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Seiner lieben Frau gewidmet.





Die freundliche Aufnahme, welche die Ver6ffentlichung einiger 
Bruch-Stucke aus dem Tagebuch meiner Reise um die Erde gefunden, 
ermuthigt mich, dem Wunsch meiner Freunde zu entsprechen und das 
Ganze herauszugeben.

Die deutsche Literatur enthalt nur wenige Bucher dieser Art. 
Dieselben beschreiben die Reisen von Hildebrandt aus den Jahren 
1862 und 1863, die des Freiherrn v. Hubner aus dem Jahre 1871. 
die von Dr. H. Meyer aus den Jahren 1881 bis 1883, die des Grafen 
Lanckorónski aus dem Jahre 1889, die von Dr. EugenBóninger 
aus dem Jahre 1890. Der Thierforscher L. K. Selim ar da (1853 bis 
1857) und der Volkswirth Hugo Zóller (1879 und 1880) verfolgten 
ihre besonderen Zwecke auf weniger betretenen Pfaden.

Sehr lehrreich ist es, durch den Vergleich dieser Schriften fest- 
zustellen, wie in den letzten dreissig Jahren die Schnelligkeit, Be- 
ąuemlichkeit und Sicherheit des Reisens sich fortentwickelt hat.

Was ich selber gesehen und an Ort und Stelle aufgezeichnet, 
werde ich auf den folgenden Blattern mittheilen: aber nicht, wie 
gelegentlich ein angehender Schriftsteller versichert, in der „ursprung- 
lichen Form“, sondern einigermassen ausgearbeitet und abgerundet, wie 
die im Lauf der Jahre stets wachsende Rucksicht auf den Leser es 
erfordert, und mit denjenigen Erlauterungen ausgestattet, welche zum 
Yerstandniss des Geschilderten nothwendig sind.

Dr. J. Hirscliberg.
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Einleitung.

en Alten war die Welt eine Scheibe von Landem um 
das Mittelmeer, wenn auch Einzelne schon wussten, dass die 

Erde eine Kugel sei. Nachdem die Romer ihre W e 11 h e r r s c h a ft 
begrundet und Ordńung in den das Mittelmeer umgrenzenden Landem 
geschaffen, wurden zur Belehrung und zum Vergniigen Weltreisen 
unternommen; diese fuhrten von Rom nach Griechenland, Klein-Asien, 
Aegypten , zum Besuch der sieben Schaustucke oder W e 11 w u n d e r. 
Dazu gehórten die Bildsaule des Zeus zu Olympia, der Tempel der 
Artemis zu Ephesus, der Leuchtthurm zu Alexandria, die Pyramiden 
zu Memphis. Von Naturwundern war noch keine Rede; die Natur- 
empfindung war bei den Alten wohl corhanden, aber nicht so voll- 
kommen entwickelt, wie seit Rousseau’s Einfluss im vorigen Jahrhun- 
dert und in dem unsrigen.

Heutzutage fuhrt eine Weltreise rings um die Erde. Die 
bedeutende Entwicklung der Verkehrsmittel durch Eisenbahnen und 
See-Dampfer hat die Gefahren, die Kosten, die Zeitdauer verringert. 
Es handelt sich fur den Mittel-Europaer darum, eine Anschauung von 
der Natur und dem Volksleben in Asien, Afrika, Amerika zu gewinnen 
und auch den Suden von Europa mit den Resten seiner alten Ge- 
sittung und Kunst kennen zu lernen.

Dazu ist mindestens ein Jahr erforderlich. Soviel Zeit stand mir 
nicht zu Gebote. Da ich aber schon vorher der italischen Halbinsel 
vier, der Balkanhalbinsel zwei, Nordafrika zwei, Nordamerika eine Reise 
gewidmet; so war ich vorbereitet und konnte einen kurzeń und 
biindigen Plan entwerfen, der mich in sechs Monaten rings um die 
Erde fulirt, mir den Zauber der Tropenwelt enthullt, meinen Jugend- 
traum, Ceylon zu sehen, verwirklicht und mich doch nicht allzulange 
von den Meinen und meiner wissenschaftlichen Thatigkeit fern halt 
Langeres Zuwarten ist nicht angebracht; mit Hackel sagę ich ,m 
49. Lebensjahr: Jetzt oder nie.

Hirschberg, Reise um die Erde. i



Die Jahreszeit ist mir vorgeschrieben. Am 1. August 
beginnen die grossen Universitatsferien, beginnt meine Reise. Die 
Riclitung der Reise ist durch die Jahreszeit bestimmt. Ich muss 
iiber Nordamerika nach Japan und nach Indien fahren, um in den beiden 
letztgenannten Landem eine weniger heisse Zeit vorzufinden. Die cana- 
dische Pacificbahn und Dampferlinie soli mich durch Nordamerika und 
tiber den stillen Ocean nach Japan, dem Reich des Sonnenaufgangs, 
geleiten. Ich reise allein, zu eigner Belehrung.



1.

Das atlantische Weltmeer.

fj ls ich am 1. August 1892 um 11 Uhr 56 Minuten V. am Bahnhof 
Friedrichsstrasse von meinen Lieben mich losgęrissen, war ich natiir-

lich unter dem Bann der Abschiedsempfmdungen. Allmahlićh machten 
diese der echten Reisestimmung Platz. Es ist doch ein grosses Gliick, 
eine solche Reise unternehmen zu kónnen, zumal wenn man es durch 
eigne Arbeit errungen. Ich halte nichts davon, im Reichthum ver- 
zartelte Knaben und Junglinge um die Erde zu senden.

Ungeheuer war am Vormittag des 2. August das Gewulil an dem 
Sonderzug der Eisenbahn nach Bremerhafen, den die Gesellschaft des 
norddeutschen Lloyd fur ihre Cajiit-Reisenden veranstaltet; hóclist 
stimmungsvoll der Abschied, mit Thranen und Tuclierschwenken, ais 
wir in Bremerhafen den kleinen Dampfer bestiegen, der uns nach dem 
draussen „in der Weser,“ d. h. in einem Meerbusen von hbchst acht- 
barer Breite, vor Anker liegenden Schnelldampfer S p r e e hinfuhrte, wo 
wir mit klingendem S-piel und flatternden Elaggen empfangen wurden; 
und sogleich abfuhren, da die Zwischendeck-Reisenden schon Tags zu- 
vor an Bord gekommen waren.1)

1) Der Platz in der ersten Cajute kostet 400 bis 500 Mark, also ungefahr 
50 Mark fur den Tag; der Platz im Zwisehendeck etwa 100 Mark. Die ganze Ver- 
pflegung ist eingesehlossen, nur Bier und Wein miissen besonders bezahlt werden.

2) Zu 75 Kilogramm-Meter in 1 Seeunde; also gleich 12x 13000 = 156000 
Menschenkraften.

Das Schiff misst 6964 Tonnen, liat 13000 indicirte Pferdekrafte1 2) 
und macht 19 Seemeilen in der Stunde. Seine Lange betragt 487', 
die Breite 52', die Tiefe (vom Hauptdeck, d. h. dem Boden des Salon, 
aus gerechnet) 38'; vom Spazier-Deck bis zum Wasserspiegel 27'. Es 
besitzt zwei Schornsteine, drei Masten, Platze fur 200 Reisende erster, 
fur 125 zweiter Cajute und fur 460 Zwischendecker; es besitzt eine 
einfache Schraube, eine dreifache Expansionsmascliine und ist im Jahre 

1
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1890 auf dem Stettiner Vulkan aus Stahl erbaut und besteht naturlich, 
wie alle Schnell-Dampfer unseres norddeutschen Lloyd, aus sieben wasser- 
dicht gegeneinander abzuschliessenden Schotten, wodurch die Folgen 
von Feuer- wie von Wassergefabr auf das móglich kleinste Maass be- 
schrankt werden.1)

1) Die 1884 in England gebaute „Eider", 450' lang, hatte 6 Millionen Mark 
gekostet. Die Flotte des norddeutschen Lloyd zahlt 76 Dampfer, von denen nur 
25 weniger ais 1000 Tonnen messen.

2) Ein Drittel der vollen Ladung ist Kohle. (Fur ungefahr 17 Tage.)
3) Auf meiner ersten Reise iiber den atlantisehen Ocean im Jahre 1887 habe ich 

(naturlich in Begleitung des Capitans, da es sonst nicht gestattet ist,) das Zwischen- 
deck besucht. 600 Reisende waren dort untergebracht, in drei Abtheilungen; die 
erste ist fur ledige Frauen, die zweite fur Familien, die dritte fiir ledige Manner. 
Jeder hat seine eigene Lagerstatte mit Stroh-Sack und Kopf-Kissen; fiir eine Decke 
hat er selber zu sorgen, doch kann er dieselbe, die er auf seiner Fahrt durch den 
amerikanischen Continent so nothwendig braucht, zum Selbstkostenpreis von der 
Gesellschaft des norddeutschen Lloyd in Bremen oder Bremerhafen beziehen. Dies 
Zwischendeck war besser eingerichtet und geliiftet, ais irgend eines, das ich zuvoi- 
gesehen. Namentlich denke ich noch mit einem gewissen Grauen an das des russi- 
schen Dampfers, welcher 500 russisch-katholische Pilger von Odessa nach Palastina 
befórderte. Aber bei bewegter See herrschte auch im Zwischendeck der „Eider" das 
graue Elend. Willenlos liegen oder hocken alle, jung und alt, auf Betten und 
Gangen. Pausbackige Kinder, denen die dicken Thranen iiber die Wangen laufen, 
klagen „Mutting, ich sterbe," lassen aber doch das wohlgeschmierte Butterbrod 
nicht fallen.

4) Die Schiffe haben ihre Schicksale. Die „Eider" ist inzwischen wrack ge-
worden; und die „ Spree “ hatte, ehe ich die Heimath wieder erreichte, einen Bruch
der Schraubenwelle erlitten, wobei die Umsicht und Thatkraft des Capitans aufs
beste sich bewahrt hat.

Der tagliche Kohlenverbrauch betragt 240 Tonnen1 2 3), die in Berlin 
ungefahr 5000 Mark kosten wiirden, aber naturlich an den Fórderungs- 
statten nur halb so viel. Der Kohlenverbrauch steigt sofort riesig an 
mit wachsender Geschwindigkeit. (Die Eider yerbrauchte bei 16—17 
Knoten 120 Tonnen Kohlen).

Je grósser das Schiff wird, desto mehr schwindet die Poesie der 
Meeresfahrt. Wir stehen hoch iiber dem Wasserspiegel, wir sehen auf 
dem Spazierdeck nichts von der Dampfmaschine und ihrer Arbeit, wir 
hóren und fiihlen davon nur wenig; bis zur Spitze des Dampfers 
kónnen wir nicht yordringen, das buntbewegte Leben der Zwischen- 
deck-Reisenden8) nicht beobachten.

