel Iwanow zu leiden, der sich seit seinem Sturze vom Kamei nicht 
recbt erholen konnie. Wir hatten die Arbeit in zwei Schichten eingeteilt, 
um nicht alle Krafle gleichzeitig zu ermuden. Am nórdlichen Rande der

Ein Ssuburgan in der Umgebung der Toten Stadt.

Festung gelang es uns, einen Gebetsraum zu entdecken, in dem wir einen 
altarartigen Aufbau, einige Burkane sowie mehrere Fresken von Heiligen 
und ein Bild eines doppelkópfigen griinen Papageien ans Licht fórderten. 
Unsere Arbeit brachte insofern wenig Abwechselung, weil es fast immer 
dieselben Gegenstande und Dinge waren, die wir fanden. Darunter litt dann 
langsam die Energie der Leute, dereń Eifer durch neue Fundę erheblich 
beschwingt worden ware. Ich entschloB mich daher, einen anderen Platz 
zu wahlen und hatte damit einen guten Griff getan. An dieser neuen Stelle 
entdeckten wir bald einen Ssuburgan, der auBerhalb der Festung an einem 
ausgetrockneten FluBlaufe gestaijden hatte. Unsere Muhe und unsere Ge- 
duld wurde an dieser Stelle durch zahlreiche neue Fundę belohnt.
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Hier fanden wir ein ganzes, grolies Lager von Altertumern, die seit grauen 
Zeiten unberuhrt geblieben waren. So fórderten wir eine ganze Bibliothek 
zutage, unzahlige Papierrollen und Manuskripte, aulierdem etwa dreihundert 
buddhistische Gótzenbilder auf Leinwand, Seide und Papier, Statuen, Holz- 
biisten, Modelle von Ssuburganen und vieles andere. Diese Gegenstiinde 
waren samllich unversehrt, was auf die dauernde Trockenheit zuruck- 
zufuhren ist. Die meisten Fundę machten, obgleich sic jahrhundertelang

Ssuburgan in der Umgebung der Toten Stadt: Tónerne und hólzerne Gótzenbilder, 
die unter Trummern gefunden wurden.

unter der Erde gelegen hatten, einen durchaus frischen Eindruck. Die 
vielen, in feinster Handweberei hergestellten herrlichen Gobelins sowie die 
Bilder der Heiligen waren in der Tat gróBtenteils wirkliche Meisterwerke. Es 
hatte elwas unendlich Ruhrendes, alle diese Dinge, die menschlichen Augen 
so lange verborgen geblieben waren, mit den Handen zu beriihren; ihr alter 
Glanz war nicht verblichen, die zarten, blauen Farben leuchteten aus diesen 
Schatzen in ursprunglichster Schónheit. Diese Stunden hatten trotz der vor- 
angegangenen harten Muhen etwas von dem Duft der Offenbarung, und 
wir standen oft bewundernd und sprachlos vor diesen Schatzen einer langst
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verklungenen Epoche. Das alles hatten lebende Wesen wie wir geschaut 
und betastet, die nun langst zu Staub und Asche geworden waren! Einige 
der kostbarsten Tucher zerfielen zu unserem Schmerz, ais wir sie fassen 
wollten; der Hauch der zarten Farben schwand bald dahin und mit ihm die 
ganze Herrlichkeit. Mitten in dieser Stein- und Schuttwiiste war uns dies 
eine eindringliche Predigt von der Verganglichkeit alles irdischen Glanzes! 
Yanitas vanitatum et omnia vanitas!

Gotzenbild aus Chara-Choto. Bildnis des Bodissatwa,
Figur aus einer Buddha-Gruppe. wahrscheinlich Awalokiteschwara.

Bei unserer weiteren Arbeit fanden wir schlieftlich auch eine Leiche in 
sitzender Stellung, offenbar die eines hóheren Priesters.
Der Ssuburgan, der diese Schatze barg, war ungefahr 6 bis io Meter hoch. 
Die von uns gefundenen Gegenstande lagen alle regellos durcheinander; 
besonders grofi war die Unordnung in dem oberen Teile dieses Behalters, 
was auf einen raschen, gewaltsamen Umsturz schlieften laBt.
Wie wir wahrend unseres Aufenthaltes geriichtweise in Erfahrung brachten, 
sollte sich ganz in der Nahe noch eine zweite verschuttete Stadt — Boro- 
Choto — befinden. Ich wollte GewiBheit haben und entsandte deshalb 
meinen Begleiter Badmaschapow mit zwei mongolischen Arbeitern an den 
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bezeićhneten Plalz. Langs des ausgetrockneten Laufes des Etzin-Gol, etwa 
20 Werst in nordóstlicher Richtung, fanden meine Gehilfen ein kleines 
Nomadendorf und erfuhren, dal.'. sich vor Jahrhunderten an dieser Stelle die 
Ortschaft Boro-Cholo, eine Schwesterstadt von Chara-Choto, erhoben baben 
soli. Es fehlte mir jedoch an Zeit, die Angaben sofort auf ihre Richtigkeit 
nachzupriifen; wir hatten in Chara-Choto alle Hande voll zu tun und be- 
gniigten uns deshalb mit der Meldung, die mir Badmaschapow gebracht 
hatte, der mir uberhaupt recht wertvolle Dienste geleistet hat.
Unsere Fundę muBten so gut wie móglich gesaubert und mit sehr grolSer Sorg-

Ein Buddha-Bildnis mit zwei Jiingern.

falt verpackt werden, ehe sie nach St. Petersburg gesandt wurden. Wie ich 
zu meiner Freude feststellen konnte, waren die Schiitze samtlich unversehrt 
in der Heimat angekommen. Sie wurden im Jahre 1910 in dem neu- 
errichteten Gebaude der Russischen Geographischen Gesellschaft in St. 
Petersburg ausgestellt. Bald darauf hat Professor W. Kotwitsch die alten 
Schriften und Biicher auf ihren Wert untersucht und wissenschaftlich be- 
stimmt, wiihrend Professor Oldenburg die gefundenen Bildnisse, Gobelins, 
Statuen usw. eingehend studiert und kunsthistorisch eingegliedert hat.
Die Untersuchungen sind bis heute noch nicht vollstandig abgeschlossen, sie 
sind aucb zu sehr spezialisiert, ais daB ich liier auf die Einzelheiten der 
wissenschaftlichen Deutung eingehen konnte. Ich móchte aber meinen
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Lesern einige Abbildungen der wichtigsten Stiicke nicht vorenthalten und 
fiige hinzu, dali nach der Ansicht des Professors Kotwitsch die Dokumente, 
wenngleich sie auch keine Daten tragen, in den Zeitraum zwischen 1326 
bis i368 einzustellen sind. Sie fallen zweifellos in jene Periode, in der die 
Mongolen in ganz Asien1) gewiitet haben, denen also auch die Zerstórung von

Das Diamantne Buddha-Bildnis.

Chara-Choto zuzuschreiben ware. Neben tangutischen und chinesischen 
Schriften finden sich namlich auch mongolische vor, und zwar solche, die 
uigurische Schriftzeichen aufweisen. Zwischen diesen Schriftstiicken lag 
in den meisten Fallen aulierdem aber auch Papiergeld, das bei den Mongolen 
in China wahrend jener Epoche in Kurs war.

*) Unter Tschin-Giz-Khan.
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Zu demselben Ergebnis fuhrten iibrigens auch die Forschungsarbeiten des 
bcreits genannten Professors Oldenburg, der es ubernommen hatte, die 
Bilder und Slatuen zu bestimmen. Nach seiner Meinung sind die Bilder in 
zwei grofie Gruppen zu gliedern, namlich in tibetische und chinesische. 
Von der erstgenannten Gattung sind nur sebr wenige Exemplare vorhanden, 
wahrend die zweite reichhaltiger vertreten ist, wodurch dereń vergleichs- 
weises Studium erheblich erleichtert wurde. Nach ihrem Stile gehóren sie

Awalokiteschwara.

an das Ende der Dynastie Ssun oder an den Anfang der Dynastie Juang. 
Auf jeden Fali stammen sie aber aus dem 12. bis i3. Jahrhundert. Wahr- 
scheinlich sind sie sogar alteren Datums, keinesfalls gehóren sie etwa bereits 
in das i4- Jahrhundert. Was den Inhalt der Darstellungen anbetrifft, so 
falit es auf, daft die recht ansehnliche Sammlung kein einziges Bild enthalt, 
das Szenen aus dem Leben Buddhas wiedergibt. Von hohem Interesse und 
zugleich unschatzbarem Kunstwert ist ein Bildnis des Buddha Amitaba 
im Paradiese Sukhavati, weil der Hauptteil dieses Gemaldes in chinesischer 
Malerei, die oberen Figuren aber in tibetischer Malerei ausgefuhrt sind.
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„Dieser Erscheinung, dali ein und dasselbe Gótzenbild ganz verschiedene 
Malereien aufweist, begegnen wir,“ so sagt Professor Oldenburg, „hier zum 
ersten Małe, obne in der Lagę zu sein, eine sichere und erschópfende Er- 
kliirung dafur zu geben.“
Nachdem ich mit meinen Begleitern vier Wochen unter den ungunstigsten 
Lebensverhaltnissen in der Toten Stadt Chara-Choto mit grolier Hingabe 
gearbeitet hatte, waren wir doch alle begliickt, endlich der Glut und dem 
Staubmeere den Rucken zu kehren. Wir freuten uns bei dem Gedanken,

Bodissatwa: Zwei Vergrofterungen des grolłen Gótzenbildes mit den /|O Ansichten. 
(s. nebensteliende Abbildung.)

unsere Korper in frischem Wasser baden zu kónnen und nach langer Zeit 
wieder einmal einen Baum und eine Wiese in saftigem Griin zu sehen. Aber 
unsere Muhen hatten doch reichlichen Lohn gefunden; das versóhnte uns 
mit den Entbehrungen und den Anstrengungen, die uns diese harte Arbeit 
im Dienste der Wissenschafl gebracht hatte. —
Am 16. Juni trat die mit kultur- und kunsthistorischen Schatzen schwer- 
beladene Karawanę durch die westliche Pforte der tangutischen Residenz 
ihren Marsch an mil dem Kurs" nach Etzin-Gol. Das Wetter war recht 
schwiil, und der Weg war muhsam, aber wir zogen mit frischem Mute
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und fróhlichen Herzens von dannen. 
Nur unser armer Feldwebel Iwanow 
wurde mit jedem Tage schwiicher und 
litt nach wie vor.
Drei Werst von Chara-Choto cnt- 
fernt befindet sich die Ruinę „Aktyn- 
Chure“, zu Deutscli etwa soviel 
wie „Pferde-Verschlag“. Ich lieB die 
Karawanę halten, um die Ruinę ge- 
nauer zu untersuchen. Der Flecken 
grenzt an den ausgetrockneten Lauf 
des Etzin-Gol, und ich konnte nur 
feststellen, dafó diese Ruinę ciner viel 
friiheren Zeit angehóren miisse ais 
die Tote Stadt Chara-Choto.
Nach einigen Stunden angestrengten 
Marsches befanden wir uns im Tale 
des Etzin-Gol an jener Stelle, wo 
von rechts der Munyngin-Gol ein- 
miindet. Hier erreicht das Bett des 
Etzin-Gol zuweilen eine Breite bis 
zu zwei Werst. Unweit der Miin- 
dungsstelle des Munyngin-Gol schlu- 
gen wir unser Nachtlager auf. Das 
FluBbett war fast vollstandig aus- 
getrocknet; nur an einigen wenigen, 
besonders tiefen Stellen standen 
grofie Wassertumpel, in dereń Nahe 
Straucher und Graser gediehen. Wie- 
sen, wie wir sie in Europa kennen, 
waren hier gar nichtvorhanden. Kleine 
Inselchen, auf denen Pappeln, Wei- 
den, Tamarisken, Riedgras und der- 
gleichen wuchsen, brachten etwas Ab- 
wechslung in die einfórmige Land- 
schaft. An VierfiiBlern zeigten sich uns 
die Antilope Charasulta (Gazella sub- 
gutturosa), der Wolf, der Fuchs, der Ein Gotzenbild cbinesischer Herkunit: 

''lO Ansichlen des Bodissatwa Guan-In.



Hase und einige kleinere Nagetiere. Wie die Eingeborenen behaupteten, 
sollen hier aufSerdem auch Luchse undKatzen heimisch sein. Die gefiederte 
Welt ist durcb wenigstens zwanzig verschiedene Arten hier vertreten. In 
den Gewassern kommt die gewóhnliche Karausche und eine Grundlingsart 
(Nemachilus yarkandensis) vor.
Bald nachher erreichten wir Etzin-Gol, wo wir zu unserer freudigen tfber- 
raschung noch reichlich Wasser vorfanden. Im Vergleich mit der 
liihmenden Ode der Toten Stadt mutete uns das Tal Etzin-Gol jetzt beinahe 
wie ein Paradies an. Die Luft war reiner und feuchter, und der gliihende 
Wind dórrte die Kehlen nicht so aus wie in Chara-Choto. Nachts war es oft 
recht kalt, die Temperatur sank auf 8,5 Grad C. Wahrend des Tages 
erwarmte sich das Wasser so weit, dalS wir baden konnten; auch die Ver- 
pflegung war befriedigend; wir erhielten frisches Lammfleisch. Ich hatte 
hier auch allerlei geschaftliche Angelegenheiten zu erledigen; ich mulSte 
bei den Behórden und den einheimischen Kaufleuten die Proviant- 
rechnungen und Arbciterlóhne begleichen und meine Schulden im Haupt- 
quartier des Torgout-Beile zahlen. Der Furst selbst wich mir bei jeder 
Gelegenheit aus; er wufite genau, weshalb. Ich hatte nachtraglich von 
manchen seiner wenig anstiindigen Handlungen mir gegenuber Kenntis er- 
hallen, was ihn offenbar unfrei machte. Nur kurz vor unserer Abreise kam 
er in Begleitung seines Sohnes und einiger Beamten in mein Quartier. Ich 
verga!S die ungiinstigen Eindrucke, und wir begriilSten uns herzlich; ich 
sagte ilim denn auch meinen Dank ftir alles, wodurch er die Arbeit meiner 
Expedition unterstiitzt hatte, und versprach sogar, ihm bei der russischen 
Regierung ein geeignetes Geschenk z u vermitteln. Der Furst sprach mir 
seine Wiinsche fur den weiteren Verlauf der Reise aus, und alsbald setzte 
sich unsere Karawanę in Marsch.
Ganz zufiillig erfuhr ich von einem in dieser Gegend herrschenden eigen- 
artigen Brauch, von dem wir selbst beriihrt wurden. Nach dem Tode des 
Familienoberbauptes darf in den nachsten Tagen nichts aus dem Zelt 
des Yerstorbenen hinausgebracht werden. So konnten wir keinen Kumys — 
ein Getrank aus gegorener Stutenmilch — in unser Lager holen lassen, 
sondern muISten uns in das Zelt der Witwe begeben und dort trinken, weil 
die durch die Trauer vorgeschriebene Sperre noch nicht verstrichen war. 
Vor uns lag noch eine sehr aufreibende und ermiidende Wustenwanderung 
mit allen ihren Qualen. Durch die entnervende Glut und den uferlosen 
Sand der Wiiste Gobi schritten wir sehnsiichtig dem Gurbun-Ssaichan- 
Gebirge mit seiner erfrischenden Kiihle entgegen.
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Nachdem wir den Flecken lche-Gun-Chuduk beriihrt hatten, wahlten wir 
einen kurzeren Weg in nordóstlicher Richtung nach Urga. Wir zogen in 
dem Tale zwischen den Hóhenriicken des Chuchu-Aryk und des Talhen- 
Chairchan, dessen dunkelgraue Gesteinsmassen hutartig aufragen, weiter. 
Am nórdlichen Horizont zeigten sich die unklaren Umrisse der beherrschen- 
den Bergspitzen des Zurum-Tai, des Urt-Chairchan und des Iche-Argalinte.

Aus den Ausgrabungen in Chara-Cholo: Wandbild.

Am Brunnen der Oase Zogonda lieB ich die Karawanę einige Tage rasten, 
hauptsachlich wegen des schwerkranken Iwanow, der unausgesetzt stóhnte 
und jammerte und mich bat, ihn nicht in der Wiiste sterben zu lassen. Ich 
habe mich dann mit Rucksicht auf seinen bedenklichen Zustand entschlossen, 
ihn unter der Obhut des Zoologen Tschetyrkin und des Kosaken Ssodbojew 
in der Oase zuriickzulassen, damit er sich in der wohltuenden Frische 
starken und erholen konne, um spater die Reise mit seinen beiden Be- 
gleitern bei neuer Kraft und in besserem Zustande fortzusetzen.
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Am 27. Juni brach ich mit der Karawanę und den iibrigen Expeditions- 
teilnehmern wieder auf. Nach mehreren ununterbrochenen Gewaltmarschen 
hielten wir eine dreitagige Rast in dem wiesenreichen Talkessel des kleinen 
Klosters Baitschin-Hit. Unseren Tieren tat diese Erholung sehr gut. In- 
zwischen erganzten wir in den benachbarten Siimpfen unsere Sammlung 
durcb einige wertvolle ornithologische Entdeckungen.
Am 2. Juli machte ich mich mit einigen Kameraden zu einer Sonder- 
exkursion nach Ulan-Bulyk auf, um die siidlichen Abhange der Dundu- 
Ssaichan-Gebirge zu erforschen. Kurz vor unserer Abreise hatten wir die 
Freude, unseren Fcldwebel Iwanow wiederzusehen, der sich in der Zwischen- 
zeit. doch so weit erholt hatte, daB er glaubte, uns begleiten zu kónnen, bis 
wir ihn bei der ersten sich bietenden Gelegenbeit einem russischen Arzt 
iibergeben kónnten, der ihn pflegen und bebandeln sollte.
In Ulan-Bulyk hatte unsere Karawanę wieder einen langeren Aufenthalt, 
weil sie meine Riickkehr von der Gebirgsexkursion erwarten muBte. Hier 
erhielt ich eine umfangreiche Post aus RuBland; ein Sonderkurier brachte 
mir u. a. eine Nachricht unseres Expeditionsmitgliedes, des Kapitans 
Napalkow, der, wie bereits friiher erzahlt, schon vorher in die Heimat 
zuriickgekehrt war. Ich selbst hatte auBerordentlich viel Briefschaften zu 
erledigen und sandte eine recht inhaltreiche Post nach RuBland, ehe ich 
zu meiner Gebirgsfahrt aufbrach.
Hier in Ulan-Bulyk erhielten wir auch den Besuch eines Verwandten des 
Mongolenfiirsten Baldyn-Zsassak, dem ich ein sehr schónes Gewehr mit 
allem Zubehór wahrend meiner langen Abwesenheit zur Aufbewahrung 
iibergeben hatte. Sein Abgesandter, ein sehr kluger und verschlagener 
Diplomat, wollte mir diese schóne Waffe nun fiir den fiirstlichen Verwandten 
ablocken; ich sollte dafiir alte Waffen aus der Riistkammer des Fursten 
erhalten. Ich hatte sicherlich einen sehr schlechten Tausch gemacht, wenn 
ich auf dieses Anerbieten eingegangen ware. —
Ais ich von meiner Gebirgsexkursion nach Ulan-Bulyk zuriickkehrte, er- 
warteten uns die Kamele und Pferde der groBen Karawanę; auf den saftigen 
Wiesen des Klosters Baitschin hatten sie sich neu gestarkt, gut ausgeruht 
und frische Krafte gesammelt. Die Tiere muBten gleich wieder scharf 
heran, und so war es gut, daB wir ihnen diese notwendige Pfhge hatten geben 
kónnen.
Am i3. Juli brach die Karawanę aus Ulan-Bulyk auf mit der Marschrichtung 
Urga. Wir hatten ein sehr lebhaites Tempo angeschlagen und legten taglich 
ungefahr Strecken von 35 bis 4o Werst zuruck, um unser Ziel so rasch wie 
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móglich zu erreichen. Je melir wir nach Norden vorriickten, uni so freund- 
licher wurden die landschaftlichen Eindriicke. Dazu trat das begliickende 
Gefiihl, daB wir der Heimat entgegeneilten, der wir so lange Zeit hatten 
fernbleiben miissen. Die Gegenden, die wir jetzt durcbquerten, zeigten 
immer stiirker den EinfluB hóherer Kultur; die Ortscbaften waren bevólkert, 
die Felder und Wiesen sorgfaltiger bestellt. Jeder Tag brachte uns der

Aus den Ausgrabungen in Chara-Cboto: Wandbilder.

Zivilisation Europas naher, was uns alle mit groBem Jubel erfiillte. Auch 
das Leben in der Natur wurde reicher und zeigte viel mehr Abwechslung; 
jetzt horten wir schon uberall das typische Pfeifen der Tarabagane oder 
Murmeltiere (Arctomys robustus); groBe Herden der GroBtrappe durch- 
streiften das Gelande; in Scharen weideten Ziegen; die Kropf-Ziege und 
die Harasulta-Ziege (Gazella gutturosa und Gazella subgutturosa) waren am 
haufigsten vertreten. Mit ihrer lieblichen Gestalt und ihren anmutigen Ge- 
barden tragen sie viel zur Belebung des Landschaftsbildes bei.
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Ais wir die Bergkette Gangyn-Daban, dereń hóchster Gipfel sich i^ooMeter 
iiber den Mecresspiegel erhebt, iiberschritten hatten, erreichten wir das Tal 
Boguk-Gol. Es wird von dem TolafluB bewassert, der in den Strablen der 
Sonne in herrlicher Stahlfarbe erglanzt. Schon hier zeigte sich am fernen 
Horizont die Silhouette der Stadt Urga mit dem majestatischen Bogdo- 
Massiv, dessen verschwommene Konturen in feinen, blauen Dunst gehiillt 
waren. Aber nocb lag eine ziemliche Wegstrecke vor uns.
Wir muBten die Fahrt iiber die Tola wegen des gewaltigen Hochwassers, 
das sic fiihrte, um einen Tag aufschieben. Aber am nachsten Tage, am 
26. Juli, wagten wir in aller Friihe die Uberfahrt iiber den reiBenden Strom 
und kamen bald darauf in Urga an, wo unsere Freunde uns sehnlichst er- 
warteten, und wo wir uns selbst fast wie daheim fiihlten.
Herzlicher Empfang im Hause edler Freunde, reine Baume, saubere Wasche; 
heimische Laule, die an unser Ohr klangen, und Lieblingsspeisen, die wir 
zum Munde fiihrten, das alles hat uns so tief begliickt, daB alle unfreund- 
lichen Eindrucke und Leiden der weiten, beschwerlichen Wanderung in den 
traumhaften Nebel der Vergessenheit versanken und ihre Hartę verloren. 
Hier waren wir gliicklich, befreit und zufrieden!