Dies fiel mir sofort auf, wenn ich die Fahrt auf der Spree mit 
derjenigen auf der Eider4 * * *) (1887, von Bremerhafen nach New-York,) 
vollends mit den Mittelmeerfahrten auf italienischen und griechischen 
Nussschalen yerglich.
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Naturlich muss man, um dies zu wiirdigen, auch ganz frei sein 
und bleiben von der Plagę der Seekrankheit. Unser tuchtiger und be- 
liebter Kapitan Willigerod nebst seinen Officieren bleibt uns unsichtbar 
auf der Briicke, bis wir den Kanał durchfahren und das grenzenlose 
Weltmeer gewonnen. Ich machte die Bekanntschaft des Schiffsarztes, 
eines ebenso liebenswiirdigen wie erfahrenen Collegen, und móchte bei 
dieser Gelegenheit, auf Grund hinreichender Erfahrung, denjenigen 
meiner Landsleute, welche zur Starkung ihrer Gesundheit 
Seereisen unternehmen, doch anrathen, mit Rucksicht auf die Tuchtig- 
keit der Schiffsarzte und — auf die Gute der Verpflegung, die deut- 
schen (Bremer und Hamburger) und die ósterreichischen Linien allen 
anderen, wenn es angeht, vorzuziehen.

Das Schiff ist gut besetzt, die gedruckte Listę mit den Namen 
von 289 Cajiit-Reisenden ausgestattet; der festlich geschmuckte Speise- 
saal bei der spiegelglatten See so gefullt, wie der eines grossen schweizer 
Hotels in der besten Jalireszeit; Jeder strebt danach, einen mbglichst 
behaglichen Platz an der Tafel fur die Reisezeit zu belegen und die 
Bekanntschaft seiner Nachbarn, auf die er fur eine Woche angewiesen 
ist, zu machen.

Ich sitze neben dem erstem Maschinisten, der in freundlichster 
Weise Belehrung spendet und mir nach einigen Tagen auch den Ma- 
schinenraum zeigt; gegeniiber einem deutsch-amerikanischen Arzte, mit 
dem sehr bald eine freundschaftliche Unterhaltung sich anbabnt, und 
neben einigen jungen Amerikanern, die beladen mit den tiefsinnigsten 
Weisheitschatzen deutscher Universitaten nach ihrer Heimath zuruck- 
kehren und eine grosse Preundschaft und Liebe zu ihrer geistigen 
Mutter bewahrt haben.

Mit diesen Herren ist ein weit angenehmerer Verkehr moglich, 
ais mit einzelnen Deutsch-Amerikanern, welche das deutsche Vater- 
land mit einer ebenso unbegriindeten wie lacherlichen Missachtung 
verfolgen und gebiihrend zuriickgewiesen werden mtissen.

Zur Ehre des deutschen Namens muss ich aber hervorheben, dass 
diese garstige Menschenart in Abnahme begriffen zu sein scheint. Die 
meisten Deutsch-Amerikaner auf u n s e r e m Schiffe waren geneigt, die 
grossen Eortschritte, welche das geeinte deutsche Reich in den letzten 
20 Jahren gemacht, freudig anzuerkennen. Viele lassen ihre Tbchter 
in Deutschland erziehen, ihre Sbhne bei uns studiren.

Wir fahren vorbei an den Inseln Wangeroog und Norderney und 
an der hollandischen Kuste, welche mit zahlreichen, jetzt Abends schon 
angeztindeten Leuclitfeuern versehen ist.

Bei der Hauptmahlzeit (6 Uhr Nachmittags) erfreut uns eine vor- 
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treffliche Tafelmusik. Abends, von 9 Uhr ab, spielen sie im Saal der 
zweiten Cajute, wo bei zwangloser Unterhaltung ein gutes Fassbier 
yerzapft wird, Vormittags auf dem Spazierdeck; und am Sonntag Morgen 
um 7 Uhr wecken sie die Langschlafer durch einen Chorał. Die Mu- 
siker sind gleichzeitig Aufwarter1) der zweiten Cajute.

So lasst es sich ganz gut leben unter der Flagge des nord- 
deutschen Lloyd, welche den Schlusseł des Bremer Wappens 
mit dem Anker yereinigt, und unter dem schwarzweissrothen Banner 
des deutschen Reiches. Die Dankbarkeit gebietet, mit einigen Worten 
unseres Wirthes zu gedenken. 1857 wurde die Dampfschifffahrts- 
Actiengesellschaft des norddeutschen Lloyd zu Brem en gegriindet. Sie 
unterhalt regelmassige Fahrten nach England, Nord- und Sudamerika, 
im Mittelmeer, nach Ostasien und Australien. Ilire grossen Schnełl- 
dampfer gehóren zu den besten Schiffen, welche den Ocean durch- 
kreuzen. Die Geselłschaft hat grossartige Hafenanlagen und Trocken- 
docks in Bremerhafen sowie in Hoboken bei New-York einen eignen 
Landungsplatz. Seit 1885 erhalt der Lloyd eine Unterstutzung von 
jahrlich 4 700 000 Mark2) vom deutschen Reiche fur die regelmassige 
Postdampfschiffyerbindung mit Ostasien und mit Australien. Einige 
seiner gróssten Schiffe, Spree, Havel (zu je 13 000 Pferdekraften) 
und Kaiser Wilhelm II. sind auf deutschen Werften (Vulcan bei 
Stettin) erbaut. Im Jahre 1892 bat der norddeutsche Lloyd 203 498 
Reisende befórdert, 6 302 161 Mark fur Proviant und 760 000 Tonnen 
Iiohlen yerbraucht. Die Flotte des norddeutschen Lloyd ist heute die 
grbsste der Erde, sie umfasst 242 367 Register Tonnen und enthalt 
10 Schnelldampfer, 14 Reichspostdampfer und 56 Post- und Passagier- 
dampfer. Die Geselłschaft giebt Fahrkarten fur die Reise um die Erde 
aus; man kann alle Schifffahrten, mit Ausnahme der von S. Francisco 
nach Yokohama, auf dem norddeutschen Lloyd vollenden.

Am Morgen des folgenden Tages (3. August) erblicken wir die 
mit zahlreichen Schiffen belebte englische Kiiste: die viereckige Halb- 
insel von Canterbury mit den beiden Ecken, North- und South-Fore-

1) Stewards.
2) Frankreich zahlt Unterstutzung an Dampferlinien gegen 27 000 000 Mark.

England...................... • gegen 17500 000 Mark
Deutschland . . . . • ł, 4 720000
Italien........................... 7 000 000 55

Oestr.-Ungarn . . . • »» 4 000 000 5?

Eussland...................... • 55 5 000 000
Vereinigte Staaten . . • 55 1 100 000
Mexico........................... • 55 2 000 000
Japan ........................... 897 000 55



7

land. Hinter letzterem liegt Dover mit seinen beruhmten drei Kreide- 
klippen. Dann folgt Folkstone, Hastings mit hohem Kreidefelsen und, 
in einiger Entfemung, Brighton. Schliesslich erscheint die Insel Wight. 
Zwischen ihrer Nordkuste und dem Kriegshafen Portsmouth, der auf 
der Hauptinsel- von Grossbrittanien liegt, fahren wir hinein in die 
Bucht von Southampton und werfen daselbst Anker, nachdem wir 
in 20,8 Stunden 393 Seemeilen, also 16 in der Stunde, zuruck- 
gelegt haben.

Die Insel Wight ist schón bewaldet. Die Thiirme vom Schloss 
Osborne durften das Vorbild fur Babelsberg abgegeben haben. Da- 
neben liegt Norris Castle; zwischen beiden ein schóner Park mit 
griinen Wiesen und herrlichem Baumwuchs. Der Hafen des Stadt- 
chens Cowes, an der Nordkuste von Wight, wimmelt von Jachten. 
Wir entdecken auch die des deutschen Kaisers mit der Adlerstandarte.

Die Befestigungen von Portsmouth sehen etwas alterthiimlich aus. 
Die grossen Rundthurme, die in der See errichtet sind, erinnern an 
die von Corfu; sie sind mit Granitplatten belegt, oben mit Kanonen 
versehen, aber scheinbar von Schildwachen ganz entblósst; sie stehen 
weit zuriick hinter den deutschen Befestigungen der Wesermundung.

Von unserem Ankerplatz aus sehen wir nur wenig von der fernen 
Stadt Southampton, hauptsachlich die hohen Thurme des Seemanns- 
krankenhauses.

Ein kleiner Dampfer mit der Flagge des norddeutschen Lloyd 
legt an unserer Breitseite an. Er bringt und holt die Post, denn 
unser Dampfer hat ein deutsch-amerikanisches See-Post-Amt an Bord; 
holt die Reisenden, welche nach England wollen, und bringt neue fur 
Amerika; er bringt auch Besucher und Handler. Sehr bemerkenswerth 
schien mir, dass die Zeitungsjungen, welche im Jahre 1887 nur eng- 
lisches Geld kannten und nahmen, 1892 mit 50-Pfennig- und Mark- 
stiicken vollkommen vertraut sich zeigten.

ITnser Aufenthalt dauert nur eine halbe Stunde; dann lichten 
wir wieder den Anker, fahren zwischen der Hauptinsel und Wight 
hindurch und erblicken bald (17 Seemeilen von Southampton) am 
Westende von Wight die beruhmten drei Klippen, welche den Namen 
der Nade 1 n1 2 3) fiihren: von hier aus wird die Meeresfahrt 
gerechnet.

1) Von Southampton bis Bremen 420 Seemeilen.
2) Needles.
3) log record.

Jeden Mittag um 12 Uhr wird der Logbericht8) auf einer 
Tafel, am Eingange zum Salon, vermerkt und auf einer kleinen Erd- 
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kartę unser augenblicklicher Ort sowie der zuruckgelegte Weg ver- 
zeichnet.

Naturlich ist dann die Treppe von Reisenden belagert. Der Wiss- 
begierige schreibt das Ergebniss in sein eignes Tafelchen, zum dauern- 
den Andenken; der Neugierige iiberfliegt nur die Zahl der zuriick- 
gelegten Meilen und vergleicht sie mit der Gesammt-Entfernung von 
Southampton nach New-York (3056 Seemeilen); der Spielwilthige guckt 
lediglich nach der letzten Ziffer der dreistelligen Meilenzahl, um zu 
sehen, ob er — neun Dollar gewonnen.

Dies ist die erste Art von W e 11 e n1), denen die nhissigen Rei
senden sich ergeben: im Rauchzimmer oder auf Deck werden von 
einem Eifrigen zehn Reisende zusammengebracht, die geneigt sind, 
einen Dollar Einsatz zu zahlen; ihre Namen werden auf ein Blatt ge- 
schrieben und neben dem Namen die Ziffer von 0 bis 9, die jeder 
erlost, indem er das gefaltete, mit einer der Ziffern beschriebene Blatt 
Papier aus dem ais Urnę benutzten Hut zieht; gewonnen hat der, 
dessen Ziffer auf dem Logbericht erscheint, z. B. 3 in 453. (Manche 
wetten zu Zweien auf einen bestimmten kleinsten Werth, z. B. 450 See
meilen.) 1 2)

1) pool, wortlich Einsatz.
2) Nach Westen macht, wenn alles iibrige gleich ist, der Dampfer scheinbar 

iiber ein Dutzend Meilen mehr an jedem Tage, ais nach Osten. Denn nach Westen 
zu werden jedem Tag ungefahr 45 Minuten zugegeben, nach Osten abgezogen.