Anhang





Tibet, das Land des Dalai-Lama.
Bis in die jungste Zeit hinein ist den europaischen Forschungsreisenden 
der Zutritt in das tibetische Land verwehrt geblieben. Selbst die be- 
deutendsten Manner der Wissenschaft wieCarey, Littledale, Bonvalot, Sven 
Hedin, Przewalsky u. a. kamen vor verschlossene Torę; ihr Klopfen wurde 
nicht gehórt. Sie muBten dem vereinigten Fanatismus des tibetischen Volkes 
nachgeben, konnten ihre Missionen nicht erfullen und waren regelmafiig 
gezwungen, unverrichteter Sache heimzukehren. Dennoch sind wir aber 
ziemlich gut uber Land und Leute in Tibet unterrichtet dank der Pilger- 
reisen unserer Burjaten und Kalmucken, die sich zum Lamaismus bekennen, 
sowie dank der Arbeit der englischen Punditen, namlich der indischen Ge- 
lehrten, die in jeder Beziehung eine Spezialausbildung erhalten und 
die durch fachmannische Aufnahmen das Kartenbild des Landes erheblich 
vervollstandigt haben. Von russischer Seite verdienen die Leistungen 
Zybikows hervorgehoben zu werden, wahrend der Inder Sarat-Tschandra- 
Dass in englischen Diensten zur Aufhellung der tibetischen Fragen auBer- 
ordentlich viel beigetragen hat.
Asiens gigantische Natur , die sich baldin unendlichen Wiildern und Tundren 
Sibiriens, bald in den riesigen wasserlosen Wustengebieten, bald in den 
ungeheuren Gebirgsriicken, auf dereń Hóhen Fliisse von einer Lange ent- 
springen, wie sie eben nur Asien aufzuweisen hat, kundgibt, hat allerorten 
die Form des Kolosses, der wir auch in dem gewaltigen Plateaumassiv be- 
gegnen, das die siidliche Halfte des zentralen Teils des ganzen Kontinents 
einnimmt und unter dem Namen Tibet geographisch bekannt ist. Dieses 
riesige Bergmassiv in Tafelform erhebt sich durchschnittlich zu einer Hóhe 
von 4ooo bis 5ooo Metern uber dem Meeresspiegel und in gewissen Teilen 
ragen uber diese Hóhen hinaus noch Alpenzuge von gigantischer Wucht. 
Auf dem tibetischen Hochplateau entspringen zahlreiche Fliisse von uib 
geheurer Ausdehnung, die oft halb Asien durchflieften, ehe sie die Meere
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erreichen. Hier sind die Quellen des Indus, des Bramaputra, des Salueng, 
des Mekong, des Blauen Flusses und des Gełben Flusses. Alle Gegensatze 
treffen hier zusammen: mildes Klima wechselt mit rauhem, Fruchtbarkeit 
mit Diirre, iippige Flora mit óden Gegenden, in denen kein Strauch, kein 
Baum, kein Tier und kein Mensch angetroffen wird, und die den Reisenden, 
der unvorbereitet in diese Gebiete eindringt, erbarmungslos verschlingen. 
Alles hangt davon ab, wie weit die Landstriche unter dem EinfluB des sud- 
westlichen Monsuns stehen, der vom Indischen Ozean herkommt. 
Nord-Tibet stellt ein hohes kaltes Plateau dar, das charakteristischen Gras- 
wuchs zeigt und sich von anderen Landesteilen durch eine eigenartige Fauna 
unterscheidet. Hier begegnen wir den wilden Yaks, Antilopenarten, wie 
dem Orongo oder Chiru (Pantolops hodgsoni) und der Ada-Ziege (Procarpa 
picticauda), dem wilden Esel und anderen ahnlichen Saugetieren, die ver- 
diinnte Luftschichten und starken klimatischen Wechsel vertragen kónnen. 
Neben diesen Tieren, die samtlich zur Zucht geeignet sind und ais Haus- 
tiere im allgemeinen recht gut gedeihen, leben auBerdem noch in tibetischen 
Landen der Pfeifhase (Lagomys ladacensis) und der Tibet-Bar (Ursus lago- 
myiarius); unter den Gefiederten treffen wir hier in erster Linie die indische 
Gans (Anser indicus) und den schwarzhalsigen Kranich (Grus nigricollis). 
In diesem unwirtlichen Hochland leben die Nomaden vereinzelt ais Jager, 
Goldgraber und Rauber. Wahrend der Sommerzeit ist dieses Plateau 
sehr reich an Niederschlagen in Form von Regen, Schnee und Hagel; in der 
Nacht fallt die Temperatur meistens unter Nuli. Wahrend der anderen 
Jahreszeiten, Friihling, Herbst und Winter, ist die Witterung meist trocken 
und kalt. Infolge der groBen Trockenheit kann auch zur Winterzeit nicht 
von iibermaBigem Schneefall gesprochen werden.
Im sudlichen Tibet liegen die Verhaltnisse wiederum ganz anders. Hier ist 
das Land gebirgig und mit einem Labyrinth von Felsen und Passen iiber- 
zogen, auf denen uppiger Rhododendron, Kiefern und baumartiger 
Wacholder gedeihen. In den fruchtbaren FluBtalern wachsen wilde Apri- 
kosen, Apfel, rotę und weifie Ebereschen u. v. a. Dariiber hinaus finden wir 
in dieser Berglandschaft zahlreiche Graser und herrliche blumige Wiesen, 
die in den schónsten Farben prangen. In diesen Dickichten verbergen sich 
buntgefleckte Leoparden, Luchse, wilde Katzen, Baren, Wólfe, Fiichse, 
groBe Fledermause, der Iltis, der Hase und andere kleine Nager, das Elen- 
tier, der Moschusochse, der chinesische Bock (Nemorhoedus sp.), sowie 
schlieBlich auch der Affe (Macacus vestitus), der in groBen und kleinen 
Gesellschaften in nachster Nahe der Menschen lebt.
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Besonders zahlreich ist im siidlichen Tibet auch die Vogelwelt. Hier be- 
gegnet uns der weifie Ohren-Fasan (Crossoptilon tibetanum), die griine 
,,Wsere“ (Ithaginis geoffroyi), der Auerhahn „Kunduk“ (Tetraophasis 
szechenyi), das Rebhuhn (Tetrastes severzovi), mehrere Arten des Spechtes, 
das Felsenhuhn ,,Ullar“ (Megaloperdix tibetanus) usw.
Wahrend des Sommers ist das Klima im siidlichen Tibet sehr unbestandig. 
Die beste Zeit ist der Herbst, weil dann klares und trockenes Wetter herrscht, 
wahrend der Winter verhaltnismaBig mild und schneearm bleibt. Die be- 
deutendslen Fliisse frieren im Winter nicht zu, nur die kleineren FliiBchen 
sowie stille Gewasser und Teiche bedecken sich mit einer Eiskruste.
Tibets Bevólkerung wird auf etwa vier Millionen geschatzt. Sie ist in An- 
sassigc und Nomaden einzuteilen. Auf das eigentliche Zentral-Tibet ent- 
fallen etwas uber eine Million Menschen. Die Eingeborenen, also die An- 
sassigen, sind von grofier Statur, wohlgestaltet und reinlich. Sie lialten 
wenig Vieh, aber bebauen ihre Acker sehr fleiBig, besonders pflegen sie 
Weizen-, Gerste- und Rubenkultur. Der Weizen gedeiht hier noch in einer 
Hóhe von 4ooo Metern. Die Nomaden hingegen sind von kleinerem Kórper- 
bau, sie sind auch bei weitem nicht so wohlgestaltet. Dabei sind sie schmutzig 
und treiben keinen geregelten Ackerbau. Sie leben nur von der Viehzucht 
und von den Ertragnissen, die sie ihren Raubereien und Uberfallen auf die 
Reisenden verdanken. Vor allem pflegen sie die Aufzucht der Yaks, von 
Pferden und Hainyks, einer Kreuzung zwischen Yak und Kuh. Diese 
Zucht spielt bei ihnen etwa dieselbe Rolle wie die Kamelzucht bei den 
Mongolen.
Die Arbeitsfreudigkeit der Tibeter ist ebenso gering wie die der Mongolen. 
Die Manner sind durchweg triige und faul, grób, verlogen und streitsiichtig, 
bis zur Blutgier. Nur zu gern iiberlassen sie die schwersten Arbeiten den 
Frauen, die sie nicht sehr ritterlich behandeln. Daneben sind die Manner 
auch heimtuckisch, hinterlistig und miBtrauisch. Wenngleich die Sterb- 
lichkeit in ganz Tibet nicht sehr groB ist, weil in diesem Lande epidemische 
Krankheiten nur wenig bekannt sind, so ist der Bevołkerungszuwachs doch 
sehr gering. Das ist in erster Linie der Polyandrie sowie der Ehelosigkeit 
zuzuschreiben, der die Geistlichkeit huldigt. In alten Zeiten war Tibet unter 
der Oberherrschaft des Dalai-Lama vollkommen autonom. Mit der Zeit 
aber verstand es der schlaue Solin des Reiches der Mitte, ohne daB es die 
Tibeter gemerkt hatten, diese Macht zu untergraben und sogar einen 
Regenten, den Amban, nach Lhassa zu senden, wodurch die Machtsphare 
des Dalai-Lama zugunsten Chinas auBerordentlich beschnitten wurde. 
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Augenblicklich ist das weit ausgedehnte tibetische Land in drei selbstandige 
Bezirke eingeteilt, namlich:

Den nordóstlichen Teil — Kuku-Nor und Amdo — der von tibetischen 
Nomaden und Mongolen bevólkert ist und dem Zin-Zai von Ssinin unter- 
sleht;
den siidóstlichen Teil, der in das Bereich der chinesischen Provinz Ssy- 
tschuan hiniibergreift und dereń Gouverneur unterstellt ist, und endlich 
den gróliten Teil des eigentlichen Tibet, das den Auslandern bisher ver- 
schlossen war und vom Dalai-Lama regiert wird.

Aucb heute noch gibt es in Tibet mehrere religióse Sekten, die jedodi 
samtlich unter der Oberherrschaft des Dalai-Lama stehen und diesen auch 
ais weltlichen Herrscher anerkennen.
Der Umstand, dali Tibet so lange Zeit von der ubrigen Welt abgeschlossen 
bleiben konnte, ist nicht zuletzt in seiner uberaus wildromantischen Natur 
begriindet; daneben fehlten aber auch die den Verkehr der Vólker fórdern- 
den grolien Verbindungsstralien vollstandig. Die einzige in Tibet vorhandene 
StraBe, die Tscha-Lam, d. h. „Grolie Stralie", ist nichts anderes ais ein 
schmaler Pfad, der durch Gebirgspasse und sehr schwer zugangliche Kliifte 
fiihrt. Meist zieht er sich an steilen Felswanden entlang. Bodenlose Ab- 
griinde und unsichere schneebedeckte Halden erschweren den Weg fur 
Transporte mit Pferden, Yaks und Hainyks. Fur Menschen und Tiere ist 
die Reise auf solchen Pfaden mit Todesgefahr verbunden; sie fordert in 
jedem Falle aber ungeheure Anstrengungen und Ausdauer.
Die interessanteste Stadt ist in der Vorstellung des Kultureuropaers Lhassa; 
nach Meinung der Tibeter eine ,,ideale" Stadt. Das Gesamtbild Lhassas 
wirkt auch auf jeden, der diese Stadt zum ersten Małe von den benachbarten 
Hóhen erschaut, wahrhaft bezaubernd. Unter allen Gebauden ragt hoch 
empor der Tempel Potala mit der Schule fiir Medizin, der auf beherrschen- 
dem Hiigel weit iiber den Bauten der ubrigen Stadt thront.
Es darf uns nicht wundernehmen, dali die glaubigen Buddhisten beim An- 
blick Potalas in wahrer Verziickung zur Erde niederfallen und Tranen 
der Riihrung vergielien, weil ihr Auge diesen „Heiligen Ort“ sehen darf. 
Die Griindung Lhassas fallt nach den Angaben des Chronisten Zybikow in 
die Zeit des Khan Sron-Zsan-Gambo, der im 7. Jahrhundert nach Chr. 
gelebt haben soli. Dieser Khan hatte unter seinen Frauen die Prinzessinnen 
von Nepal und China, die ihm je eine Statuę des Buddha Schakjamuni 
zum Geschenk darbrachten. Fiir diese Statuen wurden dann auch in Lhassa 
Tempel errichtet, wahrend der Khan fiir sich selbst ein schloliartiges Heim
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auf dem Hugel Marbo-Ri erbaute, dort, wo sich jetzt das ResidenzschloB des 
Dalai-Lama erhebt.
Der Weg, der urn die Stadt Lhassa giirtelartig herumfuhrt, tragt den Namen 
Lingor; auf dieser StraBe bewegen sich zur Zeit der groBen Feste die Pilger- 
karawanen, und die Glaubigen sind glucklich, diesen geheiligten Boden be- 
treten zu diirfen. Hier knien sie nieder und verrichten brunstige Gebete.

Potala nacli der Zeichnung des Jesuiten Grueber, der Lhassa im Jahre 1661 
besuchte.

Die StraBe selbst hat eine Gesamtlange von 12 Werst. Lhassa liegt auf 
einer Hohe, 336o Meter uber dem Meeresspiegel. Der Haupttempel 
mit den Statuen des Buddha Schakjamuni aus reiner Bronze befindet sich 
im Mittelpunkt der Stadt. AuBerdem sind in dem Tempel noch zahlreiche 
andere, sehr wertvoRe historische Burkane und Gótterbildnisse unter- 
gebracht.
Ringsum ist der Tempel von piehreren kleineren Gebauden, Wohnungen 
der hóheren Priester, der Gegene oder Chutuchtus umgeben. Aber diese
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Wohnungen sind eigentlich nichts anderes ais kleine Klóster, in denen eine 
gewisse Zahl von Lamas beherbergt wird. Privathiiuser gibt es in Lhassa 
nur ganz wenige; sie haben im Innern der Stadt keinen Platz, sondern 
stehen weit drauBen an der auBersten Grenze.
Das prachtige, festungsartige SchloB des Dalai-Lama, das heilige Potala, 
die Hoehburg des Buddhismus und zugleich der Sitz des buddhistischen 
Papstes ist nach Zybikow nicbt nur den Bewohnern von Lhassa und den in 
Scharen herbeistrómenden Pilgern etwas ganz Erhabenes; in allen buddhisti-

Potala von Siidwesten aus gesehen. Nach einer Photographie von P. Milligton.

schen Landen genieBt es den hóchsten Ruf. Potala bat eine Lange von 
ungefahr ^25 Metern und ist io Etagen hoch.
Hier werden die Schatze und Reliquien ganz Tibets aufbewahrt und gehutet, 
hier befindet sich auch der Ssuburgan des fiinften Dalai-Lama und ein 
Sonderdienst von 5oo Lamas, den sogenannten Hof-Lamas, die im Palast 
die gotlesdienstlichen Amtshandlungen verrichten und dauernd Gebete fur 
die Gliickseligkeit und ein langes Leben des Dalai-Lama zum Himmel 
emporsenden. AuBerdem hat Potala noch ein Gerichtsgebaude, ein Ge- 
fangnis und eine Munze. Wabrend der Sommermonate verbringt der Dalai- 
Lama zuweilen mehrere Wochen in seinem prachtig ausgestatteten Sommer- 
palasl am idyllischen Ufer des Flusses Ui.
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Eine andere Sehenswiirdigkeit in Lhassa bildet die sogenannte Medizinische 
Dazan, eine Studienanstalt fur Medizin, die nach unseren Begriffen indessen 
nicht sehr bedeutend ist. Hierher sind aus verscbiedenen Klóstern imganzen 
standig ungefahr sechzig Lamas einberufen; sie alle sind ais Studenten 
der Medizin zu betrachten und unterstehen dem Chambo-Lama, dem Leib- 
arzt des Dalai-Lama. Ferner gibt es in Lhassa noch zwei andere Dazane,

Ein Iloflama aus Potala.

in denen dauernd Kursę iiber Mystizismus und Glaubenslehren abgehalten 
werden.
Lhassas Bevólkerung betragt etwa ioooo Menschen, wovon zwei Drittel 
Frauen sind. Von der geringen Einwohnerzahl abgesehen, macht Lhassa 
sonst unbedingt den Eindruck einer grofien Stadt. Das ist auf die standige 
Anwesenheit ungeheurer Pilgerscharen aus allen Teilen des tibetischen 
Landes zuruckzufiihren, die wahrend des ganzen Jahres die heilige Stadt 

260



Potala, die Residenz des Dalai-Lama in Lliassa.



selbst oder aber die drei in unmittelbarer Nahe befindlichen Klóster besuchen. 
Aufier der grofien Bedeutung Lhassas fur den glaubigen Buddhisten, spielt 
die Sladt aber auch ais Durchgangspunkt fur den Handel zwischen Indien 
und West-Tibet einerseits und China und Ost-Tibet andererseits eine be- 
deutende Rolle. Endlich ist Lhassa, der Silz des Dalai-Lama, aber auch die 
administrative Zentrale fur ganz Tibet.
Die in der Nahe der Heiligen Stadt erbauten Klóster — Ssera, Braibun und 
Galdan —, die unter den geineinsamen Namen „Sse-Nbre-Ge-Sum“ be- 
kannt sind, beherbergen insgesamt etwa 20000 Lamas. Ihre Grundung er- 
folglc zu Anfang des i5. Jahrhunderts; die Klóster sollen die in ganz Tibet 
herrschende Lehre der Sekte Zsonchawas verbreiten.
An erster Stelle steht das Klóster Braibun, allein schon deshalb, weil aus 
seinem Nachwuchs der Dalai-Lama entsprossen ist. Aber dann ist dieses 
Klóster auch durch seine Propheten beruhmt geworden, und schlieBlich 
zeiclinet es sich vor anderen Kultstatten durch die hohe Zahl der liier an- 
wesenden Lamas — es sind mehr ais 10 000 — aus. A11 dieser Statte werden 
auch die beruhmten Ssuburgane des zweiten, dritten und vierten Dalai- 
Lama aufbewahrt.
Im Klóster Ssera steht die Statuę des Tsclian-Bai-Ssiga oder des Awaloki- 
teschwara, die elf Gesichter zeigt. Hier leben etwa 5ooo Lamas. In Ssera 
gibt es auch die beruhmten „Ritoden“, das sind Einzelzellen inmitten der 
Felsen an ganz verborgenen Stellen, an denen die Lama-Asketen sich 
ernsten religiósen Betrachtungen und Ubungen, fern von der siindigen Welt, 
hingeben. Endlich liegt auch in Ssera der groBe Stein, der, wie die Tradition 
erzahlt, aus Indien hierher wie durch ein Wunder gekommen ist. Der Stein 
soli den Weg durch die Luft nach Ssera zuruckgelegt haben; auf ihm 
werden die Leichen zerlegt, ehe sie den Geiern zum FraB vorgeworfen 
werden. Aber dieses Schicksal ist bei weitem nicht allen glaubigen 
Buddhisten, die ihr Leben beschlossen haben, beschieden, weil der Transport 
der Leichen von weither sowie dieTeilnahme der Lamas an der Leichenfeier 
und die damit verbundenen Zeremonien sehr groBe Kosten verursachen. Der 
Aberglaube, daB derjenige, der sich vóllig nackt auf diesem mit Blut be- 
sudelten Stein einige Zeit lang herumwalzt, sein Leben um viele Jahre ver- 
liingere, ist allgemein verbreitet.
Das Klóster Galdan liegt ungefiihr 26 Werst von Lhassa entfernt und wird 
von etwa 3ooo Lamas bewohnt. Das gróBte Heiligtum dieses Klosters ist 
zweifellos der Ssuburgan mit delt Gebeinen des Religionsstifters Zsonchawa. 
Diese wurden bei seinem Tode im Jahre 1^19 von seinen alteren Schulcrn 
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nicht verbrajmt, wie die Vorschrift es verlangt hiitte, sondern in einen 
silbcrnen Ssuburgan eingebettet1). Das Silber, das zu diesem heiligen Schrein 
verarbeitet wurde, stammt aus Opfergaben der Glaubigen, aus Tabatieren, 
Olirringen und zahllosen anderen Schmuckgegenstanden, die von den Leuten 
fur diesen Zweck in grolien Mengen gestiftet wurden. Spater ist dann 
in diesen Ssuburgan ein Sarkophag aus reinem geschmiedeten Gold ein- 
gefiigt worden. —
Der vorher bereits erwahnte Chronist, der russische Bur jatę Zybikow, dem 
wir eine eingehende Beschreibung des Klosters mit allen seinen Anlagen 
verdanken, erzahlt unter anderem, dali die aulierordentlich diinne Luft in 
dieser gewaltigen Hóhe den Menschen das Atmen sehr erschwere und ihren 
Schlaf storę.
Der Angelpunkt aller Glaubenskrafte der buddhistischen Lehre kommt in 
der Persónlichkeit ihres Oberliauptes, des Dalai-Lamas, sichtbar zum Aus- 
druck. Er ist der anerkannte Herrscher und entscheidet alle geistlichen und 
weltlichen Angelegenheiten. Nach der Lehre gilt der Dalai-Lama ais die 
Wiedergeburt des Bodissatwa Awalokiteschwąra, in tibetischer Sprache des 
Pagpa-Tschschan-Rai-Ssig. Die jeweilig regierende Wiedergeburt wird bis 
in die Anfange des Glaubens, bis in das graue Altertum auf Buddha selbst 
zuriickgefuhrt. Nach der Uberlieferung erschienen die ersten 87 Wieder- 
geburten in Indien, bald ais Kónige, bald ais Beschiitzer oder Verteidiger 
der Religion, bald aber auch ais Lehrer, Gelehrte und Apostel.
Im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wird in der Geschichte Tibets 
zum erstenmal die 38. Wiedergeburt ais Khan Njati-Zsanbo erwahnt. Seine 
Nachfolger waren die tibetischen Kónige, die sich besonders hohe Verdienste 
um den Schutz und die Verteidigung der buddhistischen Lehre erworben 
haben. Diesen Wiedergeburten wurden denn auch die geistlichen Angelegen
heiten iibertragen. Ais er ster begegnet uns der Lama Gendun-Tschschjamzo, 
der Gegen des Klosters Braibun, der in den Jahren 1^75 bis i54a lebte, 
und in dessen Person sich weltliche und geistliche Macht zum ersten Małe 
vereinigten. Auch der Brauch, die Wiedergeburt von nun an unter den 
Neugeborenen zu suchen, beginnt nach seinem Tode und gewinnt dogina- 
tische Gultigkeit. Auf diese Ursache ist es denn wohl auch zuruckzufiihren, 
dali die ersten drei Dalai-Lamas, sowie auch der vierte, recht wenig Be- 
deutung und Einfluli gewannen, weil sie nicht dem Gebliit der mongolischen

J) Verschiedene Klóster nehmen fur sich den Ruhm in Anspruch, Zsonchawas Gebeine 
ais Reliąuie zu besitzen. Vergl. hierzu „Gumbum“ Seite 125.
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Fursten entstanimten. Aber auch diese Herkunft scliien den Tibelern nicli! 
dauernd zu passen, denn einer der Nachfolger aus furstlichem Blut wurde 
im Alter von 28 Jahren ans RassenhaB ermordet. Man bat ihn durchaus 
in derselben Weise ums Leben gebracht, wie man die Schafe auf mongolisclie 
Art zu schlachten pflegt: der Leib wurde ihm von oben bis unten auf- 
geschlitzt: er wurde von seinen Widersacbern gleich einein Opfertier getótet!