3) Von Greenwieh.
4) Von den Nadein ab gerechnet.

Unser Logbericht lautet folgendermassen:
Donnerstag, 4. August, 49° 56' N. Breite,

10° 37' W. Lange.3)
(D. h. ungefahr auf der geraden Linie, welche die Westspitze 

von Irland mit der von Portugal verbindet.) Zuruckgelegte Entfer- 
nung 362 Seemeilen4). Gesammt-Entfernung bis heute 362 Seemeilen. 

0 Tage 19,2 Stunden.
Freitag, den 5. August, 50° 38' N. Br.

22° 23' W. L.
(D. h. auf dem Meridian, welcher óstlich von den Azoren liegt.)

Z. E. 453 S. M.
G. E. b. h. 815 S. M.

1 Tag 19,2 Stunden.
Sonnabend, den 6. August, 49° 11' N. Br.

33° 38' W. L.
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(D. h. auf demjenigen Meridian, welcher westlich von den Azoren 
liegt und von Grónland sudwarts bis nach Brasilien nicht auf eine 
einzige Insel trifft.)

Z. E. 444 S. M.
G. E. b. h. 1259 S. M.

2 Tage 19,a Stunden.

Sonntag, den 7. August, 47° 5' N. Br.
44° 25' W. L.

(D. h. auf demjenigen Meridian, der ungefahr die Mitte li alt 
zwischen den Azoren und Neu-Fundland.)

Z. E. 450 S. M.
G. E. b. h. 1709 S. M.

3 Tage 19,2 Stunden.
Montag, den 8. August, 44° 13' N. Br.

54° 14' W. L.
(D. h. auf demjenigen Meridian, welcher das óstliche Drittel Neu- 

Fundlands von dem Rest abtrennt.)
Z. E. 450 S. M.
G. E. b. h. 2159 S. M.

4 Tage 19,2 Stunden.
Dienstag, den 9. August, 41° 43' N. Br.

64° 1' W. L.
(D. h. auf demjenigen Meridian, welchen das westliche Drittel 

Neuschottlands von dem Rest abtrennt.)
Z. E. 452 S. M.
G. E. b. li. 2611 S. M.

5 Tage 19,2 Stunden. 
Rest 445 S. M.

Am Mittwoch, den 10. August, wurde Sandyhook, an der 
Einfahrt in den Hafen von Ne w-York erreicht: bis hierher rechnet 
man das Ende der Meeresfahrt, die 6 Tage 18 Stunden in An- 
spruch genommen hatte. Auf der ganzen Fahrt hatten wir kamn eine 
grosse Welle.

Die Zahlen des Logberichts gewinnen erst an Bedeutung durch 
V e r g 1 e i c h. Es ist nicht nóthig auf Columbus zuriickzugreifen, 
welcher (nach Abrechnung der vier Wochen fur die Ausbesserung des be- 
schadigten Steuerruders) 42 Tage gebrauchte, um auf einem 19 Meter 
langen Segelschiff das atlantische Weltmeer bei giinstigem Windę zu 
durchąueren; und 59 Tage, bei zeitweise widrigen Winden, um heim- 
zukehren.
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Die Zeit der Segelschiffe, welche in mehr ais vier Wochen *) 
zahllose Auswanderer unter unsaglichen Beschwerden im yorigen Jahr- 
hundert und im Anfang des unsrigen nach dem gelobten Lande Amerika 
befórderten, liegt weit hinter uns. Wir haben schon das funfzigjahrige 
Jubelfest der Dampfschiffverbindung zwischen der alten und der 
neuen Welt gefeiert: am 4. April 1838 (also 31 Jahre, nachdem Fulton 
zuerst den Hudsonfluss von New-York bis Albany auf einem Dampf- 
schiff mit der Geschwindigkeit von funf engl. Meilen in der Stunde 
befahren,) fuhr der Rad-Dampfer Sirius von Cork in Irland aus, und 
yollendete das fiir unmoglich gehaltene Wagniss einer ununterbrochnen 
Dampfschifffahrt iiber das atlantische Weltmeer bis New-York binnen 
17 Tagen.1 2 3) Die von Joseph Ressel zu Triest 1819 erfundene, aber 
leider von der ósterreichischen Polizei verbotene (!) Schraube, gelangte 
in den Jahren von 1839 bis 1843 zur Anwendung (durch Smith in 
England und Ericson in den Vereinigten Staaten) und erzielte bald 
eine Geschwindigkeit von 12 bis 14 Knoten.

1) Wegen des zwischen Europa und Nordamerika vorherrschenden Sudwest- 
windes legten die Packetboote die Fahrt von Liverpool nach New-York durchschnitt- 
lich in 40 Tagen, den Riickweg in 23 Tagen zuriick.

2) 1818 war das mit Dampfmaschine versehene Segelschiff Savannah von Nord
amerika bis Liverpool in 26 Tagen gefahron, wobei 18 Tage unter Dampf.

3) 1887 auf der Eider noch sieben Tage und etlicho Stunden. — Der Ham
burger Schnelldampfer Bismarck hat 1892 nur 5 T. 20 St. gebraucht.

Doch blieb es unserer Zeit vorbehalten, durch zusammengesetzte 
Dampfmaschinen und verbesserte Schrauben eine Geschwindigkeit von 
19 und selbst 20 Knoten zu erzielen. Die Seereise von den Nadeln 
auf der Insel Wight bis nach Sandyhook bei New-York, 3056 See- 
meilen, dauert jetzt auf den schnellen Postdampfern der deutschen 
und englischen Linien sechs Tage und einige Stunden,*) so dass tag- 
lich 450 und sogar 500 Seemeilen zuruckgelegt werden. Aber das rast- 
lose und nie zufriedene Menschengeschlecht erstrebt jetzt eine Ab- 
kiirzung der Fahrt bis auf vier Tage.

Sehr merkwurdig ist der Vergleich der Fahrgeschwindigkeit 
bei einer Umkreisung der Erde: 1) Auf dem atlantischen Weltmeer 
taglich 450 Seemeilen. (Nordd. Lloyd). 2) Auf dem stillen Ocean 370 
bis 390 Seemeilen. (Canad. G.) 3) Von Kobe nach Hongkong 280 bis 
290 Seemeilen. (Nordd. Lloyd, Nebenlinie). 4) Von Hongkong bis Co- 
lombo 274—280, ausnahmsweise 304 Seemeilen. (Englische P. & 0. 
Gesellsch.). 5) Von Colombo bis Calcutta kaum 290, ausnahmsweise 
300 Seemeilen. (P. & O.). 6) Von Bombay nach Triest 300 bis 
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336 Seemeilen, einmal gegen den Wind im Mittelmeer nur 250. 
(Oestreich. Lloyd.)

Die Fahrgeschwindigkeit hangt ja wesentlich ab von der Gut-e 
des Schiffes. Aber in den tropischen Meeren (von Hongkong bis nahe 
an Suez) ist auch das zur Verdichtung des Dampfes benutzte Seewasser 
nicht kalt genug, um die grósste Wirkung der Maschine zu entfalten.

Der aufmerksame Reisende sucht móglichst bald uber das 
Dampfschiff und seine Fuhrung durch eigne Anschauung sich zu unter- 
richten; doch pflegt erst am dritten Tage der Meeresfahrt, wenn das 
offne, insellose Weltmeer erreicht ist, der Capitan und der erste 
Maschinist Zeit und Lust zur Unterweisung zu gewinnen.

Wie auf meiner ersten und zweiten Reise uber den atlantischen 
Ocean, stieg ich auch diesmal hinab in die Maschinenraume, auf eisernen 
Treppen tiefer und immer tiefer, und betrachtete mit immer neuem 
Staunen die riesigen Rad er und Wellen, den beriihmten Telegraphen 
zwischen der Commandobriicke und dem Maschinenraum mit „Vorwarts, 
Ruckwarts, Halt“, — von dem unser Heil abhangt. Alles greift planvoll 
in einander. Eine solche in Gang gebrachte Maschine ist einem be- 
lebten Riesen vergleichbar, die Umdrehung der Schraubenwelle dem 
Pulsschlag. Zufallig erfolgt diese Umdrehung ungefahr auch einmal 
in der Secunde, so dass gegen 600 000 Umdrehungen1) nothwendig 
sind, um uns von Europa nach Amerika zu befbrdern.

1) 1 Tag = 24 Stunden = 24 x 60 x 60 = 86 400 Secunden.
7 Tage = 7 x 86 400 = 604 800 Secunden oder Umdrehungen. 

Auf der Eider waren es etwa 777 600.
2) So eine Welle hat einen Durchmesser von mehr ais 2 Fuss, die Schrauben- 

fliigel von mehr ais 20 Fuss. Die Welle geht von der Maschine, die in der Mitte des 
Schiffes sich befindet, bis zum hinteren Ende, besteht aus mehreren Theiłen und besitzt 
Widerlager, so dass sie bei der Drehung nicht nach vorn gleiten kann. Natiirlich 
ist ihre Austrittsstelle durch eine machtige Stopfbiichse gegen das Eindringen des 
Wassers geschiitzt.

3) Hóchst mangelhaft war die Einrichtung auf dem Dampfer Brindisi der eng-
lischen P. & O. Gesellschaft, von Hongkong nach Colombo. Um 11 Uhr wurde die

Ausser der dreifachen Expansionsmaschine, welche die Triebkraft 
fiir die gewaltige Schraubenwelle1 2 3 *) liefert, sind noch mehrere kleinere 
Maschinen vorhanden, eine um die Bewegung des Steuerruders aus- 
zulósen, eine (Dynamo) fur die electrische Beleuchtung des Schiffes 
mit Gluhlampchen. Diejenigen des Salons werden um 11 Uhr, die- 
jenigen des Rauchzimmers um 12 Uhr Nachts ausgedreht; diejenigen der 
Schiffsgange, welche durch ein mattes (mit einem Vorhang zu deckendes) 
Glas auch die Cajtiten erliellen, bleiben die ganze Nacht hindurch 
brennen, damit im Unglucksfalle jeder Reisende sich zurechtfinden kann.8)
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Der Feuerkesselraum sieht aus wie des Hephastos Werkstatte. 
Sechzehn grosse Kessel sind vorhanden, in dereń ungeheure Schliinde 
fortwahrend Kohlen liinein gesclioben werden; auf schmalen Eisen- 
bahnen werden die Kolilenkarren herangeschoben. Diese Arbeiten sind 
anstrengend; vier Stunden betragt die Schicht;1) der Arbeitslohn ist 
betrachtlich, und die Verpflegung gut. Nur weisse Arbeiter werden 
auf unseren Lloydschiffen verwendet.

Riesengross sind die Kohlenraume, aber gewaltig bereits die Liicken 
in den Vorrathen an unserem Besuchstage. Eine Hauptschwierigkeit 
fur die grossen Schnelldampfer besteht darin, die nbthige Kohlenmenge 
aufzunehmen. In dem untersten Kohlenraum sind wir auf dem Kieł, 
nur 2—3 Fuss iiber dem Wasser. Trotzdem ist auch hier die Luft 
ganz gut.

Die Vorrathsraume sind uberwaltigend, die gróssten Laden auf dem 
Lande verschwinden dagegen. Machtige Kasten enthalten in Metall- 
behaltern Reis, Gries, Melil u. dgl. Schinken liegen auf hólzernen 
Rosten, grosse Wurste hangen lierab, Rinder- und Schweins-Halften und 
Viertel schmucken die Eiskammer. In dem Weinlager ist jede einzelne 
Flasche sorgsam befestigt. Mit gemischten Emptindungen bemerken 
wir die Liicken, die wir schon gerissen. Wir waren, nacli dem Gesetz, 
mit Yorrath fiir 30 Tage ausgefahren.2) Ausser den sehr betraclit- 
lichen Susswassermengen haben wir machtige Destillirapparate, um 
Trink- aus Seewasser zu gewinnen. Es ist keine Gefahr zu verhungern 
oder zu verdursten.

Ehrfurchtsvoll und schweigend betritt mit dem Capitan der be- 
vorzugte Reisende die Briicke, was sonst auf das strengste verboten 
ist. Hier verweilen die dienstthuenden Officiere und geben dem Steuer- 
mann am Rade die nothigen Befelile. Danach wird das Steuer- 
hausclien des Capitans mit den Karten und Hilfsmitteln der Scliifffahrt 
besucht. Man befahrt das Meer hauptsachlich nacli der Kartę. Der

Dynamomaschine abgestellt, alle Cajiiten waren dunkel. Mein Naehbar, ein Capitan 
unserer Kriegsflotte, und ich selber forderten (und erlangten) Kerzen fur die leeren 
Leuchter unserer Cajiiten.

1) Die 24 Stunden des Tages sind in sieben Wachen eingetheilt: Erste Wacht 
von 8 Uhr Abends bis Mitternacht; mittlere Wacht von Mitternacht bis 4 Uhr Mor- 
gens, Morgenwacht von 4—8 Uhr, Vormittagswacht von 8—12 Uhr, Nachmittags- 
waeht von Mittag bis 4 Uhr. Erste Hundewacht von 4—6 Uhr, zweite Hundewacht 
von 6 — 8. Dnrch diese Eintheilung andern sich die Wachen fiir jeden Mann an 
jedein Tag.

2) Die „ E1 b e “ des norddeutschen Lloyd fiihrte 1887 fiir 1 000 Menschen 28 000 
Pfund Fleisch, 24 000 Pfund Mehl u. dgl., 48 000 Pfund Eis, 8 000 Flaschen Bier 
und dazu noch 1 000 Liter, 2 000 FI. Rheinwein u. s. w.
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Kurs iiber den atlantischen Ocean schlagt den kiirzesten Weg ein vom 
Ausgang des Canals nach dem Hafen von New-York, geradewegs nach 
Westen, auf dem gróssten Kreise der Erdkugel zwischen den beiden 
genannten Punkten.1) Dies erkennt man leicht auf jeder Darstellung 
der Erdkugel, wahrend auf den Landkarten nach Mercator’s Grundriss 
der Kurs ais eine nach Norden erhabene, krumme Linie erscheint.

1) Der kiirzeste Weg zwischen zwei Punkten auf einer Kugeloberflache liegt 
in dem gróssten Kreis, der durch jene beiden Punkte und den Mittelpunkt der Kugel 
gelegt wird.

2) Klaproth, 1841. Vgl. Poggendorffs Geschichte der Physik, 1879, S. 98.

Benutzt werden die grossen Karten des nordamerikanischen See- 
amts, auf welchen uberall die Tiefe des Meeres angegeben ist, und auch, 
da allmonatlich eine neue Ausgabe erscheint, die von Norden her 
grade vordringenden Eisberge und die zahlreichen Schiffs-Wracken an 
denjenigen Pimkten, wo sie zuletzt gesehen worden sind. Ich habe 
bisher nie das Vergniigen gehabt, einem Eisberg auf hoher See zu 
begegnen.

Das eigentliche Werkzeug, um auf der pfadlosen Wasserwiiste den 
Weg zu finden, ist fur den Schiffer der C om pass.

Die alten Phónicier und Griechen waren und blieben Kiisten- 
fahrer, da sie den Compass nicht besassen. Die Chinesen entdeckten 
die Nordsudrichtung der freischwebenden Magnetnadel, nach ihrer An- 
gabe zur Zeit des Kaisers Huang-ti 2364 v. Chr., nach sicheren Nach- 
richten1 2) 121 n. Chr.; benutzten dieselbe zuerst, um auf dem Lande, 
in ihrem ungeheuren Reiche, sich zurecht zu finden; aber schon 
wahrend der Tsin-Dynastie (265—469 n. Chr.) auch auf Meeresfahrten. 
Durch die Araber kam die Bussole (Muassola arab. = Pfeil) zu den 
Europaem wahrend der Zeit der Kreuzziige. Flavio Gioja aus Amalii 
soli um 1303 den Compass eingefiihrt haben. An dem Brunnen auf 
dem Marktplatz zu Amalfi sah ich eine (in Poggendorffs ausfuhr- 
lichem Werk nicht erwahnte) Inschrift: Prima dedit nautis usum 
Magnetis Amalfis; und die Gestalt seiner Bussole: Auf einer Raute, 
aus Holz oder Rohr, die auf Wasser schwimmt, war die Magnetnadel 
befestigt. Die Chinesen kannten aber schon unsere Art der Auf- 
hangung, wobei die Nadel mit einem Hutchen auf der Spitze eines 
Stiftes ruht, und eine Windrose mit 24 Eintheilungen; wahrend die 
unsrige, mit 32, am Ende des 16. Jahrhunderts von den Hollandem 
eingefiihrt ist. Aber gewaltig hat das Instrument sich geandert, mit 
dem Fortschritt der Wissenschaft! Heutzutage benutzt man auf den 
Seedampfem den Compass von Prof. Thompson (jetzt Lord Kelvin): 
acht gleichlaufende und gleichgerichtete Magnetnadeln sind unter der 
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Windrose an Seidenfaden aufgehangt; die Windrose dreht sieli auf 
einem Zapfen. Das Gehause ist mit Glas gedeckt und hangt in 
Cardani’schen Ringen, so dass es stets in wagerechter Richtung ver- 
bleibt, und enthalt im Innem in der Hóhe der Windrose 2 Steuer- 
striche, die genau gleichlaufen mit der senkrechten Ebene durch den 
Schiffskiel. Der Compass steht dicht vor dem Steuerrad. Der Winkel, 
den die Kiellinie mit der Achse der Magnetnadel bildet, bestimmt den 
Kurs des Schiffes.

Gross waren die Schwierigkeiten bei der Einfuhrung eiserner 
Schiffe; um die Eisenwirkung auszugleichen, sind unmittelbar neben 
dem Compass schwere Eisenkugeln angebracht. Die Seeleute sind mit 
Tliompson’s Bussole sehr zufrieden. Der Erfinder wird auch zufrieden 
sein, da er durcli das Patent ein bedeutendes Einkommen gewinnt und ais 
Besitzer einer schónen Jacht weidlich dem Wassersport huldigen kann.

Von demselben Thompson ist ferner das neue Werkzeug zum 
Lothen, d. h. zur Tiefenmessung. Der Loth-Kórper, von 1 Meter 
Lange, 20 Kilogramm Gewicht, wird vom Hinterende des Schiffes iiber 
Bord geworfen und saust in die Tiefe, wahrend der daran befestigte 
Stahldraht mit grosser Geschwindigkeit von der Rolle sich abwickelt. 
Der Officier, dem der Draht durch die Finger gleitet, fiihlt deutlich, 
wenn das Gewicht unten aufschlagt, und giebt Befehl, dasselbe durch 
Aufwickeln des Drahtes wieder empor zu heben. Das Loth ist eigent- 
lich ein unten offenes Metallrohr, in diesem steckt eine Glasróhre, die 
oben zu und unten offen und an der Innenwand mit loslicher Farbę 
(chromsaurem Silberosyd) roth gefarbt ist. So hoeh, wie von unten her 
das Seewasser in die Glasróhre eindringt, wird die Rothfarbung dadurch 
beseitigt. Das Eindringen des Wassers erfolgt nach dem Mariotte’schen 
Gesetz von der Zusammendruckung der Luft durch die daruber be- 
findliche Wassersaule, d. h. es ist allein abhangig von der absoluten 
Tiefe des Sinkens.

Wird die Glasróhre auf ein getheiltes Lineal gelegt, so erkennt 
man ans der Lagę des Grenzstriches der Rothfarbung augenblicklich, um 
wie viele Faden 'j das Loth unter dem Meeresspiegel gewesen. Das 
Instrument geniigt bis zur Tiefe von 90 Faden oder 540 Fuss. (Bei 
Tiefen von mehr ais 500 Metern werden die Anzeigen sehr unsicher.)

Bei der Einfahrt in den Hafen und dicht ani Landungsplatze, 
wo einerseits geringere Tiefen vorkommen, andererseits der Dampfer 
ganz langsam fahrt, steht ein Bootsmann am Seitenbord und wirft in 
kurzeń Zwischenraumen einfach ein Loth an der Leine in’s Wasser.

1) 1 Faden gleieh 6 Fuss.
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Wir haben also gesehen, wie man den Kurs innehalt und Un- 
tiefen vermeidet. Aber wie ermittelt man den augenblicklichen Ort 
des Schiffes, um ihn mit solcher Sicherheit immer Mittags um 12 Uhr 
in dem Logbericht zu verzeichnen?

Nahe dem Lande sind es die Leuchtthurme und Merkzeichen, 
die jeder Seefahrer vollstandig kennen muss, die auch in seinen fort- 
laufend verbesserten Buchern ganz genau angegeben sind. Aber wie 
ist es auf hoher See? Nun, wenn Ausgangspunkt und Fahrrichtung 
bekannt sind, braucht man nur die Fahrgeschwindigkeit wahrend 
der 24 Stunden zu wissen, um den Endpunkt zu kennen. Die Fahr
geschwindigkeit des Schiffes wird gemessen mit dem Log.

Das alte, vor drei Jahrhunderten (1607) erfundene Log wird nur 
auf kleinen Dampfern und auf Segelschiffen benutzt. Es besteht aus 
dem Logbrett, der Logrolle, der Logleine und dem Logglas. Das Log- 
brett hat die Gestalt eines Viertelkreises von etwa 10 Centimeter Halb- 
messer und 1 Centimeter Dicke; sein Bogenrand ist so mit Blei 
beschwert, dass es aufrecht im Wasser schwimmt und im Wesentlichen 
wahrend der Beobachtungsdauer seinen Platz beibehalt. An dem Log
brett ist die Logleine befestigt; der erste Theil derselben (Vorlaufer) 
ist so lang wie der Kieł des Schiffes; das folgende ist durch Knoten 
in gleiche Abstande getheilt. Die Lange eines solchen Abschnittes 
(Knotens) betragt 25 Fuss.