«
Der Lama Tschoitschtschen-Tscliiitun.

Die funfte Wiedergeburt, A-ba-Tschenbo, beniachtigte sich der weltlichen 
Herrschaft mit Unterstutzung mongolischer Streitkrafte; dennoch war ihr 
EinfluB, wenigstens in der ersten Regierungszeit, in weltlichen Dingen 
ziemlich gering.
Nach dem Tode der fiinften Wiedergeburt wurden die Dalai-Lamas fiir die 
Zeit von etwa einem balben Jahrhundert dauernd zum Objekt politischer 
Intriguen, die mancherlei Ursprung hatten. Das wahrte so lange, bis die 
mongolischen und tibetischen Fursten diirch eine Reihe historischer 
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Ereignisse ihrer Macht mehr und mehr entkleidet wurden, so daB endlich 
dann im Jahre 1761 dem Dalai-Lama ungeschmalert alle weltlichen und 
geistlichen Rechte iibertragen werden konnten.
Bis zum Jahre 1822, in dem die Wahl der zehnten Wiedergeburt erfolgte, 
fand die Zeremonie jeweilig auf Grund von Prophezeiungen und mystischen 
Gesichten statt. Der zehnte Dalai-Lama wurde indessen durch das Los 
aus dem ,,Sserbum“ oder der „Goldenen Urne“ bestimmt. Dieser Brauch 
wurde von nun an durch den Kaiser von China Zjan-Lun dauernd eingefuhrt 
und anerkannt. Seit dieser Zeit erhielten die hóchsten Kirchenfiirsten des 
Buddhismus auch ein sehr kostbares Patent, das die Unterschrift des 
chinesischen Kaisers trug.
Das in der Zeremonie auserwahlte „gliickliche Kind“ wurde nach Potala 
gebracht, wo ihm die seinem Rangę entsprechenden Ehren erwiesen wurden. 
Sobald es alter wurde, begannen die griindlichen theologischen und philo- 
sophischen Studien unter Anleitung der in diesen Wissenschaften be- 
deulendsten Lamas. Erst mit dem 21. Lebensjahre trat der neue Dalai- 
Lama jeweilig seine Regierung mit allen Rechten und Machtbefugnissen 
seines Ranges an.
Der heute herrschende Dalai-Lama ist die dreizehnte Wiedergeburt. Er 
ist im Jahre 1876 geboren und fiihrt den Namen Tubdan-Tschschjamzo. 
Ais zwanzigjahriger Jungling absolvierte er den Kursus der Theologie und 
erhielt bei der Priifung den Rang eines „Lharamba“. Das Studium wurde 
von einem alteren Lehrer, dem Tschschjamba Rinbotsche geleitet. Fur 
seine Ubungen in der zanidischen Disputation wurden ihm von sieben 
theologischen Schulen der Klóster Braibun, Ssera und Galdan je ein Zan- 
Schab-Chambo zugeteilt, unter denen sich iibrigens auch unser russischer 
Landsmann, der Transbaikalenser Agwan Dorschijew befand. Ais der 
Dalai-Lama schon in reiferem Alter stand, wurde er in einen Kampf mit 
seinem Mitregenten, einen der vornehmsten tibetischen Chutuchtus, ver- 
wickelt, aus dem er jedoch ais Sieger hervorging. Auf diese Weise wich 
er dem Schicksal seiner vier Vorganger, die alle eines gewaltsamen Todes 
starben, aus; denn jeder Mitregent hatte danach getrachtet, so lange wie 
móglich am Ruder zu bleiben, und wollte mit allen Mitteln die hóchste 
Gewalt an sich reiBen, mit der iibrigens auch groBe materielle Vorteile und 
andere Vorrechte verbunden sind.
Der gegenwartig regierende Dalai-Lama hat den „Demo-Chutuchtu“ der 
Anstiftung von Mordpliinen und der Geisterbeschwórung angeklagt; er setzte 
ihn deshalb in Gefangenschaft und konfiszierte sein Vermógen. Im Herbst 
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des Jahres 1900 wurde der Gegner eines Tages in seinem Gemach, das ihm 
ais Arrest zugewiesen war, erwiirgt aufgefunden.
Im Sommer desselben Jahres unternahm der Dalai-Lama seine erste groBe 
Reise nach den beruhmten Klóstern des siidlichen Ui (Lhoha). DieseReise 
wurde fur seinen Vorganger die Todesfahrt; er war unterwegs vergiftet 
worden. Allgemein glaubte man, daB den Dalai-Lama nun ein ahnliches 
Schicksal ereilen werde, aber er kehrte unversehrt nach Lhassa zuriick. 
Auch die Pockenerkrankung, die damals epidemisch in ganz Tibet auftrat, 
hat sein Leben nicht ausgelóscht; er iiberstand die Krankheit im Kloster 
Ssam-jai.
Der Dalai-Lama erklarte sich nach seiner Genesung zum hóchsten Befehls- 
haber von Tibet. Bald darauf knupfte er denn auch diplomatische Be- 
ziehungen mit Rufiland an, die zu einer engeren Verbindung fiihrten und 
beiden Staaten erheblichen Nutzen versprachen.
In jeder Beziehung ewig denkwiirdig wird das Jahr 190/1 fur Tibets Ge- 
schichte bleiben. In diesem iiberaus kritischen Jahre wurde die Haupt- und 
Residenzstadt Lhassa von fremden Streitkriiften belagert und besetzt. Der 
Dalai-Lama sah sich gezwungen, das eigene Haus zu verlassen; er mulite 
fliichten, um der Rache des Feindes nicht ausgeliefert zu werden.
Der sehr energische und machtgierige Vizekónig von Indien, Lord Curzon, 
hatte schon seit langer Zeit auf eine giinstige Gelegenheit gewartet, Tibet 
und seinen Herrscher, dem Dalai-Lama, einen deutlichen Beweis der eng- 
lischen Macht zu geben. Dieser Zeitpunkt schien gekommen, ais Rufiland, 
die einzige Grofimacht, von der Tibet militarisch hatte unterstiitzt werden 
kónnen, in den Russisch-Japanischen Krieg verwickelt war.
Der Vizekónig liefi eine Streitmacht von 3ooo Mann aller Waffengattungen 
unter dem Kommando des Generals MacDonald zusammenziehen, die er 
gegeu Tibet einsetzte. Die Leitung dieser militarischen Expedition wurde 
dem ausgezeichneten Kenner zentralasiatischer Verhaltnisse, Oberst 
Younghusband, ubertragen. Auch dieser Vorstofi zeigte in taktischer und 
strategischer Beziehung die den Englandern nachgeriihmte Rucksichts- 
losigkeit, die uns durch die Geschichte aus manchen anderen ahnlichen 
Fallen hinreichend bekanntgeworden ist. Nach langen und beschwerlichen 
Marschen erreichten die englischen Streitkrafte ihr Ziel und marschierten 
in Lhassa ein. Liber die Entwicklung dieses eigenartigen Feldzuges hat der 
Fiihrer der Eypedition, Oberst Younghusband, eingehend berichtet. Indiesen 
Schilderungen lesen wir iiber Lhassa:
„Hier in dem herrlichen Tale, das reich bewassert ist und dessen Acker
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vorbildlich bestclll sind, das auBerdem durch die hohen Gebirgszuge wie eine 
naturliche Festung wunderbar geschiitzt ist, liegt die eigenartige und ge- 
heimnisvolle Stadt, die bisher noch keines Europaers FuB betreten hat. Fur 
manche von uns, die der Legendo, die sich infolge der Abgescblossenheit 
um die Stadl Lhassa gebildet hatte, Glauben schenkten, die also eine wunder- 
reiche, niegeschaute Marchenstadt erwarteten, brachte die Wirklichkeit eine 
einzige, groBe Enttauschung. Sie sahen, daB Lhassa nicht, wie sie geglaubt 
hatten, von Feenhanden, sóndern,wie andereOrte auch, vonMenschenh;inden 
erbaut war, daB seine StraBen nicht mit Gold gepflastert und seinePforten 
nicht mit Perlen und Edelsteinen geschmuckt waren. Im Gegenteil: Lhassas 
StraBen waren sehr schmutzig, und seine Einwohner hatten nichts von dem 
Nimbus, der ihren Ruf ais „Zauberer" rechtfertigen kónnte. Nur Potala, 
die Residenz des „GroBen Lania", wirkte in der Tat eindrucksvoll; sie ist 
massiv, sicher und aus festem Stein erbaut. Dieser Palast beherrscht die 
ganze zu seinen Fiifien liegende Stadt. Auch einige andere Hauser der 
inneren Stadt sind gut gebaut und von schattigen Garten umgeben.“
„Mail kann nicht behaupten, daB die tibetischen Tempel in architektonischer 
Reziehung besondere Schónheiten aufzuweisen hatten. Das Innere ist un- 
bedingt originell und hóchst eigenartig; zuweilen haben die Eindriicke, die 
das europiiische Auge hier gewinnt, einen drolligen, beinahe lacherlichen 
Reigeschmack. Die gewaltigen Ruddha-Statuen atmen kalte, steinerne Rube: 
die Wandę der Tempel sind mit grauenerregenden Damonen und phan- 
tastischen, abenteuerlichen Bildern aus dem Reiche einer ganz eigenen 
Vorstellungswelt bemalt. Hochinteressant ist die Struktur der Holzsiiulen, 
von denen die Dacher getragen werden; zahllose Opfergerate und Schalen 
stehen umher; unter anderen auch Lampen, die jahraus, jahrein, bei Tag 
und Nacht brennend, ahnlich dem „Ewigen Licht“ in den katholischen 
Domen. Die innere Ausstattung der geweihten Kultstatte ist iiberreich an 
Geratschaften, Bildwerken und Gegenstanden, die wegen ihrer Eigenart 
hohes Interesse verdienen.“ —
Der Vertrag mit den Tibetern war rasch genug abgeschlossen und unter- 
zeichnet, schneller ais man von englischer Seite angenommen hatte. Bald 
darauf riistete sich die militarische Streitmacht zum Abmarsch nach Indien. 
Die Tibeter schienen mit dem Gang der Verhandlungen und mit der Lósung 
des Zwischenfalls zufrieden zu sein. Wohl war jedem der tibetischen 
Wurdentrager volle EntschluBfreiheit zugesichert, doch niemand wollte die 
letzte Verantwortung fur die Ęreignisse iibernehmen, die sich aus dem 
englischen Zwischenfall ergaben. „Jedenfalls waren die Leute froh,“ so
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sagt Oberst Younghusband selbst, „daB sie aus dieser iiberaus schwierigen 
Lagę mit einem blauen Auge davonkamen.“
An dem Tage, an dem die Englander abzogen, kam der Vertreter des Dalai- 
Lama, der Hohepriester Ti-Rinbotsche, in das englische Lager und iiber- 
brachte dem Fiihrer der Expedition die groBe „Buddha-Statue auf dem 
Brillantnen Throne“ ais Geschenk, das er mit den Worten iibergab: „So
baki die Tibeter diese Statuę betrachten, weicht aus ihrem Herzen jeder 
Gedanke an HaB und Streit, Feindschaft und Kampf. Sie sind dann nur 
von der Sehnsucht nach Frieden erfullt. Ich gebe der Hoffnung Raum,

Die Begleiter des Dalai-Lama auf dessen Flucht.

daB sieli durch das Anschauen dieses erhabenen Bildes Ihre feindliche 
Stimmung in Wohlwollen und Menschenfreundlichkeit gegen das tibetische 
Land und Volk verwandeln móge.“
Wie immer der Fernstehende die Dinge auch beurteilen móge, die Tibeter 
standen nach dem Eindringen der Englander einer Tatsache gegeniiber, mit 
der sie sich abfinden muBten wie mit jener anderen, weit schmerzlicheren, 
dem Hinschlachten von 3oo Glaubensgenossen, die sich nach kurzem Kampfe 
ergeben hatten. Es waren urspriinglich 5oo tibetische Martyrer, dereń 200 
aber ihr Leben durch die Flucht zu retten vermochten. Die englische Praxis 
in Indien, wo die Unterzeichnung von Vertragen durch das Hinschlachten
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der Geiseln erzwungen wurde, war dem Dalai-Lama bekannt. Er entschloB 
sieli daher, um gróBere Greueltaten zu verhiiten, zur Flucht nach der 
Mongolei, in die Nahe der russischen Grenze. Der Verlauf der Ereignisse 
war folgender:
Am 26. Juli 1 goĄ, in dem Augenblick, ais die Englander das Tal des Brama- 
putra betraten, verlieB der hócbste tibetische Kirchenfurst in Begleitung 
einiger zmerlassiger Manner, darunter sein Leibarzt, sein erster Ratgeber 
Agwan Dorschijew, zwei andere hohe Wiirdentrager und acht Diener, seinen 
Palast Potala. Wahrend der ersten Tage vollzog sich die Reise in strengstem 
Inkognito; ais der hohe Fluchtling aber Nak-Tschii erreicht hatte, trat er 
offen vor seinem Volke auf und erteilte von hier aus Erganzungsbefehle 
nach seiner Residenz Lhassa. So ordnete er u. a. an, daB die Schatze Potalas 
an einem sicheren, unauffindbaren Orte unterzubringen seien, der den 
Feinden unbedingt verborgen bleiben miisse.
Die Weiterreise vollzog sich ohne Aufenthalt bis Zaidam rasch undreibungs- 
los. Agwan Dorschijew ritt der Karawanę des Dalai-Lama voraus und sorgte 
fur Pferde und Yaks, damit durch den Wechsel der Tiere keine Verzógerung 
entstehen sollte. Der Dalai-Lama durchquerte zum ersten Małe weite 
Wustenflachen der Mongolei, die einen tiefen Eindruck auf ihn machten; 
iiberhaupt brachte er allen Erscheinungen in der Natur selbst auf dieser 
schmerzlichen Fahrt reges Interesse entgegen. Der Dalai-Lama erreichte 
schliefilich ohne Zwischenfall Urga, das „mongolische Lhassa", wo er im 
Kloster Gandan Quartier nahm.
Es erscheint sehr sonderbar, daB der Bogdo-Gegen von Urga aus Peking 
die Weisung erhielt, den Dalai-Lama nicht allzu liebenswiirdig zu 
empfangen, sondern sich sehr reserviert zu verhalten. Daher waren die 
Beziehungen zwischen diesen beiden in der ersten Zeit auBerordentlich ge- 
spannt. Die MiBstimmung des Chutuchtu verstarkte sich im Laufe der An- 
wesenheit des Dalai-Lama dadurch noch besonders, daB das gesamte Volk, 
Mongolen, Burjaten und Kalmiicken, dem Dalai-Lama mit gróBter Be- 
geisterung huldigten, ihm sogar góttliche Verehrungen bezeugten. Die Stadt. 
Urga. und ihre Umgebung war von Pilgerscharen geradezu iiberflutet. 
Sie alle waren gekommen, dem Dalai-Lama ihre innige Anhanglichkeit zu 
bezeugen.
Der Dalai-Lama brachte den Russen immer gróBeres Interesse entgegen, 
seitdem er mit dereń diplomatischen Vertreter in Urga in Beriihrung ge
kommen war und sich von der russischen Kulturarbeit in Asien, von der er 
auch fur Tibet Gewinn erhoffte, iiberzeugt hatte.
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ImFriihjahr igoówar ich von der Russischen Geographischen Gesellschaft 
nach Urga entsandt worden, um dem Dalai-Lama die Geschenke der 
russischen Regierung zu uberbringen und gleichzeitig den Dank abzustatten 
fiir die freundliche Aufnahme, die den russischen Pilgern in Tibet zuteil 
geworden war. Ich verbrachte in unmittelbarer Niihe des hohen Kirchen-

Ilambo-Lama Agwan-Lowsan Dorschijew.

fiirsten zwei herrliche Sommermonate und wurde hiiufig von ihm ins Ge- 
sprach gezogen. Der Dalai-Lama war stets sehr freundlich, zeigte lehhaftes 
Interesse fiir RuBland und ru-ssische Angelegenheiten; er gewahrte sogar 
dem russischen Maler Koschewnikow mehrere Sitzungen zur Ilerstellung 
seines Portrats.
In Urga fiihrte der Dalai-Lama ein sehr bescheidenes Leben. Er stand da- 
malsim Alter von3o Jahren und war ein stattlicher, hochgewachsener Mann.
Kozlow, Mongolei-Tibet 18 273



Nur die Pockenerkrankung hatte sein Antlitz durch die zuriickgebliebenen 
Narben etwas entstellt; auch trug sein Gesichtsausdruck die Spuren ernster 
Besorgnis und melancholischer Stimmung. Er war von einem Hofstaat 
von ungefahr 5o Beamten umgeben.
Der Dalai-Lamasteht indem Rufę, einbedeutenderKenner der buddhistischen 
Philosophie zu sein. Daneben ist er aber zweifellos ein begabter und ge- 
schickter Diplomat, der sich um das Wohl seines VolkesVerdienste erworben 
hat. Es fehlten ihm damals nur die europaischen Gesellschaftsformen. Kurz

Tibetische Offiziere bei ihren Truppen in der Nabe von Lhassa.

nach seiner Thronbesteigung setzte er die tibetische Welt durch einige tief- 
greifende neue Verordnungen in Staunen: er schaffte die Todesstrafe ab, 
hemmte die Willkiir der Beamten, sorgte fiir Volksaufklarung usw.
Bei meinem Abschiede iiberreichte mir der Dalai-Lama ais Geschenk fur 
die Russische Geographische Gesellschaft eine kostbare Sammlung tibetischer 
Kultgegenstande. Ais persónliche Gabe erhielt ich aus der Hand des hohen 
Kirchenfursten das Bildnis Buddhas auf dem Diamantenen Throne und das 
des Maitreja.
Im Herbst des Jahres igo5 siedelte der Dalai-Lama nach dem etwa 
i5o Werst ostlich von Urga liegenden Kloster Wankuren iiber. Es verging 
noch eine lange Zeit, ehe der Dalai-Lama die Mongolei verliefi, um nach 
China zu reisen, wo er dann spater im Kloster U-Tai, etwa 3oo Werst von
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Peking entfernt, sein Hauptquartier aufschlug. Von U-Tai aus unternahm 
er mehrere Fahrten nach Peking, um mit dem Kaiser Guang-Ssii iiber 
wichtige tibetische politische Fragen zu unterhandeln. Der Kaiser von 
China unterstiitzte ihn in seinen Bestrebungen und half ihm, seine Stellung 
in Tibet sowohl wie in den Provinzen Ui und Zsan zu befestigen.
Der Aufenthalt in Peking war fur den Dalai-Lama mit mancherlei 
Schwierigkeiten verbunden. Hier muftte er sich zahlreiche Beschrankungen 
seiner persónlichen Gewohnheiten und Freiheiten gefallen lassen; auBerdem 
war er dauernd von den verschiedensten dipłomatischen Yertretern

Tibetische Soldaten im Dienst.

europaischer Staaten umgeben, wodurch ihm viele offizielle gesellschaft- 
liche Verpflichtungen auferlegt wurden. Andererseits hat er aber, wie er 
selbst bekannte, durch den Pekinger Aufenthalt seinen politischen Horizont 
erheblich erweitert und auf diplomatischem Gebiete reiche Erfahrungen 
gesammelt.
Ais dann im Herbst des Jahres 1908 alle das tibetische Reich beruhrenden 
Fragen gelost waren, setzten sich China und RuBland gleicher- 
mafóen dafiir ein, dem Dalai-Lama die Ruckreise nach Tibet und den 
sicheren Aufenthalt in seiner Residenz Lhassa zu gewahrleisten. Alsbald 
machte sich der hohe Kirchenfiirst mit seinem ganzen Gefolge von Peking 
aus iiber Amdo nach dem Kloster Gumbum auf, woselbst ein langerer Auf
enthalt vorgesehen war.
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Wie ich schon friiher erzahlte, befand ich mich mit meinen Expeditions- 
teilnehmern um jene Zeit im Kloster Lawran. Ich begab mich dann nach 
Gumbum, um dem Dalai-Lama im Auftrage der russischen Regierung neue 
Geschenke zu bringen und gleichzcitig einige wichtige politische Fragen 
mit ihm zu erórtern.
Tibet und die Mongolei sind zwei eng aneinander grenzende Staaten, die 
bereits seit Urzeiten in lebhaftem Yerkehr gestanden haben. Aus Tibct

Tibetische Offiziere.

stammt die eigenartige Kultur der Nomaden, aus Tibet erhielten sie die 
Schriftkunde und schlieBlich ihre Religion, den nórdlichen Buddhismus 
oder Lamaismus. Nur auf dem Gebiete der aufieren Kultur haben die 
Mongolen einige weniger wichtige Briiuche aus China angenommen. Tibet 
und die Mongolei waren unterschiedslos durch das Protektorat Chinas ge- 
bunden und strebten danach, sich von dieser Bevormundung freizumachen. 
Endlich sollte diese Sehnsucbt Erfullung finden.
Im Jahre 1912 gelang es den beiden Staaten, die Chinesen zu vertreiben, das 
chinesische Joch endgiiltig abzuschutteln und ihre Selbstandigkeit und
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Lnabhangigkeit auszurufen. Der Mongolei ist es leicht geworden, sich von 
dieser Vormundschaft zu befreien, wahrend hingegen Tibet einen regel- 
r ech ten Krieg um seine Unabhangigkeit fiihren muftte.
Nun haben sich die befreiten Vólker die Hande gereicht und ein Biindnis 
geschlossen. Zu ihrer grófteren Sicherheit suchten sie Schutz bei ihren 
starken Nachbarn; die Mongolei wandte sich an RuBland, wahrend sich 
Tibet an England anschloft.
Die russische Regierung hat sich tatkraftig fiir die Interessen der Mongolei 
bei der chinesischen Regierung eingesetzt. Sie schloB am 21. Oktober 1912 
mit der Mongolei einen Vertrag, durch den die Rechte der russischen Burger 
in der Mongolei festgelegt wurden. Die Mongolei oder Chalcha wahlte ais 
obersten Landesverweser den Chutuchtu Tschschen-Bzun-Damba. demfiinf 
Minister unlerstcllt sind. Der Fiirst Chando-Dordschi wurde ais Fiihrer der 
mongolischen Sonderbotschaft nach Petersburg entsandt. Nun konnte die 
Mongolei unbehelligt ihre Krafte fur die Landesverteidigung entfalten. 
Was Tibet anbelrifft, so hatte bereits England in dem Vertrage mit RuBland 
vom Jahre 1907 das tibetische Land in den Bereich der beiderseitigen 
ókonomischen Interessen aufgenommen, ohne jedoch dem Lande ein 
politisches Protektorat aufzuzwingen.
Infolge der politischen Verhaltnisse sollte die Entwicklung der Dinge jedoch 
eine ganz andere unvorhergesehene Wendung nehmen. Die aggressive 
Politik Chinas erwies sich starker, ais die beteiligten Kreise voraussehen 
konnten. China entsandte eine groBe Streitmacht nach Tibet, wodurch der 
Dalai-Lama gezwungen wurde, seine Residenz zu verlassen. Zwei chinesische 
Armeeabteilungen, die óstliche in einer Starkę von 1000 Mann und die 
westliche doppelt so starkę, haben das tibetische Land lange Zeit bedriickt 
und allerorten Zerstórungen und Pliinderungen angerichtet, bei denen der 
unausloschliche Hali der Chinesen zum Ausdruck kam. In Ost-Tibet, in 
Kam, wurden mehrere Klóster durch Feuer vernichtet, die Bevólkerung 
wurde niedergemetzelt, die Frauen vergewaltigt und alles Hab und Gut ge- 
raubt. Die Lamas wurden von den Chinesen mit besonderer Grausamkeit 
behandelt. Das Kloster Ssera hatte am schwersten zu leiden unter der blut- 
durstigen Verfolgung durch die Sóhne aus dem Reich der Mitte. Die goldenen 
Dacher der Tempel wurden zerschossen, das SchloB der tibetischen Kónige 
vernichtet; aus seinen Resten erbauten die Chinesen eine Kaserne fiir ihre 
Soldaten. Die mit kostbaren Stickereien geschmiickten Gótterbilder aus 
Seide wurden von den Chinesen ais Sattelschmuck benutzt, die rund- 
geformten Burchane zu Kanonenkugeln verwendet, die Kunstornamente aus 
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besteni Leder und die Deckel der lieiligen Schriften wurden zu Stiefelsohlen 
verarbeitet usw. usw. Die Listę der barbarischen Greueltaten der 
chinesischen Belagerer ist endlos. Wahrscheinlich hausten die Chinesen in 
Tibet so schrecklich, weil sie wuftten, daB keine europaische Macht in der 
Lagę war, ibreni Treiben Einhalt zu gebieten.
Wie alles, so hatten aucb diese Greuelszenen ihr Ende. Die Revolution in 
China brachte einen jahen Umschwung und befreite Tibet von seinen 
Peinigern. Jetzt wandte sieli auch der Dalai-Lama an sein Volk mit einem 
Aufruf zur Rettung des Landes vor den Feinden. Seine Stimme verhallte 
nicht ungehórt. Die tibetisehc Bevólkerung schópfte neuen Mut und scharte 
sich zur Verteidigung der Heimat zusammen. Obgleich es im ganzen Lande 
keine modernen Waffen und keine Munitionsvorrate gab, obgleich die 
Streitkrafte nicht militariscb geschult und organisiert werden konnten, 
fuhrten moralische Uberlegenheit und die durch die Chinesenverfolgungen 
gesteigerte Erbitterung zum Siege. Um die Verteidigung des Landes'hatte 
sich der kriegerische Stamm „Lolo“ oder ,,Pomi“ ganz besondere Verdienste 
erworben.
Nach der Befreiung der Heimat von dem chinesischen Joch wandte sich 
das Volk einmutig mit der Bitte an den Dalai-Lama, die Oberherrschaft 
iiber Land und Volk in seine lieiligen Hande zu nehmen. Der Dalai- 
Lama leistete dieser Bitte Folgę und hielt ais Herrscher Tibets von neuem 
feierlichen Einzug in Lhassa.
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Namen- und Sachregister

A-ba-Tschenbo 266
Aberglaube 203
Abschiedsaudienz 224
Abschiedsbesuche 2131.
Abschiedsfest 86
„Absolutes Sein“ 4
Achyr-Berge 21
Acker 99, 102, 137, -bau 99, 136, 178, 217, 234, 

256, -burger 216, -felder 60, -grenze 201
Acroptilon picris 97
Ada-Ziege (Procarpa picticauda) 139, 143, 

158, 178, 254
Adler 20
Affe (Macacus vestitus) 254, — „im Lebens- 

rad“ 27
Agwan (auch Awan) 101
Agwan Dorschijew 68, 70, 268, 272 
Agwan-Lowsan-Dorschijew 273 
Agwan-Lobsan-Tubdan-Tschsch jamzo 219 
Akrobaten 169
Aklan-Choto 44
Aktyn-Chure 245
Alascha51, 54ff., 91, 96, 99, 164, 229, 232, 234, 

Fiirst von — 57, 65, -Jamun 34 f., 53 
Alaschan 42, 72 ff., 77 f., 86, -Kamm 91,

-Kette 61 f., 68, Kohlenlager in — 73 f., 
-Massiv 79, -Provinz 91

Alaschan-Gebirge 60, 67, 72 f., 75, 85, -Sand- 
berge 56, -Wiiste 51,

Alaschan-Zin-Wan 66, Besuch des — 67, Ein- 
ladung beim — 67 f.

Algę (Conferva) 142, 156
Alkohol 182, 190, 192
Allah-akber 216
Alleingotlheit 2 f.
Alluvialsand 106
Almosen 137, — an Gumbum 130
Alpenfluhvógel (Spermolegus fulvescens) 77 
Alpenkrahe 98, rotschnabelige — (Graculus

graculus) 37, 77
Alpensegler (Gypselus pacificus) 77 
Alpenwiese 98
AIlai-Gebirge, mongolisches 16

Allaische Sternblume (Asler allaicus) 98
Altyn-Ssume 123
Altyn-Ssume-Zsu 125
Amazone 179
Amban 256
Amdo 70, 89, 124, 178, 180, 189, 197, 200, 

209, 275, -Bevólkerung 178 f., -Bezirk 257, 
-Gebiet 71, 119, -Hauptling 180, -Hoch- 
ebene 120, 189, -Pilger 197, -Plateau 
180, 201

Ami-Detsche-Lu (Gott) 167
Amitaba 14, 243
Amitabcbi 48
Amnerytschon 187
Amuletl 145, 209 f., 212
Anbetung des Olbildes 132
Anchusa sp. 97
Andorn 157
Aneroidbarometer 152
Antilope 18, 20, 92, 254, ausgestopfle — 126, 

zahme — 98
Antilope (Gazella przewalskii) 143 
Antilope (Gazella subgutturosa) 36 
Antilope Cbarasulta (Gazella subgutturosa)

245
Apfel 254
Apostel 264
Aprikosen 254
Ara-Gol-Flufi 140
Arbę 105, 109
Arbeiterlóhne 246
Archangelsk 197
Argal 145, 181, 191
Argali (Ovis darwini?) 66, 74
Argalinte-Gebirge 95, -Hiigelkette 37, 247 
Arja (Fiirst) 85, -Madajew 1, 87 
Arjabalo (Gott) 94
,,Aro“ =  Freund 188
Arschin 36
Arsenał 116
Artemisia (A. annua) 96
Artesischer Brunnen 18
Arlillerie 101, 116
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Ary-tawa 189
Arzeneien 124
Asien 18, 141, 242, 253
Asketen 28, asketisches Leben 124 
Assurie (Geist) 23 
Astrachan-Steppe 120
Astronomische Instrumente 67, — Kartę 

(chin.) 224, — Ortsbestimmung 68, 103
Atlas deutscher Herkunft 223
Atschja-Gegen 128 f., 135, 170, -Ara-Ga, Gegen 

122 f.
Attacke der Tanguten 192
Atza-Tzondschi (Turm) 42
Auerhahn „Kunduk" (Tetraophasis 

szechenyi) 256
Aufstand 280, — in Mongolei 279
Ausfliige 211
Ausgestopfte Tiere 126
Ausgrabungen 35, 247, 249, — in Ghara- 

Choto (Gebetsraum) 238, — in einem 
Ssuburgan 238 f.

Ausriistung 144
Ausstellung, buddhistische 24
Avidja, s. Verblendung
Awalokiteschwara 216, 240, 243, 262

Ba-Tal 187
Bachstelze (Motacilla leucopsis) 53 
Bachstelze (Motacilla leucopsis, Calobates

boarula, Budytes citreola) 77 
Bachstelze, weiBe und gelbe (Motacilla alba

baicalensis und M. leucopsis) 40, 232 
Badan-Zschareng 54
Baden und Wassertrinken erlost von Siinden

132
Badeort 54, Badewanne aus Steinen 176 
Badmaschapow, Z. G., Kosak, 1, 32, 39, 60,

62, 66, 86, 91, 164, 175 f., 240 f. 
Bajan-Run (Stadtchen) 217 
Bain-Huduk (Brunnen) 93 
Bain-Nuru-Berge 58 
Bain-Ula-Kette 59 
Baischinte 92, -Quelle 91 
Baitschin 248, -Hit (Kloster) 248 
Baldyn-Zsassak, Fiirst 32, 36, 248 
Balema, s. Chargen-Gol 
Banage (Zeltart) 178, 182, 192 
Bantschen-Bogdo 95 
Bantschen-Rinbotsche 14 
Baradijn 197, 207
Barchane (Bogendiinen) 33, 52, 54, 56 f., 94 
Baren 158, 254, ausgestopfte — 126, -jagd 4 
Barjaten 2
Bariten, s. mytliische Geister
Bartan-Chuduk-Tal 37
Bartholomausnacht 193
Bartmeise (Panurus biarmicus) 40 
Bartrebhuhn (Perdix daurica) 77 
Barun (Kloster) 101
Barun-Gegen 81
Barun-Hit 79 ff., 234
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Bastgeflecht 45
Baum 139, — auslandischer 104, Baum- und 

Strauchvegetation 142, -wollstoffe, farb. 
110

Baumfalke (Hypotriorchis subbuteo) 100 
Baumlaufer (Certhia familiaris biancii) 212 
Bawa, s. Sein
Bazar 175
Beamte, chinesische 212, — mongolische 10, 

— hohe 110 f., 113, Bestechlichkeit der — 
30, Erpressungsversuche der — 30

Befestigungsmauer 234
Befreiung Tibets und der Mongolei 276, 278 
Begrabnisfeierlichkeiten 124 
Beliórden 246, — und Beamte 164, 246 
BeifuB 137, -arten (Artemisia sieversiana) 96 
Beitrag zur Geschichte des Klosters Kumbum

123
Berberitze 137, — (Berberis dubia) 74
Berdan-Gewehr 111
„Berg der wilden Zwiebel" 118
Bergbock (Capra sibirica) 37
Bergfinken (Leucosticte haematopygia) 158
Berghuhner, groBe (Caccabis magna) 77
Bergtechnik 66
Beriten, mythische 23
„Beriihriing" 26
BeschieBung von Tanguten 190
Beschiitzer -— der Gewasser 85, — der Vieh- 

zucht 12
Beschworungen 68
Beschwórungsformeln 153
Bestattung 166
Besuch bei hohen chinesischen Beamten 

111 f., — in Gumbum 134
Bethaus 7, 99, 102, 121, 237
Betrunkener (Lebensrad) 27
Bevólkerung Tibets 256
Bewasserung, kiinstliche 136, 233
Bibliothek 125, 206, 239, — des Dalai-Lama 

223, — in Altyn-Ssume-Zsu 125
Bild Zsonchawas, mit Blut gemaltes 124 
Bilsenkraut (Hyosciamus niger) 96 
Bin-Gau 104
Biotit 59, -granit 157
Birke, weiBe (Betula alba) 74
Biwak 235
Blatter mit Buddhabildnissen 172, — des 

heiligen Baumes 120, — des heiligen 
Baumes und Bildnis Zsonchawas 125

Blauelster (Cyanopolius cyanus) 212 
Blauer FluB 254, — See (Kuku-Nor) 136 
„Blindes Weib“ (Lebensrad) 27 
Blutbad unter — Dunganen 163, — Tibetern

271
Blutfasan (Ithaginis sinensis) 211
„Bod“-Baum in Indien 172
Bodissatwa 14, 240, 244 f., -Awalokiteschwara

118, 264
Bogdo-Berg 12, -Gegen (Chutuktu) 14, 272, 

-Khan 126, 206, -Massiv 250, -ola 10
Bogdo-Olschen-Massiv 19



Bogendiinen =  Barchane 16
Bogub-Gol 250
Bohnen 64
Boin-Getze 21
Bomben 225
Bonvalot 253
Boro-Choto 240 f.
Boro-Zontschi 52
Botanischer Garten 230
Brachvogel, grofier (Numenius arąuatus) 41 
Brahmanen 136 
Braibun 198, 262 ff., 268 
Bramaputra 254, 272
Brandgans (Tadorna tadorna) 40, 94, 143 
Braut, tangutische, Einholen der — 146,

-geschenk 145, Kaufpreis der — 145
Brennmaterial, Mangel an — 8
Brennpunkt des geistlichen Lebens 29 
Britische Strafexpedition 12 
Bronzearbeit 208 
Bronzefiguren, buddhistische 224 
Bruchwasserlaufer 39, 92 
Briicke 109
Brunnen — in Chara-Choto 46 f., — und Le- 

gende 117, — und Quellen 232 f., — in der 
Wuste 21, 56

Buchain-Gol 142
Buchdruckerei 206, 230
Biicher 45
Buchweizen 64
Buddha 61, 108, 117, 155, 264, -bildnisse 107, 

205, 241 f„ — Gruppe 240, —s Herz 203, 
-kopf 45, -kult 79, -Olbasrelief 131, -statuę 
270

Buddha-Amitaba 14, 243
„Buddha auf dem Brillantnen Thron" 271 
„Buddha auf dem Diamantenen Thron“ 172 
„Buddha-Schakjamuni** 28, 258
„Buddha des Unendlichen Lichts“ 14 
Buddha-Jiinger 23, Buddbas Lehre iiber die

Kausalitat 24
Buddhismus 2 ff., 18, 46, 108, 119, 180, 195, 

197, 259
Buddhisten 14, 23, 25, 81, 136, 257, 259, 262,

— u. heiliger Baum 125,—mongolische 28
Buddhistische-Ausstellung2, —sBekenntnis2,

—r Bischof 2, —r Erzpriester 14, — 
Glaubige auf Prozession 81 ff., — Heilige 
95, — Klóster 79 f., 101, 107, 208, — Lehre 
4, 28, 65, —- Mónche 8, —r Papst 259, 
— Philosophie 2 f., —r Reformator 169, 
264, —r Tempel 57, — Vólker 24, —s 
Zentrum 194

Buddhistische Feste: Fest der Blumen 130, 
—- zu Ehren des Wassers 132, — der 
Himmelfahrt Zsonchawas 132, — der 
Lampen 132, — der Mutzen 133, — des 
Neuen Jahres 130, — des Oleś 130 ff.,
— des Sieges der wahren Religion 130,
— des Todestages Zsonchawas 132, — der 
Verkorperung des Buddha Schakjamuni 
132, — zum Wohle der Reisenden 134

Bujanta Madajew 1
Burchan 17, 22, 50, 108, 278, — des Darche 99 
Biirgersfrau, mongolische 64 
Bur jat 207, 253, 272, ■—■ russischer 170 f. 
Burkan 126, 130, 138, 153, 155, 204, 206,

238 258
Bussard (Archibuteo hemiptilopus) 20, 30 
Bussardreiher (Milvus melanotis) 40 f., 53 
Butter 154
Butterblume (Ranunculus aquaticus) 142

Caragana Korschinskii 93
Caragana-Straucher, stachelige 77
Carey 253
Cariopteris mongolica 98
Carpodacus sp. 104
Carpodacus pulcherrimus 212
Carthamus tinctorius 104
Ceratostigma plumbaginoides 98
Chabur-Chabur 111
Chadak 15, 32, 42, 50, 85, 130, 196, 200, 224 
Chagoutschin-Torgout-Daschi-Beile 48 
Chaja 56
Chaja-Griwa (Tam-Din) 205
Ghailisen 58
Chairchan 53
Chalcha 278 (s. a. Mongolen), -Gebiet 15, 

Landesverweser von — 278, -stamm 9, 28
Chambo-Lama Tschajak 135 •
Champagner 68, 230 
Champignon 142 
Chamyr Kanum 189 
Chando-Dordschi, Furst 278 
Changai 21 
Chara-Baischen 46
Chara-Choto 33 ff., 37 ff., 42 ff., 48 ff., 66, 

175 f., 178, 220, 229, 234, 236 f., 240, 
245 ff., 249, Anlage der Stadt — 45, Ar- 
beiten in — 244, Arbeitskrafte und Ar- 
beiterlóhne 236, 246, Ausgrabungen in — 
68, 236, Fali von — 47, Furst von — 46 f., 
Lebensmittelzufuhr nach —■ 236, Ver- 
packung der Fundę von — 241, Wasser- 
zufuhr nach — 236, Zerstorung der Stadt 
— 242

Chara-Dzjan-Dzsjiin 46
Chara-FluB 9, -Tal 10
Chara-Kuriik 48
Chara-Takja 78
Charmyk (Nitraria schoberi) 21, 94, 166
Chargen-Gol 142
Chaschaten-Gol 21
Chatu-Chara 56
Chatu-Chuduk-Brunnen 60
Che-Tschou 122
Chei-Tschi-Lun 141
China 15, 60, 65 f., 116, 178, 233, 242, 257, 

262, 274 f., westliches ■— 51
Chinas EinfluB in Tibet 256, — Politik in 

Tibet 278, 280, —■ Protektorat 276, China 
sendet Streitkrafte nach Tibet 278, 280
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Chinesen 9, 1(>, 46 f., 60, 100, 102, 105, 120, 
124, 136, 144, 158, 163, 1661'., 178, 189, 
201

Chinesen: Ackerbau 87, -Hauschen (Fansa) 9, 
— und Kamelzucht 96, — und Bewasse- 
rungsanlagen 73, — und Nomaden 52, 
Polilik der — 28 f., — auf Reisen 104, — 
ais Vandalen in Tibet 278, 280, — ver- 
Ireiben Mongolen 73 f., — werden aus 
Mongolei und Tibet verjagt 276, 278, — 
und Waffenverkauf 70