25' : 6000' (d. i. 1 Seemeile) =15 Secunden : 3600 Secunden 
(d. i. 1 Stunde) = 1 : 240. i)

So viele Knoten das Schiff in 15 Secunden zurucklegt, so viele 
Seemeilen macht es in der Stunde. Drei Matrosen stehen am hinteren 
Ende des Schiffes. Der erste halt die Logleine auf der Rolle, der 
zweite das Logglas, eine Sanduhr, die in 15 Secunden ablauft, der 
dritte wirft das Logbrett uber Bord und ruft, so wie das bezeichnete 
Ende des Vorlaufers durch seine Hand lauft, dem zweiten zu, die 
Sanduhr umdrehen. Sowie die Sanduhr abgelaufen, halt er die Leine 
fest und zahlt beim Einziehen die Zahl der Knoten. Davon komrnt 
die uns Landratten so schwer verstandliche Bezeichnungsweise, das 
Schiff macht 19 Knoten.

Das Patentlog, welches auf den grósseren Dampfern benutzt 
wird, hat Schraubenflugel, die nach Massgabe der Fahrgeschwindigkeit 
sich drehen; das Zahlwerk im Messinggehause ist am hinteren Ende 

1) Die Seemeile ist gleich der mittleren Meridianminute = 1852 Meter. 
Die preussische Meile ist 24 000' = 7 420 Meter, 

die engl. (Statute m.) 5 280' = 1 609 Meter.
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des Schiffsbords angebracht, der Zeiger giebt die zuruckgelegte Meilen- 
zahl an.

Aber der Seemann yerlasst sich nicht auf eine einzige Messungsart; 
er bestimmt ausserdem, so oft es angeht, die geographische Lange 
und Breite seines augenblicklichen Standortes.

Eine vollstandig zuverlassige Uhr (Chronometer) zeigt den 
Augenblick, warin es in Greenwich, dem Anfangspunkt der Meridian- 
theilung, Mittag ist, d. h. die Sonne den Meridian von Greenwich 
passirt. Da die Sonne scheinbar in 24 Stunden 360 Grade durchlauft, 
so legt sie in einer Stunde 15 Bogengrade, in einer Zeitminute 
15 Bogenminuten, in einer Zeitsecunde 15 Bogensecunden zuruck. 
Ein 15° westlich von Greenwich gelegener Punkt hat Mittag, wenn 
die Uhr von Greenwich 1 Uhr Nachmittags zeigt. So wird die west- 
liche (oder bstliche) Lange festgestellt. Die nórdliche (oder sudliche) 
Breite aber mittelst des von Newton erfundenen Spiegelsextanten, 
mit dem man die grbsste Erhebung der Sonne uber den Gesichtskreis 
(um die Mittagszeit) in Winkelgraden abmisst.

Was aber leitet den Seemann bei Nacht und bei Nebel, um 
den so gefurchteten Zusammenstoss zu vermeiden?

Bei unserer abendlichen Wanderung durch das Schiff haben wir 
am yorderen Ende des Dampfers uns umgewendet und die berulimten 
drei Lichter gesehen, die jedes Schiff auf der Fahrt bei Nacht 
fiihren muss. Von Sonnen - Untergang bis -Aufgang sind die drei 
Latemen in Brand zu halten; und zwar fiihren Seedampfer wahrend 
der Fahrt an der Spitze des Vormastes ein hellweisses Uicht von 
solcher Starkę, dass es in einer dunklen, nicht nebligen Nacht min- 
destens auf 5 Seemeilen sichtbar ist. Dasselbe bestrahlt 20 Compass- 
striche, ist also von vorn und von den Seiten, nicht aber von hinten 
zu sehen. Ferner muss an der rechten oder Steuerbord-Seite ein 
grunes, an der linken oder Backbord-Seite ein rothes Liclit angebracht 
sein, jedes mit einem Lichtbereich von zehn Compassstrichen und so 
mit Seitenschirmen yersehen, dass von rechts neben dem griinen nicht 
auch das rothe gesehen werden kann; und von links neben dem rothen 
nicht auch noch das griine. Diese Lichter sollen bei dunkler, nicht 
nebliger Nacht auf 2 Seemeilen erkennbar sein.

Nach rechts wird ausgewichen, wenn man die drei Lichter 
eines andern Schiffes vor sich sieht: ein merkwurdiger Anblick, den 
man aber auf hoher See sehr seiten erlebt.

Und bei Nebelwetter, gleichviel ob es Tag oder Nacht ist, hat 
jedes Schiff in Fahrt alle 5 Minuten ein horbares Zeichen zu geben, 
die Dampfschiffe mit der Dampfpfeife. Schauerlich klingt das Nebel-
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horn, wenn der weite Meereshorizont sieli so eingeengt hat, dass man 
kaum uber die Schiffsbreite hinweg etwas erkennen kann.

Und gespenstig ertdnt die Antwort aus nachster Nahe, (wir schatzen 
die Entfemung auf eine Seemeile,) ohne dass wir durch den dicken 
Nebel das Geringste von dem andern Schiffe zu erkennen vermógen; 
aber bald verklingt der fremde Ton, wir haben uns weit von einander 
entfernt. Ein einziges Mai habe ich dies erlebt. Nicht Sturm und 
Unwetter bildet auf hoher See die Hauptgefahr fur ein gutes Schiff, 
sondern Zusammenstoss. Das folgt aus der Listę der Ungliicksfalle; 
das begriffen wir leicht, ais wir im Canal ganz dicht an dem von New- 
York zuruekkehrenden Schwesterschiff vorbeifuhren. Alles ist vor- 
bereitet, die Musikbanden spielen, alle Seeleute und Reisende sind 
auf Deck; aber man hat kaum Zeit den Hut zu schwenken, und schon 
sind wir an einander vorbeigefahren.

Auch die Verzógerung der Fahrt hangt hauptsachlich vom 
Nebel ab; denn bei dickem Nebel darf das Schiff nicht mit vollem 
Dampf fahren.

Das Leben auf dem Schiff ist zwar gleichfdrmig, aber fur mich 
nicht langweilig. Vor Sonnenaufgang stehe ich auf, nehme mein 
Bad, danach eine Tasse Tliee mit Geback. (Der trockene Schiffszwie- 
back der vergangenen Zeiten hat fur die Postdampfer lange auf- 
gehórt. Wir haben eine Backerei an Bord und erhalten taglich frisches 
Weissbrod.)

Hierauf gehe ich auf Deck und beobaclite Himmel und Meer, 
Wind und Wellen, die Temperatur u. dgl.,’) mache einen Morgen- 
spaziergang und setze mich an den Schreibtisch. Jetzt ist die be- 
ąuemste Zeit, Tagebuch und Briefe zu schreiben, durch Lesen von 
Reisebucliern das Weitere vorzubereiten. Allmahlich fullt sich aber 
das Rauehżimmer, in dem ich verweile, und das Verdeck. Man grusst, 
fragt, plaudert. Auf so vornehmen Schiffen herrscht ein guter Ton. 
Die Menschen sind auf einander angewiesen und zeigen sich von ihrer 
besten Seite. Kaum war mein Reiseplan Einigen bekannt geworden, 
so kam zu mir ein schottischer Herr aus Vancouver, ein deutscher 
aus Japan, um mir unaufgefordert die nutzlichste Auskunft zu geben.

Das erste Zeichen zum ersten Friihstuck wird mit der chinesischen 
Glocke (Gong) gegehen. Wer es liebte, Morgens in abenteuerlicher

1) Auf dem Weltmeer ist es doch etwas kuhler. Wahrend diesseits und jen- 
seits die furchterlichste Hitze wfithete, mass, ich auf dem Schiffe um die Mittags- 
zeit 19° C. im Schatten, in der Nahe von New-York 22° C. und selbst 23° C. Die 
Temperatur des Wassers war 13°, aber so lange wir im Golfstrom verweilten, 15—17°. 
(Zu New-York Nachts im Schlafzimmer 22°, zu Washington 30° C., August 1892.) 

Hirschberg, Reise um die Erde. 2
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Kleidung auf dem Yerdeck umher zu wandern, geht in seine Cajute, 
um sich ordentlich anzuziehen. Das Fruhstuck ist ebenso reichlich 
wie vorzuglicli. Es scheint im Anfang schwierig, schon des Morgens 
fruh so viele Gerichte zu vertilgen'). Manche Reisende lieben es, 
ihren Magen zu erweitem.

Nach dem Fruhstuck beginnt, bei so gutem Wetter, wie wir es 
stets gehabt, das behagiichste Plauderstiindchen. Die Herren zunden 
ihre Cigarre an und spazieren uber das Verdeck. Zum Gliick hat 
man auf deutschen Dampfern noch nicht die englische Unsitte an- 
genommen, einen Theil des Spazierdecks den Rauchern zu verbieten. 
Man plaudert mit Bekannten und sucht scliliesslich seinen beąuemen 
Korbstuhl1 2) auf, um sich dem Lesen und Beobachten hinzugeben. 
Ein voruberfahrendes Segel- oder Dampfschiff ist schon ein Ereigniss. 
Wer es nicht erlebt hat, weiss nicht, wie leer das Weltmeer, sogar 
das atlantische, trotz der grossen Zahl von Dampferlinien, die von 
den englischen, franzósischen, deutschen, hollandischen Kiisten alle 
nach dem einen New-York zusammenstrahlen. Die Operngucker und 
Fernglaser werden nach dem Schiff gerichtet, seine Nation, Flagge, 
Bestimmung grundlich erórtert, wobei einige Landratten die grósste 
Kuhnheit in unbegrundeten Behauptungen entfalten. Man betrachtet 
mit Neugier die Flaggenzeichen, durch welche gelegentlich unser 
Dampfer mit dem Fremden spricht. Es besteht ein Uebereinkommen 
(Codex) zwischen den seefahrenden Vólkern. In unsrer Zeit des 
ungeheuren und raschesten Yerkehrs wollen alle Betheiligten wissen, 
wann und wo ein bestimmter Dampfer auf hoher See gesehen worden; 
sogar die Brieftauben sollen dazu benutzt werden. Gelegentlich spricht 
auch ein Dampfer den andern um Hilfe an. Sie wird im Falle der 
Noth auch geleistet, jedoch nicht umsonst; die Geselłschaft des hilfe- 
suchenden Dampfers hat tuchtig daffir zu bezahlen; aber der Ver- 
siiumniss-Yerlust des helfenden Dampfers ist auch sehr betrachtlich. 
Ein Schiff, das uber 6 Millionen gekostet und 150 Mann Besatzung 
fiilirt, uber 200 Tonnen Kohlen taglich yerbraucht, hat bedeutenden 
Nachtheil, wenn es einen Tag spater in New-York ankommt, zumal 
die eintragliche amerikanisclie Post immer dem schnellsten von den 
Postdampfern ubergeben zu werden pflegt.

1) Stets massig, habe ich wahrend der 65 Seefahrtstage auf dieser Reise nicht 
eine einzige Mahlzeit yersaumt, wohl aber manche Gange. Oliven, wie Sardinen in 
Oel, Kraut, Thunfisch vermeide ich stets an Schiffsbord.