Chinesische Architeklur 22, — Behmle 30, 96, 
101, 110, 180, 209, — Behórden 173, 181, 
—r Bock (Nemorhoedus sp.) 254, —r Dol- 
metsch 138, 183 f, 189, — Feldarbeiter 225, 
— Grenze 4, —r HahnenfuB (Ranunculus 
cliinensis) 103, — Handelshauser und 
Handler 57, 82, 102, 110, 137, 180, — 
Justiz 30 f., —r Kaiser 134,144, — Kaserne 
278, — Kolonien 29, 95, — Kultur 95, 
— Machthaber an Tibets Grenze 116, — 
Malerei 243, — Mauer 96, —s Militar in 
Ssinin 162, — Mustermeierei 73, — Re- 
gierung 9, 28, — Samtschuhe 85, — 
Schulzbedeckung 112, 138, — Truppen 
116, — Verwaltung 103, Yizekónig von 
Lan-Tschou-Fu 226

Choncho 22
Choschala 53
Choschun ^Hauptlingslager) 192
Choschun-Hil, Klosler 21 f., 29, 32 
Chuchu-Aryk 247 
Chui-Chui 121 
Chulan 18
Chur-Maru (Orl) 193
Churał 22, 28, 94
Cluirde, s. Gebetsrad
Chutuchtu 7, 12 ff., 15, 19, 195, 258, 268, 272, 

278, Walii eines neuen — 14 f.
Clematis nannophylla 96
Cognac 182
Coluber dionc (Schlange) 95
Curzon, Lord 269
Cynoglossum divaricatum 95
Cypergras, braunes (Cyperus fuscoafer) 104 
Cypresse 105

Da-Kure =  Urga 12
Da-Lama 22, 83, 85, 122, 128, 189 
Da-Scha-He (Fliifichen) 96 
Dakini (Gotl) 208
Dalai-Lama 12, 14 Ł, 68, 70, 81, 116, 118 f., 

162, 168, 176 f., 190, 198, 206, 213 f„ 
218 ff., 229, 232, 253 f., 256 f., 259, 
262, 264, 266, 268 f., 271 ff., — VI. 80, 
— XII. 14

Dalai-Lama: Abschiedsaudienz beim — 244, 
Abschiedsgeschenke des — 224, Audienz 
beim — 218, 220 ff., Aufnahme des — in 
Urga 272, Beamle des — 170. — ais 
Herrscher von Tibet 269, — ais Diplomat
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269, 2741'., Flucht des — 269, 271 f„ 278,
— und se.in Gefolge 176, Geschenke des
— an Kozlow 274, desgl. an die Russische
Geographische Gesęllschaft 274, — und 
sein Hausorchester 224, — ais weltlicher 
Herrscher 264, — und sein Hofstaat 218,
274, Inkarnalion des — 80, Inkarnation,
Dreizehnte des — 219, — im Kampf gegen
Mitregenten 268 f., — und die Kaiizlei in
Gumbum 218, — alsKenner der buddhisti- 
schen Philosophie 274, — besucht Klosler 
269, — und Kozlow in Guinbum 276,
— in der Mongolei 272, — ais Natur-
freund 223 f., Palast des — 217, — im 
Patrizierhaus zu Gumbum 218, — ais 
Pferdeliebhaber 223, — und die photo- 
graphische Kunst 224, — an Pocken er- 
krankt 269, 274, — und politische
Intrigen 266, — in politischcr Mission 
214, — in politischer Mission in Peking
275, — ais Priester und geistlicher
Herrscher 214, 264, 268, Privalgemacher 
des — 222, Regierungsantritt des — 268,
— und Regierungsgeschafte 224, Residenz 
des — 260, Riickkehr des — nach Lhassa 
275, Sekretar des — 221, Tagesprogramm 
des — 224, — und Todesstrafe 274, Uber- 
nahme der Herrschaft durch den — in 
Tibet 280, Ubersiedlung des — nach 
Wankuren 274, — in Urga 272, Verhaltnis 
des — zu RuBland und Europa 222 f., 224, 
272, — und die Yolksaufklarung 274, 
Wohnung des — in Gandan 218, in 
Gumbum 218, in Zaidam 272

Damonen 27, 270
Dao-Tai (Gouverneur des Bezirks) 111, 114
Darjiling 12
Daschi-Obo 42
Daschy-Lchunbo 267
Da-Tun (auch Tetung) 149
Dauerillumination in Gumbum 132 f.
Davids Larm-Drossel (Pterrhorinus davidi)

212
Dawydenko 1, 234
Dazan-Szume 138
Dazan der Glaubenslehre 260, — des

Mystizismus 260 
Dchara Marana 26 
Dchati — Augenblick der Geburl 26 
Delgerchangai (Berg) 21 
Demidenko 1, 87, 150, 191 
Demo-Chutuchtu 14, 268, — angeklagt und

erwiirgt 268 f.
Demtschok-Ssaniwara 133 
Demu-ina 194
Derenssun-Choto 95
Deressun (Lasiagrostis splendens) 19, 21 
Deresten-Hotul 93
Diebstahl von Kultgegenstanden 101 
Diels, Prof. Dr. 125 
Diphtherie 122 
Diplophysa 148



Disziplin des geistlichen Standes 120 
Disophylla janthina 98 
Disput iiber buddhistische Kultfragen 123 
Disputation 123 f., —splatz im Freien

(Gumbum) 127
Dolma-Lhakan 207
Dolmetscher 39, 42, 111, 140, 168, — fiir 

chinesischeSprache 182, — f. mongolische 
und tibetische Sprache 112

Dolone-Gol-Tal 95
Dolone-Obo-Berg 95
Donger 117, 135, 137 f., 149, 161 (auch 

Dangar-Tin)
Donger-Dukan 123
Donger-Wa (auch Dangar-Tin) 136 
Doppelposten 217 
Dorfschwalbe 104
Dorschijew, s. a. Agwan-Lowsan-Dorschijew 
Dorzi-Niga-Berge 181 
Drachenkopf, schwedischer 137 
Drachenkopf (Dracocephalum heterophyl-

lum) 98
Drehling 137
Drosselbart (Oreocichla varia) 61 
Drosselarten (Merula Kessleri und Turdus

ruficollis) 158
Drosseln (Turdus ruficollis, T. obscurus, 

Monticola saxatilis) 77
Dschachar 180
Dschan-Del-Wiesenplaleau 189
Dschemu-Lapzi-Kamni 189
Dschuma oder das Gansefingerkraut (Poten- 

tilla anserina) 142
Dii-Dja-Mu, Kloster 212
Dukane 204
Dun-Tsche-Gou-Tal 126
Dundu-Ssaichan-Gebirge 248 f.
Dunganen 99, 122, 174, 196, 201, 216, — Blut- 

bad 163, Schutz vor — 135
Dunganenaufstand 21, 66, 81 f., 97, 108, 121, 

123, 162 f., 166, 171, 204
Durbun-Moto 58
Durchgangszoll 96
Dyn-Jiian-Yn 19, 49 ff., 55, 60 ff., 68 f„ 71, 

79, 86 f., 91, 148 f., Wassermangel in — 
62, 66, 74, Erzeugnisse von — 63 f., — 
ais Festung 64

Eber 143
Ebereschen, rotę und weiBe 254
Edelfink (Fringi lauda nemoricola) 212 
Edelstein 206
Ehe zwischen Tanguten und Chinesen 144 
Ehelosigkeit der Geistlichen 256 
F.hepaar (Lebensrad) 27 
Eidechse 52, 56, 61, 92 
Einbalsamieren 12
Einsiedler (s, Asket) auf Kuissu 153 ff., 157, 

160 f.
Elemente des materiellen und geistigen 

Lebens 25

Elentier 254
Elken-Ussune-Chuduk 56
Elliots Larmdrossel (Trochalopteron ellioti) 

212
Elóten 199, Fiirst der •— 199
Elster 100, 174
Elster (Pica picabactriana) 58, 212 
Emberiza sp. 104 
Empfehlungsschreiben 182 
Emtschi-Hambo, Leibarzt d. Dalai-Lama 224 
Emtschi-Lama 128, 222 
England 278
Englander 271 f., Abzug der — aus Lhassa 

271, Vertrag der — mit den Tibetern 270
Englische Forscher 131, — Invasionsarmee 

nach Tibet 269, — Missionare 116, 162
Enten 20, 39 f., 53, 143
Entfernungsschatzen 20
Entschji-Gomba, Bergtempel 148
Enzian (Gentiana anaticola) 98, 137 
Erbschaftsangelegenheiten d. Tanguten 146 f. 
Erdbeeren 137
Erdsanger, fliegende (Ruticilla alaschanica, 

R. aurora u. a.) 77
Erkaltungskrankheiten 176
„Erkenntnis" 25
Erlen 63
Erlik-Khan 23
ErschieBen 17
Erziehung der Kinder bei den Tanguten 144 
Erve (Ervum lens) 98 
Esel, wilde 254
Eselsmilch (Euphorbia esula) 98
Espe (Populus tremula) 74
Espenwald 215
Ethnographische — Dinge 138, — Sammlung 

86, 162, —s Museum 45
Etikette 68
Etzin-Gol 32, 34, 41 f., 46, 51, 236 f., 241, 

244 ff., Fiirst von — 246, -Tal 246
Europa 18, 78
Europaer 149, 189 f., 202
Europaische Bewaffnung 190
Eurotia ceratoides 95
Eyangelium 116
„Ewiges Licht" 270
„Ewige Ruhe“ 4, 27
Expedition 1, — nach Kuissu 148 ff. 
Expeditions-boot 112, 114, 138, -gepack,

Teilung des — 138, — -plan 117, 177, 214, 
234, 236, -programm 86

Fackeltrager 132
Fackelzug 86
Faden 36, 46
Fahre 103
Falkę 36, 58, 92, 139, 143, —, groBer, aus der 

Klasse der Gennaia 78
Falkę (Gennaia milvipes) 8
Falken vom Typus Tinnunculus 37 
Falter 92
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Fanatismus der Tibeter 253
Fanse 74, 92, 97 f., 105, 106, 234
Fasan 164, blauer — 195, gewohnlicher — 78 
Farberrot oder Kropp (Rubia cordifolia) 103 
Fata Morgana 51, 62, 92
Fauna 16, 21, 74, 94, 98, 100, 178, — in 

Nordost-Tibet 254, — ornithologische 77
Fausthiihner (Syrrhaptes paradoxus) 31 
Fausthiihner (Syrrhaptes paradoxus und

Syrrhaptes tibelanus) 143 
Federmesser 154
Feier — zu Ehren des Wassers .132, — des 

Todestages Zsonchawas 132
Feldbestellung 138, 215, 249
Feldkrauter 100
Feldlerche 143
Feldmause 139
Feldsperlinge 100
Feldstecher 222
Felle ais Tauschobjekt 110
Felsen-Feldtauben (Columba rupestris) 77 
Felsenhuhn „Ullar“ (Megaloperdix tibetanus)

256
Felsenschaf, s, Nahoorschaf
Felsenschwalben (Biblis rupestris) 77 
Felsit 73, -porphyr 73 
Ferme (Meierei) 8 f.
Feste, s. „buddhistische —“
Festungs-mauer 166, -stadt, s. CharaBaischen 
Fetischismus 18
Fetthenne oder Mauerpfeffer (Sedum 

hybridum) 98
Feuerwerk 86, 130
Fichte 63, 77, 98, -— (Picea schrenkiana) 74
Fieberfrost 152
Figuren aus Papier 134
Filchner, Dr. W. IX ff., 123
Filz 56, -kraut 98, -stoffe 110, -zelt 10, 18 ff.,

29 f„ 42, 52, 57
Filzzelt (Barun Oergó) 15, 130
Finger-hut (Potentilla) 57, -kraut 98
Finkenarten 143
Fisch 148, 156, -reichtum 245
Fische im Kuku-Nor 142
Fischmóven (Larus ichtyagtus und Larus

brunneicephalus) 143
Fischreiher, graue 40, 53, — (Ardes

cinerea) 40
Fischreiher und FluBregenpfeifer (Aegialites 

dubia) 100
Flachs 64
Fledermaus 93, 254
Fliederarten 63, 125, Fliederbaum 125,

heiliger Fliederbaum 131
Fliegen 56, 92, 98, 143, 191
Flinten 100
Flora 63, 94, 103, 137, Wusten- — 96 
Flugsand 42
Fluhyógel (Spermolegus fulvescens und 

Prunella rubeculoides) 104
Flufistauung, alte 43 f., 46
Forschungsergebnisse 241 ff.

Fossiler Fisch 206
Frauen-getrank 182, klagende — am Tetung 

103, Lama und — 133, Zutritt der — zum 
Kloster 133

Freiheit des Willens 2 f.
Fresken von Heiligen 238
Freudenfeuer in Gumbum 133
Frosch 53, — (Rana amurensis) 94 
Froschlóffel, gemeiner, oder Wasserwegerich

(Alisma plantago) 103 f.
Fruchtbarkeit der Oase Diin-Juan-Yn 62 f. 
Fruchtesammelnder Mensch (Lebensrad) 27 
Fuchs, 20, 74, 98, 143, 156, 167, 195, 245, 254,

-schwanz auf Hut 186
Fiihrerlohn 188
Fu-Tai 111, 114, 172, — Richter von Lan- 

Tschou-Fu 114, Geschenk d es— 114
Futterer, Prof. Dr. 141
Futtermangel 20, 95
Futterwicke (Vicia sativa) 104
Fyi-Gu 100
Fyn 103

Ga-u 145
Galdan 262, 268, — Gomba 120, Sarkophag 

aus Gold in —- 264, Ssuburgan mit Ge- 
beinen Zsonchawas in — 267

Gandan 272, Kloster — 10
Gangja-Tan (Ort) 197
Gangu-Kou (Dorf) 98
Gangyn-Daban 19, 250
Gansa-Gou-Pafi 106
Gans, indische (Anser indicus) 254 
Ganse 20, 39 f., 143, -marsch 125 
Gansedistel (Sonchus arvensis) 96 
Gansefingerkraut (Potentilla anserina) 96 
GansefuB, klebriger (Chenopodiuin botrys)

142
Gansesager (Mergus menganser) 143, 212 
Gan-Ssu 101, 126, 137, 161 f., 176, 178,

229, 232, Vizekónig von — 176
Gantschjur-Dantschjur 134
Garn 30
Garnett 66
Garnison 217, 230, Tschen-Tai, Chef der —• 

Lan-Tschou-Fu 116, Chef der — Pin-Fan 
101

Gartenpflanzen 105
Ga-Scha 164
Gastfreundschaft 192
Gastgeschenke 33
Gautama 172, -Buddha 125
Gazella przewalskii 100
Gebeine Zsonchawas 125, 263 f.
Gebete fur Dalai-Lama 259
Gebetbuch, goldenes 210
Gebetglocke, s. Choncho 28
Gebets-hauschen 72, -opfer 85, -rad, s. a. 

Hurde 134, 173, -statten 123, -teller 153, 
-tempel 211, -trommel 173, 210, -iibungen 
22, -wimpel 80, 95
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Gebirgsbock =  Kuku-Jaman (Pseudois
Burrhel) 74

Gebirgs-exkursion 248, -fichte 72, -flora 178,
-schaf 74, -walder 78 

Geda-Schan-Gebirge 233 
Gefahren, „bestellte" 190 
Gefiingnis 259 
„Gefiihl" 26
„Gegebenes Leben" (Lebensrad) 27 
Gegen 123, 126 ff., 166, 199, 201, 258, 264, —

Da-Lama 192, Hinrichtung der acht — 126 
Geier 139, braune — 37, —■ ais Leichen-

vertilger 262
Geister-beschwórung 268, —, bose und gute

23, —, mythische 23 f. (s. Bariten)
Gelber FluB 49, 86, 95, 97, 104, 136, 164, 254

(s. Huang-He)
„Gelbhiiter" 120, Gelber Hut 119, Gelbe

Mutze, 123, 132, Gelbe Sekte 65, 117, 180 
Gelehrte 264, deutsche, englische, franzosische

— in Lawran 207 
Gelehrte, indische 253, s. Pundit 
Geliibde, geistliche 28 
Geliig-Pa-Sekte 119 f.
Gemiise-bau 166, -garten 63 
Geognostisclie Beobachtungen 157 
Geologe 36, 134
Gendun-Tschschjamzo 264
Gerichtsgebaude 259
Gerste 64, geniahlene — 154
Gerstenkultur 256, Gersten- u. Hirsemehl 15,

132
Gesandter, chinesischer, in St. Petersburg 230 
Gesang der Chinesen auf Reisen 102, — der

Mónche 131
Geschenke fur den Dalai-Lama 177
Geschichte, tibetische 118
Geschichte der Wiedergeburlen 264, 266,

268 ff., 278, 280 
Geschirrscherben 44 f.
„Geschlechtstrieb" 26 
Gesichte 268 
Getreidebefórderung 110 
Gewaltmarsche 247 
Gewandscharpen 167
Gewehre 145, 179, 189, 248, Handel mit —n

111, japanische — 135 
Gezkui 128 
Gichtrosen 137 
Gilen-Nor 6
Gipskraut (Gypsophylla acutifolia) 98
Gletscher 149
Glimmer 155
Glockenlauten 134
„Gluckliches Kind" 268
„Gliickliches Kloster", s. Galdan-Gomba
Gliicksscharpe, s. Chadak
Glycyrrhiza uralensis 95
Gneis 54, 56, 58 f., 73, 157
Gobelins 239 ff.
Gobi 16, 29, 36, 41, 54, 87, 120, 236, 246,

-Wiiste 10, Mittlere — 29

Gobi-Altai, s. Mongolischer Altai
Godja-Wopu-Tan 97 f.
Goitzo 35, 49, 52, 54, — Tal 53, 235
Gold 206, -ader 167, -brokat 99, -graber 254,

-lager 216, -staub 224, -stickereien ais 
Opfergabe 129, -wascherei 106

Gold- und Silberfasan 66
Gold- oder Steinadler 78
Goldammer (Tisa variabilis und Cia 

godrewskii) 77
Goldenes Dach 126, 164, 205
Goldene Urnę 268, s. Sserbum
Go-Liin-Diin (Dorf) 98 f.
Go-Liin-Diin-StraBe 98
Goman-Dazan 198
Gong 81, 84, 131, 134
Gong-Chan 123
Gott der Fruchtbarkeit 102
Gott der Viehzucht 82
Gótter 27
Gótterbilder, buddhistische 45, 48
Gottesdienst 12, 22, 28, 123, 218
Gottesdienstliche Handlungen 259
Gótze, zehnkópfiger 216, mongolischer und 

chinesischer — 101
Gólzen-bild 50, 80, 239 f„ 244 f., — aus Lehm 

156, s. Zaga, — auf Seide und Papier 239, 
-figuren 22, -hauser 13, -tempel, s. Lhakan

Grab der Frau des Zin-Wan 72
Grammophon 49, 66, 148, — und Tierlaute 37 
Granit 19, 54, 56, 58, 157, grobkórniger — 155 
Granulit 73
Grasbrand 195
Graser 245
Grassanger (Sylvia nana) 57
Graswuchs 254
Grauganse (Anser anser) 40, 53
Greenwich 45, 59 103
Greife, braune 36, — (Vultur monachus) 20 
Grenze: Alascha—China 233 
Grenzstein 95
GroBe KarawanenstraBe 177
„GroBer Mann“ 166
„GroBer Stein", auf dem Leichen zerlegt 

werden 262
„GroBe StraBe" in Tibet 257
GroBtrappe 249
Grueber, Jesuit 258
Griindlingsart (Nemachilusyarkandensis) 246 
Gu-An-Ssju 194 ff., — ais Karawanenfiihrer

194, — und Handelsfirma 194
Gu-Jiian-Tschschou 86
Guan-In 245
Guang-Ssii 275
Gui-Dui 160, 163 ff., 172 f., 175, 178, 189, 

---- Chinesen 166
Gumbum, Kloster 65, 70, 110, 117, 119, 

120 f„ 124, 126, 128 f„ 130 f., 133 ff., 162, 
164, 168, 177, 180, 214, 217 ff., 225, 229, 
264, 275 f., Altyn-Ssume-Zsu (Tempel) 125, 
Architektur in — 127, Aufenthalt in — 
168 ff., Ausfall der Lamas in — 122,
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Belagerungvon— 122f.,Bevólkerung in — 
126, Fremdenhauser in — 170, Freuden- 
feier in — 133, Haupttempel in — 123, 
Hygiene in — 124, 127 f., Klosterpolizei 
in 132, Kollegien (Tempelschulen) in — 
123, Naintschun-Nationalitaten in — 128, 
Revolte in — 126, Schabdan-Lhakan in — 
125, Ssuburgan in — 121, Stallung in — 
225, Tempel mit dem goldenen Dach 
in — 121, Tschscham-In-Gun-Ssuch 125, 
Tschshju-Chyn (Tempel) in — 125, Ver- 
teidigung von — 121 f., Wohnhauser der 
Mónche in — 121, — = Z elter 105,
Zoktschen-Dukan 125, Zsan-Chan 126

Gummisack fur Tee 150
Guntan 203
Gurbun-Ssaichan 21, 32, -FluB 20, -Gebirge 

30, 32, 246, -Steppe 32
Giirtel 172
Gyantse 12
Gypskraut 137

H aar und heiliger Baum 118 f.
Habicht 58
Hagebutte, gelbe (Rosa pinpinellifolia ?) 56 
Hagelwetter 102
Haherling, dunkelfarbiger (Pterorrhynus 

dawidi) 77
Hahnenkopf oder SiiBklee (Hedysarum poly- 

morphum) 98
Hailis (Populus euphralica) 42
Hainyk 139, 256 f.
Hairchan-Gebirge 36.
Hambo-Lama 70, 273
Hammel-braten 146, 174, -kadarer 152 
Handel und Klóster 29
Handels-Durcbgangspunkt in Tibet 262, 

-hauser 230, -karawanę 22, -niederlage 
180, -straBen 51, 105, -verkehr 13

Handschriftenfund 48
Handwerkszeug der Chinesen 107
Hanf 64
Hara-Chotul 139
Hara-Tanguten 166
Hase (Lepus gobicus) 20, 74, 167, 188, 195, 

246, 254
Hase, kleiner (Lepus tolai) 20
Hasenohr 137, — (Bupleurum scorzoneri- 

folium) 198
Haselhuhn 8
Haubenlerche (Galerida crislata lautun- 

gensis) 77, 92, 139
Hauptkarawane der Expedition 164, 229
Hauptlaster 27
Hauptling 140
Hauptstadt Tibels 12
Hauptverkebrslinien Chinas 120
Haus der Gegen 199
Haustierherden 100, 140
Haute 202
He-Tschou 209, 229

Hebamme 146
Heckenkirsche 98
Hedin s. Sven v. Hedin
Heilige Quelle 54
„Heiliger Baum" 118
„Heiliger Ort" (Potala) 257
„Heiliger See“, s. Kuku-Nor
„Heilige Schriften" 28
Heiląuellen 54, 57, 176, 180
Heiratsbrauche der Tanguten 145 f., Heirats- 

antrag 145, Einbolen der Braut 146, 
Hochzeitsmahl 146, Pferderennen 146

Herden 18, 195, -schutz 99
Herz Buddhas 203, 205
Hilfspriester 170
Himbeere 74, 98
Hinrichtung der acht Gegen 126, — eines 

Verbrechers 17
Hirse 132
Hirtenleben 18, 199
Historisch-geographische Erforschung 

Zentral-Tibets 220, —e StraBe 51
Historisches Obo 54
Hof-Lama 259 f.
Hohepriester 271
Hóhlen der Einsiedler auf Kuissu 151 ff.
Holbo-Zagan-Tologoi 56
Holderer, Dr. 141
Hólle 27, Vorsteher der — 23
Holunder (Sambucus adnata) 103
Holzbiiste 239
Holzfeuer auf Hausdach 134
Holzsaule in Potala 270
Hombo 194
Hontzo-Wan 199
Hornvieh 92
Huang-He 68, 72, 97, 163 f., 166, 177, 180, 

215, 217, 226, 229 f., 232, 234
Huang-Ho 102, s. auch Huang-He 
Huhn, Symbol der Wollust 23 
Hiihnereier 57
Hummel 56
Hunde 30, 130, 175, 195, Beschiitzer der — 

13, —, herrenlose 15, -meuten 100, Hund 
und Tochter des chinesischen Kaisers 144

Hurde 172
Hiitten, mongolische 234
Hybriden 139
Hygiene 127

Iche-Argalinte 247
Iche-Gol, FluB 80
Iche-Gun 38
Iche-Gun-Chuduk (Flecken) 246 
Ichetungun-Chuduk (Brunnen) 95 
Iche-Ulyn-Kette 95
Idam Chewadschra 291 
Illumination 169 f.
Iltis 74, 143, 254
Indien 14, 205, 262, 264, 271
Indisch 12
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Indische Lehre 2, 3
Indischer Ozean 254
Indus 254
Infanterie 101, 116, 217, SchieBergebnisse der 

chinesischen —■ 161
Inkarnation 12f., 80, — Zsonchawas 172, 

— zweiten Ranges 201, Dreizehnte — 219
Inpan-Schui (Ort) 95
Insekt 93, 137, 139, 143, 191
Insel im Kuku-Nor 141
Iris 57
Irkutsk 1
Iwanow G. 1, 43, 66, 93, 238, 247 f.

Jacke, schwarze 172
Jagd 72, 98, 179, — auf wilde Ziegen 4, 6, 

-verbot 195
Jager 4, 254
Jamb 209
Jamun 166, -Hit, Kloster 64 f.
Jan-Tsche (Salzsee) 96
Japan 135, -erfreund 170, -ische Armee 161 
Jchannisbeeren 98, 137 
Jiiang-Dynastie 243 
Jiin-Tai-Tschan 97
Jungfernkranich (Anthrogoides virgo) 92 
Jurtę (Filzzelt) 6, 8, 92 
Justiz, chinesische 31

Kabarga 195
Kafer 92, 98
Kai von Lan-Tscliou-Fu 232
Kaiser von China 15, 45, 172, 268, 275 
Kaiserin von China 172 
Kalk-platte 157, -staub 225 
Kalmiicken 253, 272 
Kam 77, 278
Kamei 19, 34, 59, 91 ff., 103, 109, 117, 124, 

130, 138, 176, 233, 248, Marschordnung 6, 
-treiber 170, -wechsel 57, -zucht 96, 256

Kanalisationsanlagen 43
Kanone 122 f., 163
Kan-si 134
Kant, Immanuel 2
Kap Tschono-Schachalur 159
Karabiner 101
Karausche (Carasius auratus) 41 f., 246 
Karawanę 105, 112, 137, 160, 180, 195, 213,

247 f., — des Dalai-Lama 176, Marsch- 
leistung der — 51

Karawanen-kreuzungspunkte 233, -pliinde- 
rungen 214, -schnittpunkt 120, -straBen 
38, 91, 101 i'., 108, 136 f., 164, 171, 195, 225, 
-ziige 168

Karius, Ingenieur 66
Kartenaufnahmen in Tibet 253
Kartoffeln 64
Kaschgar 63, 110, 120
Kasnakow, A. 43
Kastanien 105
Kasteiungen 124

Katzen 246, -pfótchen 98, wikle — 254 
Kaufleute 101, 246 
Kauhjuappen 94 
Kaup (Poecile affinis) 212 
Kavallerie 101, 116, chinesische — 161 
Kavallerist 209 
Kendyr (Apocynum) 55 
KernbeiBer (Mycerobas carneipes) 77 
Kgarma 192 ff.
Khan Srou-Zsan-Gambo 257 
Khan Ujati-Zsanbo 264 
Kiang (Asinus Kiang) 143 
Kiebitz 39
Kiefer 254, —nwalder 211
Kieselstein 157
Kind und Mntter (Lebensrad) 27 
Kirchenfest, grofies 169 
Kirchenfiirst des Buddhismus 12, 268 
Kjachta 4 ff., 9, 16, -Urga-Trakte 6 
Kjachtenser 4 
Kjedor-Dukan 205 
Kleiber (Sitta przewalskii) 212 
Kleiber (Sitła villosa) 77 
Kleie 105
Kleinhandel 110
Kleinod im Lotus 118
Klepperjagd 4
Klima (Tibet) 256, klimatische Gegensatze in

Tibet 254
Kloster 19, 29, 99, 164, 176, 180, 210 ff., 215,

218, 225, 263, 265, 267, — in Ui 269 
Kloster der 100 000 Bilder 117 
Kloster der 100 000 Burchane 120 
Kloster des Dagoba 120 
Kloster-abt 28, -polizei 132, -vorsteher 14,

22, 108, -verwaltung 124 
Knabenalter. (Lebensrad) 26 
Knabenkraut (Orchis salina) 142 
Knoblauch 64
Kohlenfórderung durch die Chinesen 73
Kohlenlager 73, 160
Kolbenenten (Fuligula rufina) 40
Kolkraben 139, 143, 174
Kópfe von Verbrechern ais Abschreckungs-

mittel 105
Kollegium, buddhistisches: Fakullat der Be-

Irachtung 124, — zur Erforschung der 
mystischen Literatur 124, — der Tantra 
124 f.,wissenschaftl.-med. -— 123

Kolloąuium, Sieger im — 124
Kolonien 18
Kolonisierung Mongoliens 9
Kon-Emen (Ort) 216, — Goldlager 216,

-Moschee 216 
Konfitiiren 49 
Konglomerate 72, 107 
Kónigsmórder, Flucht der — 108 
Konservalivismus 18 
Konservenbiichsen 154 
Konsul, russischer 12 
Konsulatsgebaude in Urga 10 
Koralle. versteinerte 157
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Koreanische — Reitpferde 223, •— Schwarz- 
schecken 223

Kormoran (Phalacrocorax carbo) 39 f., 143 
Korn-bau 166, -ernte 138, -felder 62, 105, 160,

-speicher 110
Korsak (canis eckloni) 143
Kosaken 15, 117
Koschewnikow 273
Kosmische Krafte 20
Kotwitsch, W., Prof. Dr, 241 f.
Kozlow, P. K. 67, 191, 210, 220, 255, — und 

der Dalai-Lama 214, 220, 273,. — und die 
Nonne 29 f., — in Urga 273, — und der 
Wahrsager 48

Krahe 174
Kranich 20, 40, 53, —, schwarzhalsiger (Grus 

nigricollis) 254
Krankenstarkung und Heiląuellen 176 
Krankheiten, epidemische in Tibet 256 
Krasnojarsk 1
Krauter, heilkraftige 124
Kresse, breitblattrige (Lepidium latifolium) 96 
Kreutner 125
Kreuzkraut, gemeines (Senecio vulgaris) 98, 

—, rankenblattriges (Senecio erucaefolius 
103, 137

Kreuzschnabel (Loxia himalayana) 211 f. 
Kriegsrat in Luzza 183
Kropfantilope (Gazella subgutturosa), von 

den Mongolen „Charasulta" genannt 31, 48
Kuan-Gou-Tschen 97 f.
Kuckuck (cuculus canorus) 78
Kuckucksuhr 172
Kuh 139, 256
Kuhstelze, nordische (Budydes borealis) 53 
Kuissu, auch Kuisso (Insel im Kuku-Nor)

141, 147 f., 151 ff., 158 ff., 161, Aufnahme 
in — 155, — Burkane 153, 155, Einsiedler 
auf — 150, 154, 156, Fauna auf — 156, 
— Geognostische Beobachtungen 156 f., 
Gesteinsarten 151, 155, Hóhlen auf — 
151, LoBbodenl57, Oberflachenbedeckung 
151, 155, Obos 147, 150 f., 157, Pferde 152, 
156, Raketensignale 155 ff., Schafe 153, 
156, Ssuburgan 152, Tempel auf — 153, 
155, Tiefenmessungen bei — 157 ff.,
Trinkwasser auf — 156, Ziegen 154, 156

Kuku-Choto 21
Kuku-Jaman (Pseudois Burrhel) 66, 76 ff. 
Kuku-Nor 1, 86 f., 91, 96, 104, 110, 112, 129,

136, 138 ff., 143 f., 148 ff., 156, 159 ff., 
178, 180, 189, 220

Kuku-Nor (Bezirk): 257, Bodenprofil 159, 
Fischreichtum 143, Gebirge 158, Insel im 
— 91, 141, Lelim- und Sandboden 159, 
Nomaden 126, Quellen 142, Steppe 142, 
—, Streitobjekt zwischen Mongolen und 
Tanguten 143, Sturrn auf dem — 151, 
-Tanguten 101, 122, 149, Temperatur 147, 
Tiefenmessungen im — 159 f., Verdun- 
stung d e s -----Wassers 142

Kulan, s. Kiang

Kulian-Hóhen 100
Kult-gefaBe 45, 137, -gerat 68, -stalten,

buddhistische 108
Kumys 246
Kuntschen-Shamjan-Schadbi 197
Kuntschen-Shamjan-Schadbi-Dorsche 198
Kuntschen-Tschoinshun 198
KuB der Liebenden (Lebensrad) 27

Labkraut, echtes 137
Lachmóve, scliwarzkópfige (Chroicocephalus 

ridibundus) 39 f.
Ladin-Lin 217
Ladschi-Lin 164
Lama 2, 12 f., 20, 22, 29 f., 54, 61, 65, 72, 

81 f., 94, 99, 106, 108, 118 f., 123 f., 126, 
128, 131 ff., 145 f., 148, 153 f., 156, 166 f., 
169, 172, 180, 189 f., 201, 204, 209, 215, 
259, 262, 264, 266, 278

Lama: Asketen 262, Ausfall gegen die Dun- 
ganen 122, Beschwórungsformeln der — 
153, Gastfreundschaft bei den — auf 
Kuissu 154, 156, Kniegebete der — 125, 
langnasiger — 118, Patente der — 29, 
schwarze — 132, Selbstzucht der — 128, 
— mitZepter 132, Waffenhandwerk u. Ver- 
teidigung der — 122, wandernde — 130

I.ama-Awan 101
Lama-Ischi 91
Lamaisches Kloster 10
Lamaismus 253, 276
Lamaite 120
Lamm-braten 67, fleisch 246, -schenkel 154 
Lammergeier 139, — (Gypaetus barbatus) 78 
Lammfell 202
Lampen in Potala 270
Lan 103, 171, 190, 209
Land- und Uferschwalbe (Hirundo rustica 

und Cotile riparia) 60
Landesverteidigung der Mongolei 278 
Landwirtschaft 94, 96 
Lankaster-Stutzen 71
Lan-Tschou-Fu 86 f., 96, 110, 136, 214, 225 f., 

229 f., 232 f., Gouverneur von — 231
Lan-Tschou-Fu: Abreise von -— 232, Amts- 

gebaude in — 230, Besuche in — 111 f., 
Briicke, schwimmende in — 232, Buch- 
druckereien in — 230, Einkaufe fur Dalai- 
Lama in — 232, Garnison in — 230, 
Handelshauser in — 230, Kai von — 232, 
Schulen in — 230, Wasserrad in — 233, 
Zeitungen in — 114

Lanzen 145, 179, 192, -feier 132
Larmdrossel, groBe (Jantliocincla maxima) 

211
Lattich 98
Laucharten (Allium sp.) 142
Lausekraut, s. Moorkónig
Lausekrautarten 142
Lawran, Kloster 28, 132, 176 f., 179 f., 187, 

189 f., 193 ff., 197, 199, 201, 203 ff., 207,
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213 f., 216 f., 229, 276, Aberglaube 203, 
Anzahl der Mónche 201, Festtage in — 
208, Goldenes tibetisches Gebetbuch 210, 
Griindungsgeschichte 199 f., Handels- 
viertel 202, Hauptdruckerei Zoktschen- 
Dukan 204, Haupltempel und andere Bet- 
hauser 205, Klosterwehr 203, Kostbar- 
keiten in — 204, MiBtrauen der Larnas 
gegen Europaer 202, Museum, naturhisto- 
risches 206, Musterkloster 200, -Pilger 
197, Prozession in — 208, Rentei 206, 
Reservewehr 203 f., Sammlung tibetischer 
und indischer Schriften 206, Schatz- 
kammer 206, Schenkungen an das Kloster 
207, Selmie fur Medizin und Symbolik 
204 f., Sherdun-Tschemo, Haupt-Lkahan 
204, Ssuburgan Guntan 205, Zentrum der 
religiósen Aufklarung und der Ver- 
waltungsangelegenheiten des Amdo-Pla- 
teaus 1, Zsolik-Zeremonien 208 ff.

Lawran-Nerwa 203
Leben Buddhas 243
Lebensmittel ais Opfer 129
LebensprozeB des einzelnen Individuums 25 
Lebensrad, s. „Rad der Welt“
Leeres Haus (Lebensrad) 27
Legende iiber die Abstammung der Tanguten

144
— iiber die Befreiung des Klosters 

Gumbum 122 f.
— iiber den Kuku-Nor 140 f.
— von dem Schimmel 108

Lehm-bauten 164, 216, -boden 138
Lehre des Buddhismus iiber die Entstehung 

der materiellen und geistigen Welt 24
Lehre iiber die Entstehung der Wieder- 

geburten oder Verkórperungen 24 f.
Leichen auf dem Transport zur Verbrennung 

(Lebensrad) 27, -aussetzung bei Tan
guten 147, -feier 262, -transport 262, — bei 
den Tanguten 147, -zerlegung 262

Leopard 254, ausgestopfter — 126, -enfell 179 
Lerche, tibetische (Melanocorypha maxima)

178
Lhakane 123, 204
Lharamba 268
Lhassa 12, 14 f., 28, 116, 118, 120, 124, 129, 

131, 137, 171, 197 f., 205, 209, 220, 256, 
258, 260 ff., 269 f., 272, 274 f., Admini- 
strative Zentrale 262, Beschreibung von
— 257, Besetzung von — durch Englander 
269, Bevólkerung von — 260, — Burkan 
258, Dakan der Glaubenslehre 260, Dakan 
des Mystizismus 260, Gesamteindruck von
— 260, Griindung von — 257, — ais 
Handelsdurchgangspunkt 262, Marbo-Ri- 
Hugel258, Medizin.Dagan260, — =  „Mon- 
golisches Urga“ 12, Pilgerscharen in — 
260, — Potala 258 f., Privatwohnungen 
in — 258 f., Tempel in — 258, Younghus- 
band iiber — 269 f.

Lhoha 269

Ljan-Tschou 100, 149
Licium chinense 97
Lieblingspferde des Dalai-Lama 223 
Lingor 258, Lingorweg 258 
Linsen 64
Lileraturgeschichte, buddhistische 124 
Littledale 253 
Loba-Gou-PaB 106 
Lob-Nor-See 44
Lobeshymne auf Zsonchawa 120
Lóffelente (Spatula clupeata) 40
Loh-Sser 128
Lolo 280
Lombo-Moke 117
Lomonossoff 197
Lorbeerbaum 63
LóB 156 f., 225, -boden 104, 107
Lotosbiume: Kelch der — 118
Lou-Chu-Schan (Gebirge) 97 ff.
Lowatschen 87, 104, 225
Lowzen-Tobden-Schabdschjiib-Nima 

Chutuchtu 172
Luan-Zon-Gou-PaB 176
Lu-ban-e (Gott) 141
Lu-Chombo 180, 183, 185, Sohn des — ais 

Karawanenfiihrer 186
Luchs 246, 254
Luft, mit LoBstaub geschwangerte 104, —, 

mit Schneestaub gefiillt 58, Trockenheit 
der — 93

Luftspiegelung 20
Lufttelegraphenstation 109
Luntengewehr 74 f., 194
Lun-Wan-Mjao 100
Lussar, s. Loh-Sser
Luxus waren 110
Luzza: Aufeńthalt in — 183 ff., Abmarsch 

von — 187, Fiirst von — 180 ff., Furstin 
von — 182, 186, Kriegsrat beim Fiirsten 
von — 183, Schwager des Fiirsten von — 
188 f., Cberfall in —• 184

MacDonald, General 269
Madajew 19, 43, 62, 68, 87, 158
Magazingewehr 179, 203
Magenkrankheiten 54
Magnussen 66, 234
Maikafer 53
Maimatschen 6
Maitreja 12, 82 f., 85, 200, 202, 204, 274 
Malwę, rundblattrige (Malva borealis) 96 f. 
Manba-Dukan 123, 205
Manchadai-Gebirge 8
Mandal 57
Mandschurische Dynastie 167
Mandschuschri, auch Mantschshuschri 172, 

198 f.
Manufakturwaren 202
Manuskripte 45, 239
Maral 13, 74, 115, — (Cervus asiaticus) 66, 74 
Marbo-Ri 258
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Marder 143
Marzsan-Lha, s. Pei-Ma-Ssy
Masken 45
Ma-Tschan-Schan-Gebirge 96 f.
Matschu 102, 141
Mauer, groBe, chinesische 233
Mauerlaufer, rotfliigeliger (Tichodroma 

muraria) 77
Mauerschwalbe 100
Maulesel 105
Maultier 111, 164, 181
Maus (Mus chevrieri) 74
Medizinischer Dazan 260, ■—s Kollegium 124 
Mehl 105, -geback 33 
Meisenart (Lophobasileus elegans) 212 
Meisenarten (Periparus aterpekinensis, Poe-

cila affinis, Acredula calva) 77 
Mekong 77, 254 
Melonen 107 
Messingkanonen 101 
Mestizen 136
Meteorolog. Beobachter 1, — Beobachtungen

234, — Station 33, 66, 71 
Metallgegenstande, ausgegrabene 45, Metall-

tassen 45, Metallwaren 202 
Migszema 120 
Milane 100, 143
Milch 154, 156, 181, ■—, saure 155
Militar-dienst, russischer 171 ,-----I<onvoi 1,

-----Lamas 84, -----schule 230, — -Revue
in Ssinin 161, -trupps 179

Miliz-Abteilung 166, -soldaten 164
Milligton, P. 259
Minarett 216
Missionar, katholischer 118
Missionshaus 116
Mittlere Gobi 29
Mohammedaner 136, 216
Mohammedan. Geistlicher 216, — Religion

216, — Tempel 43 
Mobn 64 
Mohrruben 64 
Molon-toin, s. Mutgalvani 
Mónchsgeier 139, 143, 174 1'., — (Vultur

monachus) 41, 78 
Monsun, siidwestlicher 254 
Mongolei 6, 12, 15, 29, 42, 60, 114, 120. 130,

227, 233, 272, 276, 278, — und Land der
Tanguten 140, — und Landesverteidigung
278, — und RuBland (Vertrag) 278,
— sucht Schutz bei RuBland 278 

Mongolen 2, 9f., 19 f., 23, 291'., 37, 42, 47,
73, 78 f., 97, 120, 128, 140 f., 158, 168,
170, 201, 242, 256 f., 272, 274, 276,
nomadisierende — 52, Zufluchtstatten der
— 75, — aus Nordgebieten 1, 18, — aus
Siidgebieten 1, — aus zentralen Gebieten
16, -zelt 8