2) Man miethet ihn fur 4 Mark und lasst ihn mit seinem Namen bezeichnen. 
Friiher musste man einen Stuhl kaufen. was auch jetzt noch zwischen Vancouver und 
Bombay nothwendig ist.
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Schon ein fliegender Fisch, der aus dem Meer sich empor- 
schnellt und mit ausgebreiteten Flossen, wie eine Schwalbe, dicht 
iiber den Wasserspiegel weit hinschiesst, fesselt die Aufmerksamkeit; 
vollends ein Zug von Delphinen,1) die munter und anmuthig iiber die 
Wellenthaler forthiipfen. Dagegen muss man es aufgeben, einen Wal- 
lisch zu erblicken. Ich habe bis jetzt auf den Meeren niemals einen 
solchen gesehen; war aber ófters Zeuge des Spasses, den man mit 
den Griinhómern treibt, d. h. mit denjenigen, die zum ersten Mai die 
Reise iiber das Weltmeer ausfuhren. „Haben Sie noch nicht den 
Walfisch gesehen, der 100 Schritt links von uns seine Springbrunnen 
zum Himmel sendet?“ so fragt Einer ganz unbefangen den behaglich 
im besten Sessel des Rauchzimmers sitzenden Neuling. Dieser springt 
auf, lauft heraus, kehrt beschamt zuriick, vom Gelachter der Andern 
empfangen.

1) Phocaena communis, 2— 3 Heter lang, lebt gesellig im nordatlantisehen 
Ocean. Von den Matrosen Meerschwein genannt. (Englisch porpoise.)

2) Alle halbe Stunden schlagt die Schiffsglocke, um Uhr Vormittags 1 Hal, 
um 9 Uhr 2 Mai und so fort, d. h. um 12 Uhr Mittags 8 Mai. Dann beginnt das 
Spiel von vorn, fur jede der sechs Schichten von je 4 Stunden.

Jetzt schlagt die Schiffsglocke zwólf.1 2) Alle, mit Ausnahme der 
eingefleischten Kartenspieler, drangen zur Logtafel, um die zuriick- 
gelegte Meilenzahl und den Ort des Schiffes zu erfahren. Unkundige 
wagen es auch, wombglich am ersten Tage der Seefahrt, einen Officier 
oder den Capitan nach Tag und Stunde der Ankunft zu fragen.

Ein witziger Capitan hatte deshalb unter der Logtafel einen An- 
schlag gemacht, der dies untersagt, mit der sehr richtigen Begrun- 
dung, dass Capitan und Officiere keine Herrschaft iiber Wind und 
Wellen ausiiben.

Vor dem zweiten Friihstuck, das baki nach Mittag eingenommen 
wird und noch reichlicher ausfallt, ais das erste, erfolgt ein Spazier- 
gang auf Deck. Das letztere ist iiber 200 Fuss lang, so dass man 
schon tiichtig ausschreiten kann.

Am Naclnnittag komrnt fur Viele ein Schlafchen, unter dem 
Einflusse des steten Aufenthalts im Freien und der Schwiile. Der 
leichteste Lesestoff wird der Biicherei des Dampfers oder dem eigenen 
Vorrath entnommen, — Biicher, die man zu Hause, in gesunden Tagen, 
nicht in die Hand nehmen wiirde.

Wer die Speisenordnung ganz gewissenhaft beobachtet, lasst den 
Nachmittags-Kaffe oder Thee nicht voriibergehen. Gegen Abend ist 
natiirlich das Deck am meisten belebt, bis das Zeichen ertónt, zur 
Hauptmahlzeit sich fein zu machen. Dies ist unerlasslich. Der See- 

2*
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mann ist ritterlich gegen die Vertreterinnen des schónen Geschlechts, 
der Reisende ist es auch, oder folgt seinem Beispiel.

Unter fróhlicher Tafelmusik bei einem guten Glase Wein und freund- 
schaftlichem Geplauder vertilgen wir unbewusst bedeutende Mengen 
der uns so diensteifrig vorgesetzten Speisen.

Obwohl das electrische Gluhlicht Lesen und Schreiben beąuem 
gestattet, ist doch das eigentliche Tagewerk jetzt beendigt. Das Rauch- 
zimmer, wo auch die kraftigen Getranke zu haben sind; spater der 
Salon der zweiten Cajiite, wohin uns Abendmusik und Fassbier ziehen, 
allenfalls ein Spaziergang auf Deck bei Mondschein (im August und 
September sind auf dem nordatlantischen Ocean wahrhaft italienische 
Nachte,) erschópfen die Zeit bis zum Schlafengehen.

So einen Tag wie den andern. Und die Langeweile? Ich 
habe sie nie empfunden.

Die Betrachtung der in ihrer Einfórmigkeit so grossartigen Natur 
des Himmels und der Wellen, das erhabene und fesselnde Schauspiel 
der auf- und der untergehenden Sonne, der Wolkenbildung, des ge- 
stirnten Nachthimmels *)» des nachtlichen Meeresleuchtens, die Unter- 
suchung des Schiffes, die Beobachtung des anziehendsten aller Geschbpfe, 
des Menschen, in seinen tausend Abstufungen und Bestrebungen, die 
wissenschaftlichen Bucher abwechselnd mit leichterem Lesestoff geben 
yollauf Beschaftigung.

Wer nach der Hauptmahlzeit nicht zu lange bei den Niissen und 
Knackmandeln verweilt, kann gelegentlich den uns Stiidte- und Land- 
bewohnern ganz unbekannten Anblick des in den Meeresspiegel ein- 
tauchenden Sonnenballs geniessen. Langsam verschwindet von unten 
her ein Gurtel des Feuerballes nach dem andern; bald ist nur noch 
eine schmale Sichel, jetzt nur noch ein Lichtpunkt vorhanden, und 
plótzlich yersinkt auch dieser. Den Inseln und Kiisten bewohnenden 
Griechen war dies Schauspiel gelaufiger. Wer von uns es ofters ge- 
sehen, versteht die kiinstlerische Darstellung der in’s Meer tauchenden 
Sonnenrosse amGiebel des Parthenon. Naturlich messe ich dieZeitdauer 
vom Anfang (A) bis zum Ende (Aj des Eintauchens; und die wissens- 
durstige Amerikanerin, die erst befremdet dem Deutschen zugeschaut, 
betheiligt sich eifrigst an der Zeitmessung mit der Secundenuhr.

Ich mass 1887 am 10. August unter 42° N. B.
= 7 Uhr 12 Minuten 

2? = 7 Uhr 15 Minuten und 
sehr wenige Secunden.2)

1) Besonders im Siiden, wo neue Sternbilder auftauchen.
2) Ohne dunkles Schutzglas ist die Beobachtung schwierig und nicht ganz genau.
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Das Ergebniss giebt Stoff zum Denken und Reden. Das ganze 
Himmelsgewólbe dreht sich scheinbar

um 360° in 24 Stunden, 
um 15° in 1 Stunde, 
um 15' in 1 Minutę.

Wenn wir die Sonnenbreite zu ]/2° oder 30' annehmen, hatten 
wir fur die Zeitdauer des Eintauchens 2 Minuten zu erwarten. Die 
atmospharische Strahlenbrechung kann die Erscheinung nur verspaten, 
nicht verlangern: sie betragt fur 90° Zenith-Abstand 33'; wir sehen 
also die Sonne noch vollstandig iiber dem Horizont, wenn ihr oberer 
Scheitel schon soeben darunter gesunken ist. Wolier aber die Dauer 
von mehr ais 3 Minuten? Die Aufklarung verdanke ich unserem 
beriihmten Astronomen Au wers.

Die Sonne geht unter senkrecht gegen den Horizont nur am 
Aeąuator und braucht daher dort 2 Minuten zu ihrem Untergang;

in jeder anderen Breite mehr, da sie hier in ihrer taglichen Bahn 
schrag auf den Horizont IIII zugeht, unter dem mit der geographisclien 
Breite und den Jahreszeiten wechselnden Winkel </. Damit der Stand 
der Sonne sich um den Durchmesser AB erniedrige, oder dieser 
durch den Horizont gelie, muss die Sonne in ihrer Bahn den Weg 

A B
SS' = BB' = . zurticklegen. In Berlin braucht die Sonne zum sm <p
Untergehen am 15. August 3 Minuten 40", am 15. October 3' 36"; 
unter 45° nórdlicher Breite 3' 9" bezw. 3' 6".

Es ist merkwurdig, dass die volksthumlichen Darstellungen 
der Astronomie diesen Gegenstand nicht berucksichtigen, — offen- 
bar, weil bei uns auf dem Lande die Beobachtung nur ausnahmsweise 
angestellt werden kann.

Das Meeresleuchten kann Abends den aufmerksamen Beobachter 
stundenlang fesseln. Im dunklen Wasser tauchen grosse rundliche, 
blaulich gliinzende Leuchtscheiben auf, in dem Augenblick und an 
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dem Ort, wo sie gerade von der weissen Welle beruhrt werden, die 
von dem das Meer durchpflugenden Schiff ausgeht: Quallen, Medusen 
und andere Seethiere sind die Ursache des Leuchtens. Oder die 
ganze weisse Meeresoberflache des Kielwassers hinter dem Schiff er- 
glanzt in weissem Phosphorlicht. Hierbei spielen Leucht - Bakterien 
die Hauptrolle.

Zum Zeitvertreib berechnet man die Ausdehnung des Meeres- 
horizontes und findet zu seinem Staunen, dass der Halbmesser nur 
5—6 Seemeilen betragt.1) Wie ein Kind freut sich jeder, der zum 
ersten Mai die Kugelgestalt der Erde sich selbst vorbeweist, indem er 
zunachst den Schornstein, und spater, bei grósserer Annaherung, den 
Rumpf eines fahrenden Dampfers erblickt.

i) (« + Oi) 2 = + c'2-
= a- + ‘i.ac oder, da «2 gegen 2c« verschwindet,

b = |/2c X a.
2c, der Erddurchmesser, ist 1 900 X 24000' = 45 000 000'.

|/27 = 6500' — 1 Seemeile.
b == 6 500' • [/<? = in Seemeilen.

Ist unsere Erhebung iiber den Wasserspiegel
a — 9 Fuss, so wird b = 3 Seemeilen.
u == 25 ,, ,, ** »

= 36 ,, „ ,, b 6 ,,
Diese angeniiherte Formel ist leicbter zu behalten, ais die genauere, welche 

ich spater in Breusing’s Steuermannskunst (Bremen 1890, Seite 184) gefunden. 
[J = 3 568 Meter X Unser „Handbuch der Navigation, herausgegeben vom
Reichs-Marineamt (Berlin 1891)“ enthalt die folgenden genauen Angaben, mit 
denen meine angenaherten geniigend stimmen.

Zu den Spielkarten brauche ich meine Zuflucht nicht zu 
nelimen. Ich verstehe keines der Kartenspiele, mit denen allerdings 
die meisten Reisenden einen Theił der „unendlichen“ Zeit hinbringen. 
Auf der Fahrt von Europa nach Amerika trifft man viele eingefleischte
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Kartenspieler, namentlicli unter Kaufleuten, die an Wettgeschafte 
gewóhnt sind. Das milde Whist- und Skat-Spiel im Rauchzimmer 
wird schon von dem waghalsigen Poker verdrangt. Ja, es scheint 
bereits gewerbsmassige Spieler zu geben, welche die Kosten der Fahrt 
nicht scheuen, in Hoffnung auf weit grósseren Gewinn.