Mongoliens Kolonisierung 9
Mongoł. Altai 16, 21, s. Gurban-Ssaichan,

— Arbeiter 240, — Beamte 10 i., —  Berg- 
wiese 6, Barenfang 64, — -chinesische

Grenze 95, — Fuhrleute 6, — Fuhrwerke
10, — Fiirst 264, 266, 268, — Fiirstin 9,
11, 65 ,'— Gesandter 276, — Klerus 28, 
— Kloster 101, Mittelpunkt des — Lebens
12, — Lhassa (Urga) 272, — Madchen 12, 
— Sonderbotschaft nach Sl. Petersburg 
278, -— Ssytschuan-Expedition 1, — Streit- 
krafte 266, — Tierreich 66, — Truppen 
15, — Walder 6, — Wiiste 51, 95

Mongoł. Driisenglocke (Adenophora potanini) 
98

Mongoł. Ziegen, wilde, oder „Zserenen" 
(Gazella gutturosa) 19

Moorkónig (auch Lausekraut) 98
Moosarten, kriechende 137
Mordplane 268
Morin-Gol 42
Moschee 216
Moschus ais Opfer 129
Moschusochse 215, 254, Jagd auf ■— 215 
Moschustier (Moschus moschiferus) 74, 98 
Moskau 1, 197, 230
Móven 20
Mu-Bai-Tschin 149
Miicken 53
Miihlensteine 43, 105
Mulla 216
Munyngin-Gol 42, 245
Miinze 259
Murmeltier 139, 143, — (Gerbillus giganteus) 

31, — (Tarabagene) 98
Muschel auf Gewandscharpe 167
Muschelhórner 123, 134, 169
Muscheltrompeten 61, 81, 210
Musik 130, 167, —, buddhistische 218
Muskovit 157
Mutgalvani 23
Myricaria gerinanica 93
Mystische Ahnungen 268, myst.-buddhistische

Spriiche 54
Mzo-Gumbum (tangut =  Kuku-Nor) 140

Nabel =  Kuissu
Nachtgebet der Lamas 134
Nadelwald 10, 74, 195
Nagaika 189
Nagard-Schuna 3
Nager 254
Nagetier 98, 188, 246, — (Eozapus setschu- 

arius) 139, -arten 20
Niihnadeln (Legende) 122 f.
Nahoorschaf (Pseudois Burrhel) 74 ff., 

— ausgestopft 126, Jagd auf —- 75 ff.
Naitschun-Zsan-Chan 123, 126
Nak-Tscliii 272
Namarupa, s. Elemente des materiellen und 

geistigen Lebens
Namgan 200, 220 ff.
Nan-Nan-Mjao 102
Nan-Schan 70, 86 f., 100, 149, — Fauna und 

Flora 91, Ost---- 91, —, Provinz 87
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Nan-Tschan-In (Stadtchen) 168
Nan-Tschuan-Kou 117
Napalkow 1, 8, 43, 68, 85 f., 161, 177, 232, 

234, 248
Narin-Chara 57
Nationalitaten in Gumbum 128
Naton-Tal 193
Nalterzunge 137
Naturhistor.-etbnograpb. — Gegenslande 66, 

— Museum 206, — Sammlung 230
Naturwissenschaftliche Sammlung 56 
Ne-Tai 231
Nebenkreise im „Lebensrad" 27
Nen-Gun-Wan, Prinz 126 f.
Nepal 257
Neryk-Ton-Quelle 191
Nestorianer 118
Neues Leben (Lebensrad) 27
Neujahrsfest, chinesisches 68, 225, —, 

buddhistisches 181, Neujahrsnacht 8
Ngolok 143, 201, 204
Nidanen, zwólf (Lebensrad) 24
Nifidun-Tschiin-Zung-Tschii (Festtag) 208, 

210
Nin-Ssan 95
Nin-Ssja 51
Nirwana, s. „Ewige Ruhe“
Njudun-Bulyk (Bach) 37
Nomaden 6, 16, 18 f., 21, 36, 49, 54, 57, 59. 

95 f„ 99 f., 110, 116, 124, 129 f., 139 f, 
147 f., 159 f., 178, 188 f., 193 f., 197, 217, 
241, 254, 256 f., 276

Nonne 29 f.
Nor (Ort) 35, 53
Nor (Wasserstelle) 52
Nord-Amerika 18
Nord-Indien 12, -Mongolien 17, 129, -Tibet 

254
Nordlicher Buddhismus, s. Lamaismus

O ase 29, 163, 165, 247
Obelisk mit chinesischer und mandsch. In- 

schrift 233
Oberlamas 84
Obo 50, 54, 72, 94, 139, 147, 235, — auf 

Kuissu 147, 150 f., 157
Obrutschew, W. 43, 142, 156
Obst-baum 63, -handler 167
Ochse 19
Odermennig, behaarter 137
Offenbarungen des Buddhismus 195 
Offiziere, tibelische 274
Ohren-Fasan, weiBer (Crossoptilon tibe- 

tanum) 256
Ohrenlerche (Otocorys brandłi) 30, 34, 77 
Ohrfasan 78 f., —, blauer (Crossoptilon

auritum) 78, Jagd auf den — 79 
Ohrringe 264
Okonomische Interessen RuBlands und Eng- 

lands in Tibet 278
Ol-Basrelief 131, -bilder 132, -lampen 131

Oldenburg, Prof. Dr. 241, 243 f.
Om ma-ni pa-dme chum 118, 132, 134, 164
Ongiin-Gol 21
Ongon-Mongol-Berge 19
Opfer — der Glaubigen 264, — der Nomaden

129
Opfergerate in Potala 270
Orazio della Penna 120
Ordos 73, 86
Organisation des geistlichen Standes 120 
Orgolyn 108 
Orkan 187
Ornithologische Entdeckungen 248 
Orongo-Antilope oder Chiru (Pantolops

hodgsoni) 178, 254
Orthoklas 157
Ortsrichter 103
Ortzik-Berge 19
OruB 210
Osterfest 57
Ost-Tibet 77, 187, 255, 262, 278
Oxygraphis cymbalariae 97

Pa-Ba-Zoan 103
Pagpa-Tschschan-Rai-Ssig 264
Palast des Kirchenfiirsten in Urga 12, — in 

Gumbum 217
Palmen 230
Pantoffel 106
Papageienbilder 238
Papiergeld 45, 242
Pappel 60, 62 f., 96, 121, 245, — (Populus 

przewalskii) 74, 142, -allee 100, -kolonie 
105, —, orientalische 100, -wald 164

Pappelbaum (Populus euphratica) 55, 58 
Paradetracht 169 
Paradies Sukhavati 243 
Parkanlagen 62 f.
Patent des hochsten buddhistisclien Kirchen- 

fursten 268, — u. Siegel des Chutuchtu 15
Patron des Kuku-Nor 140
Pawłów sk 230
Peganum harmala 96
Pegmatit 155, 157
Pei-Ma-Ssy 106 ff.
Peitsche 128, 132
Peking 66, 68, 120, 135, 161, 176, 214, 272, 

275
Pelmeni 49
Pembu =  Expeditionsleiter 196
Peonia veitchii 104
Periode des geschlossenen Daseins 26 
Perlgras (Melica scabrosa) 98 
Persenningboot 148, Verlust des — 148 
Petarde 225
Petersburg, s. St. Petersburg
Pfeilhase (Lagomys) 36, 74, — (Lagomys 

erythrotis) 167, — (Lagomis ladacensis) 
254, — (Lagomys melanostomus) 143

Pfeil im Menschenauge (Lebensrad) 27 
Pfeilschlange 52
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Pferde 13, 19, 36, 92, 95, 105, 124, 130, 153, 
156, 160, 181, 187 f., 248, 256, 272,
-materiał des chinesischen Soldaten 161, 
-preis 188, -rassenl05, -verschlag, s. Aktyn 
Chure, -zucht 234

Pflaumen, wilde, und Pfirsiche (Prunus 
tomentosa, P. sibirica und P. mongolica) 
74

Pflug 95
Pflugender Mensch (Lebensrad) 27 
Pfriemengrasarten (Stipa inebrians, S. splen-

dens, S. bungeana) 98
Philosophische Schule 198
Photographischer Apparat 222
Phragmites communis 93
Pikett von Milizsoldaten 164
Pilger 80, 84, 130, 148, 164, 197, 201, 206, 

— in Urga 272, Zeltlager der — 130, -fahrt 
9, 12, — der chinesischen Regierung in 
Ssinin 140, -karawanę 129 f., 137, 258, 
-kolonne, buddhistische 164, 259 f.

Pin-Fan-He 87, 100 ff., 225, 234
Pin-Fan-Tal 100
Piptanthus mongolicus 95
Planet 119
Platzregen 137
Pocken 122, -erkrankung des Dalai-Lama 

269, 274
Pokotiloff 60
Polit. Mord 172, polit. Spitzelei 173 
Polizeitruppe 116, 230
Poljutow 1, 66, 111, 149, 168, 177, 190, 195, 

214, 218
Polyandrie 256
Pomi 280
Porzellangeschirr 43, 45
Posaunen 23, 81, 131, 169, -klange 134 
Posdnejew, Prof. 22, 28
Post 60, 68, 161, 173 ff., 196, 248, Absendung 

der — 36, 172 f., 248, -knecht 6, -kutsche 
1, -stationen 6, 10

Potala 14, 257 ff., 260 f., 268, 272, Hoflamas 
in — 259, Gefangnis in — 259, Gerichts- 
gebaude in — 259, Miinze in — 259, 
Schatzhaus in — 259, Ssuburgan in — 259

Potanin 43, 108, 207
Praparatoren 1, 36, 87
Prarien 18
Primel, sibirische (Primula sibirica) 142 
Priester-ornat (buddhist.) 172, -Ieiche aus

Chara-Choto 240
Prophezeiung eines Lama 166
Protektorat durch China 276
Proviantrechnungen 246
Prozessionen 81 ff., — buddhistische 81 ff., 

132, 208, 210
Prunus mongolica 95
Pseudo-Zsolik 209
Przewalsky 4, 18, 56, 61, 71, 76, 99, 102, 136, 

140, 142, 172, 176, 253, — iiber Jagd auf 
Nahoorschafe 76 f.

Przewalsky-Pappel (Populus przewalskii) 96

Pud 45
Pundit (indischer Gelehrter) 253
Purbu, s. Kultgerat
Pyramide aus Zsamba-Hirse und Gersten- 

mehl 132

Quarkkase 154
Quarz 157
Quecke (Agropyrum cristatum) 98 
Quelle, heilige 54, —, heiBe 176, — des Kuku-

Nor 142, — in der Wiiste 92 f., 97

Rabę, schwarzer (Corvus corax) 36 
Rabenkrahe, schwarze (Corone marcrorhyn-

chus japanensis) 77
Rachen eines Ungeheuers (Lebensrad) 26 
Rad des Lebens, s. Rad der Welt 
Rad der Welt 22, 24 ff.
Raketen 155 ff., -signal 155 f.
Ranen-Gomba (Kloster) 180 
Ranen-Shazzon (FluB) 180 
Rardscha-Gomba 167, 176, 186 ff.
RassenhaB in Tibet 266 
Rassepferde 58
Raub-tiere 156, 167, -vógel 139, -ziige 179 
Rauber 104, 164, 189, 192 ff., 254, -banden

187, 194
Rauberei in Tibet 256
Rauberische Gegenden 176, -— Instinkte 189, 

— Stamme 121, 214 f., — Uberfall 190 
Raubwiirger, grauer (Lanius grimmi) 58,

— (Lanius mollis) 37, — (Caudolanius 
tephronotus, Otomella phoenicura) 77

Rauchgras 143
Rauchwaren 202
RauhfuBbussard 98, 143, — (Archibuteo 

hemiptilopus) 41
Rauhgras, silbernes (Lasiagrostis splendens) 

142
Rebhuhn 164, — (Tetrastes severzovi) 256 
Rechte russischer Burger in Mongolien 278 
Rechtspflege, chinesische 179
Reformator der buddhist. Religion 117, 119 
Regengiisse, schwere 91 
Regenperiode 142
Regenpfeifer 151, — (Aegialites dubia) 77, 94 
Reh 13, 98, — wild 8
Reich — der Damonen 27, — der GStter 27, 

-— der leidenden Gótter 27, — der Hólle 
27, — der Nomaden 139, — der Tiere 27

Reiher 20
Reinlichkeit in Gumbum 128
ReisepaB 190
Reitpferde, koreanische 223
Reitunterricht — der Nomaden 16, — der 

Tangutenknaben 144
Religionskult, westlicher 118
Religióse — Betrachtungen und Ubungen 262, 

-— Disziplin 200, -— Sekte in Tibet 257
Reliąuien, buddhist. 83, 206, 264, -verkauf 84
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Reptilien, Blumen und Pflanzen auf Olbas- 
reliefs 131

Residenz des Dalai-Lama, s. Polała 
Rettich 64
Revolution — in China 280, —, russische 28 
Rheumatismus 54, 176 
Rhododendron 137, 254 
Ridley, French H. 116, 162 f., 171, 225 
Riedgras 245
Riesenlerche, tibetische (Melanocoryphoides 

maxima) 143
Riesenssuburgan Guntan 205
Rinbotsche 119, 271
Rinderkarawanen 193
Rispenhirse 137
Ritoden 262
Rkatschun-Tschu-Tal 189
Robinson 152
Rockhill, William 119, 131
Rohprodukte 139
Rohrdommel 40
Rosenberg, O., Prof. Dr. 24 f., 28 
Rosengimpel (Carpodacus dubius) 212 
Rosenkranz 132, 164
Rosinen 33
Rostgans (Casarca casarca) 40, 53, 92, 94, 143 
Rotę Laternen 131, 134, — Riiben 64, — Sekte

117 ff., 180 
Roter Hut 119 
Rotkehlchen 139 
Riibenkultur 256
Rudernde Menschen (Lebensrad) 27 
Ruinen 47, 107, 134 f„ 143, 237 
Russen 35, 49, 161, 183, 185, 268 
Russ. Akademie der Wissenschaften 172,

207, 234, — Blockhaus 9, — Buddhisten
197, — -chinesische Bank 1 5 ,-----chine-
sische Grenze 6, — Geographische Gesell- 
schaft 1, 6, 36, 135, 172, 175, 178, 207, 241, 
273 f., — Gesandter in China 60, — Grenze 
272, — -Japanischer Krieg 70, 269,
— Konsulat in Urga 12 f„ 19, — Kultur- 
arbeit in Asien 272, — -Lhassa — Urga 
197, — Nationalindustrie 114, — Regie- 
rung 246, 273, 276, 278, — Vertrag mit 
Mongolei 278, ZuschuB der — Regierung 
1, — Truppenabteilungen 112

RuBland 13, 33, 166, 170, 224, 269, 275 f., 278,
— und Tibet 224 

Riister oder Ulme 100 
Ruticilla sp. 104 
Riiiidschan-Gewand 168

Sabel 179
Sagę — von Zsonchawa 119 f., — vom Sturz 

der roten Sekte 117 ff.
Saksaul (Haloxylon ammodendri) 31, 54, 

-zweig 45, 152
Saksaul-Sperling (Passer ammodendri) 31 
Salaren 216 
Salix-Arten 21, 74, 96

Salpingotus Kozlovii 236
Sal sola sp. 97
Salueng 254
Salz 139, -boden in Kuku-Nor-Steppe 142,

-schichten 52 
Sandberg 176
Sanddorn, weidenblattriger 137
Sandstein 59, arkesischer — 157
Sandsacke-46
Sanfte 15
Sarat-Tschandra-PaB 253
Sarkophag aus Gold 264
Saugetier 167
Sawana (Ort) 217
Schabden-Lhakan 123, 125, 131
Schad-Ajatana, s. „Sechs Grundlagen ais

Stiitze des BewuBtseins"
Schaf 19, 54, 59, 92, 95, 99, 124, 153, 156,

160, 187, -fell 155, -herden 100, -zucht 234 
Schakjamuni 23
Schalen (Opfergerate) in Potala 270 
Schamanentum 18 
Scham-jai 269
Schamjan-Schadby 195, 199 f.
Schan-Chan 123
Schangyn-Dalai 92
Schara-Burdu 60
Schara-Chada-Hóhen 37
Schara-Chada, d. h. der „Gelbe Felsen" 8 
Schara-Choto (Stadtchen) 96 
Schara-Chotul 87, 138, 160 
Schara-Gebirge 96 
Schara-Tologoinen-Ssume 57 
Scharchai-Hunde-Tal (auch Charchai-Hunde)

19
Scbariputra 23
Schatz-graber 48, -haus 259, -heben 49,

—, verborgener 34 f.
Schellengewander 137 
Schellentrommel 210 
Scherben 43, 45 
Schi-E, Fiirst 65 
Schichazse 116 
Schiefer 73 
SchieBiibung 70 f.
Schiff der Wiiste 92
Schilbis (Ort) 37
Schildwache auf Ol-Basrelief 131
Schilf 52, 54, -rohr 40
Schilfweihe (Circus spelonotus) 94
Schimmel: Sagę von Schimmel 108
Sching-Sa-Hu 119
Schingtsa-Tsio 117
Schirigin-Dolon 94
Schischmarew, J., Generalkonsul 13
Schi-Wa-Zsa (Dorf) 98
Schizopygopsis, — przewalskii, — leptoce-

phalus, — gracilis 142, 156 
Schlange 48, 61, —: Symbol des Zornes

(s. Lebensrad) 23, 27 
Schmerzensgeld 103 
Schmetterling 139
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Schmuckstucke 45, 264
Schneckenklee 137
Schnee-brille 59, -grenze 178, -sturin 58 f.,

191, -treiben 158, -wehen 21 
Schneehuhn, graues (Perdrix daurica) 8 
Schnelladler 143
Schnellenten (Clangula clangula) 40 
Schnepfenibis (Ibidorrhynchus strulhersi)

100, 212 
Schoten 64
Scliowangyn-Hunde (Orl) 30
Schtscherbatsky 2
Schule fur Medizin 205, 257 (Potala), — fiir

Symbolik 205 
Schulen, s. Dukane
Schulterblattknochen 54, — und Wahr-

sagerei 48
Schutzpatron eines Tempels 133
Schwalbennester 67
Schwan (Cygnus cygnus) 39 f., 53, —enzuge

39
Schwangerschaft 146
Schwanzmeise (Acredula calva) 212 
„Schwarze Stadt", s. Chara-Baischen 
„Schwarzes Huhn“, s. Chara-Takja 
..Schwarzer Hund“ =  Jahr 65 
Schwarzkehlchen, braunbauchiges (Rułicilla

erythrogastra) 37 
Schwarzschecken, koreanische 223 
Schwarzstórche (Ciconia nigra) 41 
Schwertlilie (Iris ensata) 142 
Schwein, Symbol der „Verblendung“,

s. Lebensrad 23, 27 
Schwert 145
,,Schwimmende Briicke" 232
Sechs Grundlagen ais Stiitzen des BewuBl- 

seins 26
Sechs Kategorien des bewuBten Wesens 27 
Seeadler, europaischer (Haliaetus albicilla)

40
„Seehotel", „siidliches" 165
Seehundart 156
Seelenwanderung 119
Seeregenpfeifer 92
Stgge, gemeine oder tibetisclie (Carex vul- 

garis und Kobresia tibetica) 142
Seidenstofłe 110
„Sein“ (Bawa) 26
Sekretar — des Atscha-Gegen 128, — des

Dalai-Lama 221
Sekte — der buddhistischen Religion 120,

— der reformierten Religion 119 
Selbstmorde bei Frauen 166 
Selbstziichtigungen 124 
Senfpflaster 36
Shigmed-Wamdo 200 f.
Sibirischer Dompfaff (Uragus sibiricus) 8 
Sieben ausgekochte Seen, s. „Schirigin-Dolon 
Siedelungsplatze, alte 142
Signaldienst 42
Silber-barren 15, — ais Opfer 129, -schatz 

von Chara-Choto 47

Silikate 59
Simse, mongolische, Binsengras oder Rusch 

(Juncus' mongolicus) 104
Singapore 230
Singschwan (Cygnus musicus) 41
Sitten der Tanguten 144 ff.
Sogo-Choto (Tschen-Fan) 87, -Oase 149 
Solanum melongena 104 
Soldaten, tibełische 275 
Sommerpalast des Dalai-Lama 259 
Sommerresidenz des Chutuchtu 15 
Spargel 64
Sparscha, s. „Beriihrung"
Spafimacher 169
Specht 256
Sperber 139
Sperbergeier (Gyps himalayensis) 78 
Sperre bei Todesfall 246 
Spierstraucher 98 
SpieBenten 40
Spornammer (Urocynchramus pylzowi) 158 
Sprache der Donger-Wa 136 
Springhase (Salpingotus Kozlovii) 236 
Ssa-Jan-Zsin (Grenzstadtchen) 96 
Ssan-Laina 128
Ssan-Tschu-Tal 211
Sjsan- Tschuan 136
Ssanakojew 1, 86
Ssanskara, s. Vollbrachtes
„Ssaussaryn-Hurde", s. Rad der Welt 22
Ssarten 110
Sse-Tai 111
Sse-Nbre-Ge-Sum 262
Sselenga-Strom 2
Ssepssul-Daban 8
Ssera 262, 265, 268, 278, „groBer Stein" in —- 

262
Sserbum 268
Sserdun-Tschemo 204
Ssetschen-Gomba 215
Ssetschen-La 215
Ssetschen-Tschii 215
Ssi-Ssja 51, 175, -Sprache 45
Ssin-Dschan 102
Ssinin 86 f., 91, 1011., 109 f f . 115 ff., 135 f., 

159 ff., 164, 167, 171 f., 214, 224 f., 233, 
257, Garnison von — 116, Kleinhandel in
— 110, Kornhandel in — 110, Polizei von
— 116, Pilgerfahrt der Regierung 140, 
Tauschliandel in — 163

Ssinin-He 87, 104, 106 f., 110, 136 f., Klamm 
am — 107, Strudel und Wasserfalie am
— 136

Ssodbojew 1, 64, 247
Ssogo-Nor 37 ff., 45, 51
Ssonin-Changai 19
Ssuburgan 12, 43 f., 47, 63, 95, 121, 126, 153, 

204, 238 ff., 262, 264, Geschichte der acht 
—e 126 f., Guntan- — 205, Haupt- 44,
— auf Kuissu 152, vergoldeter — mit 
Gebeinen Zsonchawas 125

Ssun-Dynastie 243
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Ssun-Schan-Tschen 99
Ssvtschuan 120, 175, 257
St.' Petersburg 1, 2, 24, 28, 86, 135, 140, 207,

224, 230, 241, 278
Stab des Gezkui (Zuchtigungsinstrument) 128 
Stadt- und Bergschwalbe (Hirundo rustica

gutturalis und Biblis rupestris) 232 
Stallung in Gumbum 225 
Stammvater der Tanguten 144 
Statuen 239, 241 
Slatuetlen der roten Sekte 101 
Staub-massen 54, -meer 224, -nebel 61,

-schleier 72, -wolken 93, 187, 213 
Steinadler 98
Steine — auf Feldern 97, — auf Gewand- 

scharpen 167
Steinkauze (Athene bactriana) 37 
Steinschmatzer (Saxicola isabellina) 40,

— (Saxicola pleschanka) 232, — (Saxicola 
pleschanka, S. isabellina u. a.) 77

Stelzenlaufer 92
Sleppen-flora 20, -gras 142, -raute 98, -wiese

143
Sterblichkeit in Tibet 256
Slernmiere (Stellaria gypsophiloides) 93, 98
Stipa splendens 95
Stock- und SpieBente (Anas boschas,

A. acuta) 40, 92 
Stórche, schwarze 104 
Strafexpedition, britisch-indische 12 
Stragal s. Traganth 
Strandwasserliiufer 39 
StraBe, historische 51 
StraBenausbesserung 107 
Straucher 245, auslandische — 104 
Straucher der Caragana- und Ephedra-Arten

74
Strauch-Fasanen (Phasanius decollatus 

strauchi) 164
Streifziige der Tanguten 145
Strohgeflecht 45
Studenten der Medizin 260
Studium der Literaturgeschichte 124 
Stutenmilch 246 
Siian-Fu-Tin 214, 217 
Siian-Hoi-Pu 233 
Siid-Mongolien 129 
Siid-Tibet 137
Siidliches Seehotel s. Wjii-Dzy-Myao 
Sukhavati s. Paradies 
Sumpfmeise (Periparus beavani) 212 
Siimpfe 193, 248 
SiiBwasser in der Wiiste 21 
Sutras 123
Sven v. Hedin: ZumGeleit: Einfiihrungsworte 

z. vorl. Werk VII f.
Sven v. Hedin 56, 116, 253
Symbol des Blutes 119
— der drei Hauptlaster 27 
—, mystisches 132
— der Sonne 119

Syringa amurensis bzw. Syringa japonica 125

Tabaks-beutel 145, -dosen, silberne, chine- 
sischer Herkunft 185, Tabatiere 264

Tabun-AIdan-Brunnen 57
Taktik der japanischen Armee 161 
Talhen-Chairchan 247 
Tam-Din s. Chaja-Griwa 
Tam-Tam 134
Tamariske 54, 245, — (Myricaria) 142, 

deutsche —- oder Cypresse 100, 137
Tanguten 99, 102, 105, 110, 128, 130, 136, 

140, 144 f., 158, 164, 166, 177, 179, 183 ff., 
189 ff., 199, 201, 204, 215, -Attacke auf 
Karawanę 192, Ausriistung junger — 144,
---- Banden 112, — -Braut und Hochzeits-
brauche 145 f., Erbschaftsregelung der — 
146 f., Erpressungen der — 190, 192,
— und europaische Bewaffnung 190,
---- Familie 183, — -Frau (Haarschmuck)
146, — -Gegen 99, — -Karawanę 138 f.,
— -Kind 146, — -Kloster 106, 108,
— -Knaben und Reitunterricht 144,
---- Lager 181, Land der — und Mongolei
140, Leichenaussetzung und Leichentrans- 
port d. — 147, — -Madchen 145, — ais 
Nachbarn Chinas 116, — u. Pferderennen 
146, — und Politik 100, — ais Religions-
lehrer 297,----Residenz 51,---- Schwarme:
BeschieBung der — 190, Sitten der — 
144 ff., Stammvater der — 144, 155, 175, 
Sterblichkeit und Totenritus der — 146 ff., 
Streifziige der — 144, — verhindern 
wissenschaftliche Arbeiten 192, —- -Zelte 
ais Isolierbaracken 147 f.

Tangyn-Tot-Berge 19
Tankar-Ting s. Donger
Tanne (Abies schrenkiana) 142, —■ (Pinus 

sinensis) 63, 74
Tan-Tan-Mjao 100
Tanz 130, ekstastischer — vor Gótzen 84 
Tarabagane oder Murmeltiere (Arctomys

robustus) 249
Taranata 14
Tarbagai 92
Tarlym-Senser-Lan (Haupttempel in 

Tschoibzen-Hit) 171 f.
Tassen 45, 153
Tatung-Ho 102
Tau-Ho 141
Tauben 143
Tauchente (Fuligula) 40, 53
Taucher 39
Technische Werkstatten 230
Tee 19,-----Handelsfirma 111
Teleschew 1
Tempel 55, 83, 121, 153, 162, 189,-----dienst

204, — mit dem goldenen Dach 121, 171,
— des ewigen Lebens 131, — -schulen 
oder Kollegien 123

„Tempel des weiBen Pferdes" s. Pei-Ma-Ssy 
Tcmperaturwechsel, starker, und seine

Folgen 59, 95
Tengeri (Wiiste) 233

301



Tengrie (Geist) 23 
Teppiche 110
ter-zanda, da-terzanda-da 154 
Testament 149
Tetung (auch Datun-He) 91, 104,-----Fahre

103, — -FluB 102 f., — -Gebirge 104, 
---- Gol 102

Teufelsaustreibung in Lawran 208 
„The buddhism of Tibet" 22 
„The land of the lamas“ 131 
Theatergruppe 167, Theatervorstellung 130 
Theorie der Wiedervergeltung 25 .. 
Ti-Rinbotsche 119, 271
Tibet 10, 14, 110, 120, 129 f., 143, 176, 178 f., 

224, 227, 253, 256 f., 259, 269, 272 f„ 276, 
278, 280, —: Ackerbau 256, Bevólkerung 
256, bewaffnete Macht 15, Bezirksein- 
teilung 257, Dalai-Lama und Erforschung 
des Landes 220, Flora 254, Forschungs- 
reisende, europaische 253, Geschichte 264, 
269, HaB gegen die Chinesen 278, Lagę 
von — 253

Tibet und die Mongolei: Befreiung vom chi- 
nesischen Joch 276, 278, Kultur und Re- 
ligion 276, Ókonomische Interessen RuB- 
lands und Englands 278, RassenhaB 266, 
Rauberei 256, Schutz durch England 278

Tibetbar (Ursus lagomyarius) 254
Tibet- Riedgras (Kobresia tibetica) 178 
Tibeter 102, 110, 119, 128, 130, 201, 204, 218,

266, 270 f., — ais Arbeiter 256, Aufstand 
der — gegen China 280, Charakter der — 
256

libetische Beamte 176, — und cliinesische 
Bilder 243, — Fiirsten 266, 269, —s Hoch- 
land 162, 178, 253, — Kónige 120, 264, 278, 
— Malerei 243, — Offiziere und Soldaten 
274 ff., —r Stamm 143, 274

Tiefenmessungen 161, — bei Kuissu 157 f., 
— in Kuku-Nor 150

.Tierdresseure 169
Tiger, ausgestopfter 126
Tjan-Loba (Ort) 95 f.
Tjan-Scban 120
Tjao-Zuj 86
Toch-Tocho 279
Tograk s. Pappelbaum, — Allee 57, — Baum 

42
Tola-Flufi 12, 15, 19, 250, Tola-Tal 10 
Tologoitu-Berg 10
Ton-bauten 43, -geschirr 43, -mauern und 

Walie 46, 99
Tópfer 27
Torgout-Beile, Fiirst 34, 39, 42 f., 48 f., 236 f., 

246
Torgouten 34 f., 42, 46, 49
Toroi-Onze 41, 48
Torzo 37 ff.
„Tote Sladt" 34, 39, 43 ff., 66, 229, 238 f., 246 
Totenkult 124, 246 
Tournefortia sibirica 95 
Traganth 98

Transbaikalien 120, Bewoliner von — 268
Transporttiere 177
Trappe 59, groBe — 57
Tribut 179, 182
„Trieb zum Zieleń" 26
Triebsand 93
Trinkgelder 6
Trischna s. „Geschlechtstrieb"
Triumphbogen 15
Trcmmeln 61
Trompeten 210
Tsamba (Stadtchen) 217
Tscha-Lam 257
Tschagryn-Gol 99 f.
Tschamru-Stamm 140
Tschangansen (Ort) 58
Tschan-Hu 164
Tschan-Rai-Ssiga 262
Tsche-Ma-Dscha-Zon (Kloster) 126
Tschen-Fan s. Sogo-Choto
Tschen-Tai 111, 114
Tscherna-Ganda-FluB 195
Tschernow, A. A. 1, 43, 68, 85 ff., 116, 1491'.,

158, 161 f., 164
Tschelyrkin, S. S. 1, 19, 53, 62, 92, 101, 150, 

158, 186, 190, 247
Tschi-Tschu 180
Tschjan 46
Tschjun-Tan-Ssy 106
Tschoch 45, 102, 209
Tschoibzen (Kloster) 188, — -Gegen 168 ff., 

— -Hit (Kloster) 171 f.
Tschoitschtschen-Tschiitun (Lama) 266 
Tschono-Schachalus, s. Kap Tschono-

Schachalus
Tschorten (Kloster) 203
Tschscham-In-Gun-Ssuk 123, 125
Tschschan-Gagun 215
Tschschen-Bzun-Damba-Chutuchtu 13 ff., 278 
Tschschjamba Rinbotsche 268 
Tschshju-Chyn 125 
Tschshjiiba-Lhakan 123 
Tschsho-Wo-Lhakan 205 
Tschshuchyn 123
Tsja-Zin 167
Tsongkapa 65
Tubdan-Tschschjamzo 268
Tuchum-Nor-See 19 f.
Tuchumyn-Dongyn (auch Tschumyn-Dogen) 

(Kloster) 20
Tugen-Gegen 108
Tuguriigen-Dogyn 21
Tundren Sibiriens 253
Tunschi, Dolmetscher 195
Turkestan-Ost 63
Turmalin 157, — -Kristalle 155
Turmfalke 143, — (Tinnunculus tinnun- 

culus) 78
Turteltaube, orientalische (Turlur orientalis^ 

77
Tuschetu-Khan 15
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U-Tai, Kloster 68, 101, 176, 274 f.
Uberfahrt nach Kuissu (Kuku-Nor) 158,

— auf der Tola 250
Uberfall 180, 256, — auf Karawanę 101, 

Schutz gegen — 164
Uferschwalbe 59
Ugoltzin-Tologoi 33, 36
Uhren 66, -sammlung in Gumbum 172 
Uhu 36, 45, — mit gr. Ohren (Asio otus) 37 
Ui 269, 275,-----FluB 259
Ujan-Bo-Ssjan 105 f.
Ulan-Bulyk 247 f.
-n  -Lawren 123
—--Nor-See 21 
 Ssai 95
— -Zsan-Dan (heiliger Baum) 125

Ulme 62 f., s. Riister, —, krummgewachsene 
(Ulmus pumila) 74

Unabhangigkeit der Mongolei 279 
Unsterblichkeit der Seele 2 ff. 
Unterkunftshauser 102 
Unterrichtsanstalten 230 
Upadana s. „Trieb zum Zieleń"
Uranfang der Dinge 24
Urga 6 f., 9 f„ 12 ff., 18, 53, 56, 61, 68, 120,

168, 218, 220, 234, 246, 249 f., 272, Rast 
in — 15, russ. Konsulat in — 10, 13, 19

Urnę, goldene (Sserbum) 14
Urt-Chairchan 247
Urteilsvollstreckung in der Mongolei 17 
Utan-Schan (Dorf) 98 
Uzur-Chuduk 60

Vasen 45
Vegetation 16, 54, 96, 178
Veilchen 137
Verbindung zwischen Kuissu und dem Fest- 

land zur Winterszeit 154
„Verblendung“ (Lebensrad) 23, 25, 27 
Verbrecher, Hinrichtung der — in Nord-

Mongolien 17
Verdunstung des Kuku-Nor-Wassers 142 
Vergiftung 269
Verhaltnis zw. Chinesen und Tanguten 144 
VerkehrsstraBe 95 
Yerkórperung Buddhas 14 
Yermogenskonfiskation 268 
Versóhnung der siindigen Menschen 124 
Vertrag zwischen England und Tibet 270 ff. 
Viehherden 18
Viehzucht 99, 234, 256, Beschutzer der — 12 
Visitenkarte der Mongolen 32 
Yizekónig von Gan-Ssu 110, 229 f.
— von Indien 269 

Vogel 143, 148, 160, 211 f., 232, 256 
Vogelarten 245, Vogelkolonien 20, Vogel-

knóterich (Polygonum aviculare) 96, 
Vogelleben 195, Vogelschwarme 40, Vogel- 
welt 158

„Vollbewahrtes Leben" 26
„Yollbrachte", das 25

Vollkommenheit, Erreichung der — durch 
den Menschen 125

W achhunde 15
Wacholder, baumartiger 54, 63, 77, 254 
— (Juniperus pseudosabina) 74

Wachtposten in der Residenz des Dalai-Lama 
zu Gumbum 218

Waddell 22
Waffen 36, -handwerk 179, -lager 101, 

-sammlung 206, -tausch 248
Wahl eines neuen Chutuchtu 14 f.
Wald 164, -vernichtung durch die Chinesen 73 
Waldrebe, orientalische (Clematis orientalis

var. acutifolia) 97, -arten (Cl. orientalis 
und Cl. aethusifolia) 98

Wallfahrer 82, 84
WalnuB, gemeine (Juglans regia) 103 
Wandbild aus Chara-Choto 247, 249 
Wankuren (Kloster) 274
Wan-Zsi-Zsin (Ort) 96
Waren-angebote 101, -karawanę, tangutische 

140
Waschfest 53
Wassergott 141
Wasserlauch, gemeiner (Utricularia vulgaris), 

142
Wasserlaufer (Totanus sp.) 94
Wassermangel 55, 97
Wassermelone 107, 114
Wassermiihle 105, 164
Wasserpieper 94, — (Anthus maculatus) 77, 

— (Anthus spinolelta blackistoni) 53
Wasserrad 233
Wassersack 62
Wasserschmatzer (Cinclus cashemeriensis) 

212
Wassertiimpel 245
Wasservorrat 55
Wasserwedel, gemeiner (Hippuris vulgaris) 

142
Webstoffe, wollene aus Tibet 224 
„Wedana", s. „Gefiihl"
Wegebreit oder groBer Wegerich (Plantago 

maior) 97
Wegerich 98,142, — (Plantago mongolica) 57 
Wegzeichen 21
Weiden 60, 99, 245, -allee 100, -art 98, 137, 

-kolonie 105, —, mongolische 54, Weide- 
platze 52, 73, 102

Weidenmiicke, winzige (Reguloides super- 
ciliosus) 77

Weidenróschen, zottiges (Epilobium hirsu- 
tum) 104

Weihe, die braune 40, —, die graue (Circus 
sp.) 53

WeiB- und Hagedorn 137
WeiBbinder-Seeadler 143
Weizenkultur 256
„Welt des Maitreja" 117
Weltanschauung des Abendlandes 4
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Wellliche Lust in Gumbum 132 
„Weltliche Vanitas“ 4 
Werchne-Udinsk 1 
„Wertvoller Herr“ 119 
West-China 110, 227 
Weststiirme 142 
West-Tibet 262 
Widslinjana, s. Erkenntnis 
„Wiedergeburt des Geistes" 14 
Wiedergeburten 264
Wiesen 102, 137, 139, 164, 176, 178, 232, 249, 

-bau 234, -krauter 100, -rankę, einfache 
und kleine (Thaliclrum sifnplex und T. 
minus) 104

Wiesen- oder Wasseralant (Inula britannica) 
104

Wiesenknóterich oder Blutkraut 137
Wiesenkopf, gemeiner 137
Wiesenraute 137
Wildbestand 6
Winchester-Gewehre 112
Windę (Convolvulus ammani) 98
Windwirkung 43
Winterasyl in Gui-Dui 164
Winterquartier der Expedition 174
Wirtschaftliche Hebung der Stadt Urga 13
Wilterungsschwankungen, s. Temperatur-

wechsel
Witwe und Trauersperre 246
Wjii-Dzy-Mjao-Tempel 166
Wohnhauser der Lamas 121
Wolf 20, 36, 74, 98, 143, 167, 191, 245, 254 
Wolfsmilch, sonnenwendige (Euphorbia

helioscopia) 103
Wolle 202
„Wollust" (Lebensrad) 23, 27
Wsere, griine (Ithaginis geoffroyi) 256 
Wsilun (Ort) 189 
Wunderkraft 12
Wiiste 21, 56, 93, 95, Brunnen und Brunnen- 

schachte in der — 21, 56
Wiistengebiete 253, Wiistenhaher, grauer 

(Pseudopodoces humilis) 98, Wiisten- 
landschaft 92, Wustenmarsche 56, 246, 
Wiistenreise: die beste Zeit fur die — 55, 
Wiistensignale 52, Wustensteinschmatzer 
(Saxicola deserti atrigularis) 41, 45,
Wustensturm, schwerer 58 f., Wiistenvogel 
(Podoces hendersoni) 45

Yak 130, 139, 160, 181, 187, 193, 256 f., 272
— wilder 18, 178, 254

Younghusband 269, 271

Zacheldekte-Chuduk-Brunnen 58
Zagan-Bulyk 59
Zagan -Dabassu, Salzsee 95
Zagan -Ssuburgan 60
Zahntrost, gemeiner (Odontites rubra)" 103
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Zaidam 272
Zan-Schab-Chambo 268
Zanidische Disputation 268, — Schule 198
Zarenfamilie 230
Zauberspruch 47
Zaungrasmiicke (Sylvia curruca minula) 77 
Zaw-Dja-Zsai 111 
Zazas 156
Za-Zsi-Schui (Ort) 233 
Zelter, mongolischer 86, — wilder 100 
Zenlralasien 15, 18, 28, 61, 102, 128, 171 
Zentral-Nord-China und Nan-Schan 142 
Zenlrales Amdo-Plateau 178 
„Zentraler Kreis" (Lebensrad) 26 
Zentrum des buddhistischen Kultes 120 
Zeremonie — religióse 133, — zur Errettung

miider Wanderer 134 
Zbo-We-Tan-Tal 233 
Zjan-Lun, Kaiser von China 268 
Ziege 13, 59, 153 f., 156, 249, —, wilde 4, 6 
Ziegel, gebrannte 44, -hiitten 136 
Ziegeltee 154, mongolischer — 33 
Zierat, silberner 110 
Ziergarten 63
Zieselmaus 98, auch Ssuslik genannt (Sper- 

mophilus alaschanicus) 74
Zigarren 49 
Zin 103
Zin-Chai (Chinesisch =  Kuku-Nor)
Zin-Wan, Fiirst 68, 74, 81, Abschiedsfest beim

— 86, Abschiedsgeschenke des — 86,
— in Dyn-Jiian-Yn 64

Zin-Zai 110 ff., 116, 138, 161, 190, 257 
Zippammer (Cia godlewskii) 212 
Zirkularnote an die Tangutenhauptlinge der

Kuku-Nor-Nomaden 112, 138 
Ziładelle 44
Zivilangelegenheiten der Klóster 128
Zivilisation Europas 249
Zogonda (Felis Chutuchta) 53, -Embryonen

53
Zogonda-Oase 247
Zokte-Kure (Kloster) 93
Zoktschen-Dukan 123, 125, 204
Zoologe 139, Zoolog. Garten 13, 65 f.,

— Sammlung 182 
„Zorn“ (Lebensrad) 23, 27 
Zsacha-Dolon (Ort) 95 
Zsagyn-Chuduk 54, 56 
Zśamba 15, 19, 132, 154 
Zsan 275
Zse-Kog-Gebirge 194
Zserenen, s. mongolische Ziegen
Zsolik — Teufel 208 f., Pseudo-Zsolik 209 
Zsonchawa 65, 94, 108, 117 ff., 120, 125, 129,

132, 180, 262, Amulett des — 121, Bild 
des —, mit Blut gemalt 124, Bildnisse und 
Statuen des — 121, 130, — und der Dalai- 
Lama 119, Gebeine des — 262, 264, Mutter 
des — 124,Schriften des — 125, Standbild 
des — 125

Zsosto-PaB 72



Zsuclia 61
Zsun-Du, Vizekónig von Gan-Ssu 229 
Zsun-Hit 79, 81 f., 84 
Zsung-Bum 125 
Zsungli-Jamun 112 
Zucker 33
Zufluchtsstatten der Mongolen 75 
Zugvógel 53
Zungu-Dchera (Ort) 140, 160 
Zurura-Tai 247

Zuslen (Ort) 53
Zwergfliegenfanger (Syphia albicilla) 77 
Zwergsager (Mergus albellus 39 f. 
Zwergstraucher 178
Zwiebel 64, 96
„Zwólf Etappen auf dem Wege zur Wieder- 

geburt" 27
„Zwólf Etappen des Seins“ 26
Zybikow 253, 257, 259, 264
Zygophyllum eurypterum 95
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