Unschuldigerę Spiele werden auf Deck geubt. l. Himmel und 
Hólle, doch wird es nicht wie von unseren Knaben mit Scherben 
und der Fussspitze, sondern mit Brettchen und einem Schieber gespielt. 
(Ich sah ein ahnliches Spiel auf englischen Dampfern; das Brett hat 
seine Eintheilung in Rechtecke mit den verschiedenen Ziffern; geworfen 
wird mit rundlichen Metallplatten). 2. Auf einem festen Brett ist 
senkrecht nach oben ein kurzer, spitziger Pfahl befestigt. Ringe aus 
dickem Tan sind hergerichtet und werden aus der Entfernung von 
10—15 Fuss auf den Pfahl geworfen. Es gehórt Kunst und Uebung 
dazu, um nur dreimal von 12 Wiirfen zu treffen. Das schóne Ge- 
schlecht betheiligt sich lebhaft. (Gelegentlich werden die Ringe auch 
in einen kleinen leeren Wassereimer, aus derselben Entfernung, hinein- 
geworfen.)

Von Erlebnissen oder gar von Abenteuem habe ich wenig zu 
melden. Das Meer war fast spiegelglatt, wahrend der ganzen Fahrt, 
nur kleine weisse Wogenkamme sichtbar; der Himmel ófters blaugrau, 
aber doch freundlich; Abends erglanzte der Mond auf dem Wasser. 
Der róthlich schimmemde Mars erinnerte mich an die Lieben daheim, 
mit denen ich so oft an dem uns so nahe getretenen Wandelstem 
mich erfreut hatte, so dass selbst die kuhnsten Annahmen, die einige 
halbgebildete Kentuckyer iiber die Kunstfertigkeit der Marsbewohner 
vorbrachten, mir die gute Stimmung nicht zu stóren vermochten. 
Nachts vom 6./7. August tónte das Nebelhorn, ebenso am Sonntag, 
den 7., bis nach Mitternacht. In der Nahe der „Banke“ von Neu-Fundland 

Augeshóhe Sichtw’eite
M. Sm.
3 3,6
8 5,89

12 7,21

33 11,95
Hat der gesehene Punkt P die Erhóhung «, und unser Auge diejenige von a ■ so ist 
die Gesammtentfernung AP = b+i — l/«'.

Ist « = 100' (Mastspitze), a = 25'; so sieht man P doch nicht auf 10 -|- 5 
= 15 Seemeilen, weil die Mastspitze zu wenig sich abhebt. Aber Leuchtfeuer wer
den auf 20 bis 30 Seemeilen gesehen, — jedoch nicht auf 75, wie der prahlerische 
Reisende dem rechnenden vergeblich weiss zu machen sucht. Denn 5 000' hoch 
stellt man kein Leuchtfeuer.
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ist immer Nebel. An diesem Tage erblickten wir einen Dampfer und 
zwei Segler. Montag, den 8. August war entziickendes Wetter, blauer 
Hinnnel, Sonnenschein, tiefblaue See, fróhliche Stimmung bei Jung 
und Alt. Wie Noah einstmals voller Freuden das Oelblatt im Schnabel 
der Taube erblickte; so sehen wir, zum Zeichen, dass der Wasserwiiste 
Ende nahe ist, kleine Vdgelchen uber den Wellen schweben. Wir sehen 
nm 9 Uhr Vormittags das erste Fischerboot auf den Banken; ein 
Dreimaster fahrt in nachster Nahe an uns voruber. Dass es auch 
alberne Menschen auf dem Dampfer giebt, zeigte eine Abendunter- 
haltung in der zweiten Cajute: ein junger deutscher Kaufmann, der 
komische Begabung zu besitzen wahnte, ein amerikanischer Arzt, der 
in Berlin ernsteren Studien obgelegen und hier eine Neger-Predigt 
liielt, trugen die Kosten der Unterlialtung.

Dienstag, den 9. August, kam der L o o t s e an Bord. Er fahrt in 
seinem Kutter mit mehreren Matrosen weit hinaus in die offene See 
und kreuzt dort, um den Dampfer zu erlauem. Er erhalt fur das 
Lootsengeschaft ungefiihr 150 Dollar, namlicli 5 Dollar fiir jeden Fuss 
Tiefgang des Dampfers. Natiirlich sind es gepriifte Leute, die ihr Fahr- 
wasser kennen. Sowie der Lootse an Bord ist, ubernimmt er die Leitung 
des Schiffes und erleichtert dem Capitan die Verantwortung fiir den Rest 
der Fahrt. Es ist ja ein recht dramatischer Augenblick, wenn der 
gewandte Mann die Schiffsleiter emporklimmt; die Zeitungen, mit 
denen er die Taschen vollgestopft hat, werden ihm schleunigst ab- 
genommen, namentlich von den Neulingen, welche móglichst rasch 
Nachricliten von dem Weltgetriebe, dem sie fiir 6 Tage entruckt 
waren, zu erhalten streben. Aber sehr bald legen sie enttauscht die 
Blatter wieder fort; dieselben enthalten nichts Neues; wenige Stunden 
nach unserer Abfahrt war der Lootse von New-York abgesegelt.

Wie yerschieden sind doch die Neigungen und Strebungen der 
Menschen? Der eine will wissen, wie es zu Hause steht, ob Frieden 
in Europa herrscht. Der zweite blickt nach den Kursen. Der dritte 
fragt nur nach dem Ausgang der Jachtwettfahrten.

Uebrigens wird auch das Erscheinen des Lootsenbootes zu einer 
neuen Wette benutzt. Es sind 24 Boote, jedes fiihrt eine Nummer, 
von 1 bis 24, auf dem Hauptsegel. Eine Partie wird gebildet mit 
24 Loosen; derjenige gewinnt, welcher die Nummer des Lootsenbootes 
gezogen hatte. Mein vortreffliches Doppelfernrohr1), das bisher edleren 
Zwecken gedient, wurde mir von den eifrigen Spielern abgefordert, 
um schon aus weiter Ferne die Nummer von dem Segel abzulesen. 

1) Von P. Dórffel, Berlin.
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Hierbei ereignete sich ein spassiger Auftritt. Ein Amerikaner war 
erstaunt und fast entriistet, dass mein deutsches Glas mehr zeigte, 
ais das seinige. „Was kostet das Glas?“ fragte er. „25 Dollar" 
antwortete ich. „Meines kostet 100“, sagte er stolz und fiigte hinzu, 
„aber es ist auch aus Aluminium". „Mit dem Aluminium kónnen Sie 
nicht sehen, sondern nur mit den Glasern," war meine letzte Antwort. 
Aber der Sieg der deutschen Arbeit war doch entschieden. Er liess 
sich spater das Instrument aus Berlin nach Boston kommen.

Nachmittags ton te wieder das Nebelhom; und sogar ein zweites 
fur kurze Zeit, aus grosser Nahe. Wir lothen 47 Faden. Der Capitan 
gestattet einigen Auserwiihlten, die Brficke zu betreten.

Das letzte Abendessen ist besonders fein. Grosse Baumkuchen, 
auf dereń Spitze Marzipan-Engel mit deutschen und amerikanischen 
Flaggen stehen, zieren die Tafel. Die Musiker spielen ihre besten 
Weisen. Geht doch heute das Blatt herum, auf welchem jeder Reisende 
seinen Beitrag fur die Musik rermerkt. Man zeichnet 10 Mark, ebenso 
viel giebt man dem Aufwiirter bei Tische und dem in der Cajute; 
man vergisst auch nicht den Badediener. Die gehobene Stimmung 
der glucklich vollendeten Seefahrt óffnet Herzen und Hande. Auch 
die weiblichen Aufwarterinnen schmunzeln, denn trotz des guten Wetters 
war so manche Damę erkrankt und hilfsbedurftig genug gewesen, um 
sich jetzt dankbar zu zeigen.

Wahrend der Tafel steht ein Amerikaner auf und halt in dem bei 
ihnen landesublichen Wortschwall eine langere Rede, die so ausschliess- 
lich an die anwesenden Amerikaner gerichtet ist, ais ob sie allein 
da waren. Ais er fertig ist, stehe ich auf und bringe in wenigen 
Worten einen deutschen Toast aus auf Capitan und Officiere.

Wir mussen durchaus in der Fremde daran erinnern, dass wir 
Deutschen auch eine Nation sind und eine eigne Sprache besitzen. 
Der feierliche Bali auf Deck, den ich auf den beiden friiheren Fahrten 
mitgemacht, fallt diesmal aus wegen des Nebels.

Auch der letzte Tag der Fahrt, Mittwoch, den 10. August, bringt 
uns herrliches Wetter, sogar 23° C. Ich schwitze weidlich beim Packen. 
Um 81/2Uhr Morgens erscheint Fire-Island1), dann Long-Island und 
Sandy hook, vor der Einfahrt in den Hafen von New-York. Bis hier- 

1) Damals alinten wir noch nicht, wie beriichtigt die Einwohner durch selbst- 
siichtige, feige Roheit einige Wochen spater, zur Cholerazeit, sich maehen sollten: 
mit Dolchen, Revolvern, Flinten, Aexten hinderten sie die Landung der Reisenden, 
welche von der amerikanischen Regierung dorthin geschickt worden waren.
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her rechnet man die Meeresfahrt. Sie hatte 6 Tage 18 Stunden ge- 
dauert.*)

Alle Reisenden sind festlich geschmuckt. Die Einfahrt in die 
Narrows sehe ich wieder von der Brucke aus. Wir werfen Anker, 
mit dem Blick auf die Bay von New-York, die Statuę der Freiheit, 
die Riesengebiiude von New-York (Washington-, World-Building) und 
die beriihmte Hangebriicke von Brooklyn.

Die Gesundheitsbeamten komrnen an Bord, aber nicht fiir uns. 
Wer den Cajiitenplatz bezahlt, kann unbehelligt das Reich des all- 
machtigen Dollar betreten. Der Zwischendeck-Reisende aber muss sein 
Impf-Zeugniss vorweisen; er ist auf der Reise vom Schiffsarzt frisch 
geimpft worden. Es komrnen Zollbeamte, die uns den beruhmten 
Zolleid abnehmen. Es komrnen Freunde. Wir landen in H o b o k e n am 
westlichen Ufer des Hudsonflusses in der Riesenwerft des norddeutschen 
Lloyd und werden mit klingender Musik in deutschenWeisen empfangen.1 2)

1) Mein Brief, der meine Erlebnisse auf dem Dampfer meldete, wurde, mit 
deutschen Briefmarken ausgestattet, in den deutschen Postbriefkasten an Bord unseres 
Schiffes geworfen. Wir haben einen Postbeamten an Bord, der die nach Deutschland 
bestimmten Briefe sofort im Hafen auf einen heimkehrenden Postdampfer befordert, 
(wozu in New-York an jedem Tag Gelegenheit sich bietet,) so dass mein Schreiben 
nach 10 Tagen in Berlin sein kann. Meine gliickliche Ankunft brauche ich nicht 
nach Hause zu telegraphiren. Sowie wir in Sandyhook sichtbar geworden, ist die 
Nachricht durch den Draht nach New-York, und von hier nach Bremen und Berlin 
befordert worden. Zehn Minuten nach Ankunft des Telegramms in Berlin hat 
die Gesellschaft des norddeutschen Lloyd dasselbe in mein Haus zu den Meinigen 
gesendet.

2) Da ich diesmal nur New-York, Washington, Baltimore, Philadelphia besucht; 
so verzichte ich auf eine genaue Schilderung der Reise durch die Vereinigten 
Staaten und yerweise den Leser auf mein Buchlein: „Von New-York nach 
S. Francisco11 (Leipzig 1888), wo er eine Schilderung der amerikanischen Eisen- 
bahnen, der Stadte Chicago, St. Paul und Minneapolis, Portland, S. Francisco, 
Mormon City, Denver, femer vom Niagarafall, vom Nationalpark und vom Yosemite- 
Thal finden kann.



II.

Eine Wasser- und Landpartie durch den amerika- 
nischen Continent.

inen Erdtheil zu durchąueren, von dem einen Weltmeer 
zum andem, ist fur den Einzelnen ebenso reizvoll und be- 

lehrend, wie die erste Durchąuerung, welche kiihne Forscher unter- 
nahmen, wichtig und epochemachend fiir die Geschichte des ge- 
sammten Menschenges chlechts geworden.

Am beąuemsten lasst sich eine derartige Reise durch den nord- 
amerikanischen Continent machen.

Schon Sudamerika ist erheblich schwieriger; das Innere von Asien, 
Afrika, Australien ist dem gewóhnlichen Reisenden vollkommen unzu- 
ganglich. In unserem geliebten Europa kann man wohl von der 
Nordsee zum Mittelmeer, aber nicht vom Weltmeer zum Weltmeer 
reisen; seien wir aufrichtig, unser Europa ist gar kein eigener Erdtheil, 
sondern nur ein Anhangsel von Asien.

Nordamerika bietet noch dazu den besonderen Vortheil, dass 
seine ganze Cultur eine neue ist, da die sparlichen Reste der 
Ureinwohner kaum noch in Betracht kommen. Neben dem geo- 
graphischen Gesetz, dass der Continent ziemlich ringsum von Rand- 
und Kiistengebirgen umgeben, erst einen mehr oder minder breiten 
Giirtel fruchtbaren Landes und dann in seiner Mitte einen mehr 
ód en und selbst wusten Bezirk enthalt, tritt uns in voller Klarheit, 
ganz anders ais in dem alt- und dichtbesiedelten Europa, auch das 
p o lit i s che Gesetz entgegen, dass Cultur und Bevólkerungsdichte von 
den fruchtbaren Niederungen der Fliisse gegen das steinige Land 
ihres Oberlaufs rasch und gewaltig abnehmen.

Wie man auf dem Pic von Teneriffa in etlichen Stunden die 
verschiedenen Zonen der Pflanzengeographie durchwandern kann, so 
fuhrt uns der Eisenbahnzug, der den Fraser-Cannon in Britisch Columbia 
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durchsaust, im Verlaufe von wenigen Stunden aus der Einóde, in 
welcher nur einzelne lachs-speerende Indianer in ihren dem Felsblock 
angeklebten Hiitten wohnen, bis an den reichbevólkerten, fruchtbaren 
Puget-Sund, wo in der sechs Jahre alten Stadt Vancouver stolze Granit- 
palaste hoch in die Liifte emporragen, die electrische Eisenbalm durch 
die Strassen jagt, 485 Fuss lange Oceandampfer der Reisenden nach 
Japan, China und Ostindien harren.

Fiinf pacifische Eisenbahnen, die ein gewaltiges Stuck 
Culturarbeit enthalten, fuhren durch Nordamerika von dem atlanti- 
schen zum stillen Ocean: 1. Die centrale von S. Francisco nach 
Ogden in Utah und weiter nach Om aha in Nebraska. (Von hier ist 
Verbindung mit Chicago und New-York.) Dies ist die alteste dieser 
Bahnen, im Jahre 1869 vollendet. 2. Die Atlantic- andPacific- 
Bahn von S. Francisco nach St. Louis, an der Vereinigung des 
Missouri und Mississippi. 3. Die su dl i che Pacific-Bahn von S. Fran
cisco nach New-Orleans. 4. Die nbrdliche Pacific-Bahn von 
Ta co ma in Washington nach St. Paul in Minnesota, (und von 
da weiter nach der óstlichen Kuste,) im Jahre 1883 vollendet.

Vor fiinf Jahren habe ich die erste und die vierte befahren und 
die dabei gewonnenen Eindriicke in einem kleinen Biichlein (Von 
New-York bis S. Francisco, Leipzig 1888) niedergelegt.

5. Jetzt habe ich auch die canadische Pacificbahn1) durch- 
fahren, die von Montreal bis Vancouver in einer Lange von 2906 engl. 
Meilen sich erstreckt; ihr gebe ich in mehrfacher Beziehung den 
Vorzug vor den anderen.

1) Canadian Pacific Railroad, C. P. R.
2) Das ist allerdings auch mit der nordlichen Pacificbahn durchfiihrbar.

Vor Allem ist sie malerischer und r e i z v o 11 e r, sodann reicli 
an Abwechslung. Die beąueme Verbindung der canadischen Pacific
bahn mit ihren Dampfern, welche die ungeheure Siisswasseranhaufung 
der grossen Seen (Lakę Huron, L. Superior) durchkreuzen, ermóglicht es 
uns, den vierten Theil der ganzen Reise ais angenehme und erfrischende 
Wasserpartie zu machem1 2) Wird noch ein kurzer Aufenthalt 
am Ni a gar a und im Felsengebirge eingeschoben, so gelangt man 
in etwa 12 Tagen beąuem von dem einen Ocean zum andern. Wer Eile 
bat, fahrt mit dem Postzuge von Montreal nach Vancouver in sechs 
Tagen.

Ehe wir diese Ueberlandsreise antreten, wird es zweckmassig sein, 
uns einigermassen mit der Geschichte dieser gewaltigen Eisenbahn 
vertraut zu machen.
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Eine Eisenbahn ąuer durch Canada vom atlantischen zum stillen 
Ocean zu bauen, war lange Zeit hindurch der patriotische Traum 
einzelner canadischer Manner. Es wurde eine politische N o t h - 
wendigkeit, nachdem im Jahre 1867 die britischen Besitzungen in 
Nordamerika zum Dominion Canada (gegen 8 Millionen Quadratkilometer 
mit etwa 5 Millionen Einwohnern) sich vereinigt hatten.

Aber alles Land oberhalb des oberen Sees und jenseits des rothen 
Elusses (Red river), der in den Winnipegsee fliesst, war unbekannt 
und erst zu durchforschen. Im Jahre 1875 wurde das Werk von der 
Regierung begonnen, aber bald durch politische Parteiungen gehemmt 
und 1880 an eine Gesellschaft iibertragen nebst 25 Millionen Dollar, 
ebenso vielen Acres Land und den schon fertig gestellten Strecken. 
Rasch ging die Gesellschaft an das Werk und war im Jahre 1885 
damit fertig. Es ist die langste Eisenbahnlinie der Erde, von Quebec 
bis zum Stillen Ocean 3050 engl. Meilen. Dazu kommen noch zahl- 
reiche Nebenlinien, so dass die gesammte Ausdehnung 5766 Meilen 
umfasst.

Die Faust des jungen Riesen vom Nordland wurde schon fuhlbar 
im Welthandel, ais man kaum erst eine rechte Kenntniss von seiner 
Existenz gewonnen. Von Alaska bis Californien herunter und hinuber 
bis Japan und China streckte er seine Hand aus. Der Eisengiirtel 
durch Canada gab den Feldern, Bergwerken, Fabriken einen mag- 
netischen Antrieb; die bescheidene Colonie von gestem ward zu der 
Nation von heute. ’) Dies ist wenigstens die Ansicht der Canadier, 
wahrend die eifersiichtigen Burger der Vereinigten Staaten yielfach 
mit Spott und Geringschatzung auf Canada herabblicken.

Von der gewaltigen Hauptstadt New-York, wo der vater- 
landische Dampfer gelandet, beginnen wir unsere Fahrt mit dem Tag- 
dampfer1 2) stromaufwarts auf dem Hudson-Fluss bis Albany, 
der Hauptstadt des Staates New-York.

1) Vgl. die Schrift „Canadian Pacific Railway".
2) Day-line.

Das ungeheure dreistóckige Schiff, das viele Hunderte von Reisenden 
aufnehmen kann und auch wirklich aufnimmt, zeigt uns das belebte 
Bild dieses unvergleichlichen Hafens von New-York und die 
Stadt selber mit ihren neuen, dem Thurm von Babel ahnlichen Ge- 
bauden (World, Madison Sąuare Garden, beide iiber 350 Fuss hoch,) 
und dann weiterhin das Landschaftsbild des majestatischen 
Hudsonflusses, den man in diesem Lande den Rhein von 
Amerika nennt und in dem liblichen Superlativ-Stil nicht bloss zu 
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den grossten Sehenswiirdigkeiten der Vereinigten Staaten rechnet, 
sondem auch noch dazu weit uber unsem Rhein zu erheben pflegt.1)

1) „No European river is so lordly in its bearing.** Das ist amerikanische 
Ausdrucksweise. (Spread eagle style.)

2) West-shore und N. Y. Central.
3) Es ist nicht angebracht, an dieser Stelle den Niagara zu beschreiben. Meine

eigene Schilderung findet der geneigte Leser in dem letzten Kapitel des obenerwahnten
Buchleins.

Die Fahrt ist wirklich lohnend. Aber so schbn, wie der Rhein, 
ist mir der Hudson doch nicht yorgekommen. Ihm fehlt, wenigstens 
fur mich, die dichterische Verklarung, der Sagenkranz, der um die 
Burgen und Berggipfel am Rheinstrom gewoben ist.

Dem Hudson fehlen die Burgen ganz, der Wein fast vóllig. Dazu 
kommt, dass merkwurdiger Weise seine Ufer um so flacher werden, 
je weiter stroma u fwarts man sich Albany nahert. Uebrigens liegt 
diese Stadt, 143 engl. Meilen nórdlich von der Miindung, noch im Be- 
reich der G e z e i t e n.

Sowie wir das Gebiet von New-York yerlassen, erscheinen uns, 
wahrend am rechten wie am linken Ufer Eisenbahnziige1 2 3 * *) yorbeisausen, 
links (westlich) die Pallisaden, saulenartig gegliederte, bis 300 Fuss 
hohe, schroffe Erhebungen. oben schón bewaldet (15 Meilen lang); 
rechts (óstlich), Yonkers, eine der altesten Ansiedelungen im Hudson- 
thal; und nach der Ausweitung des lieblichen Tappansee’s Sunnyside, 
der ehemalige Wolinsitz des Dichters Washington Irving, weiter 
das beruchtigte Zuchthaus Sing-Sing, und endlich Crotonpoint, 
von wo New-York sein Trink-Wasser bezieht.

Die malerischste Partie des Hudson-Gebietes bilden die High- 
lands, mit Bergen bis zu 1000 Fuss Hohe. Hierselbst ist auch der 
Fluss mit schónen, bewaldeten Inseln geschmuckt. Jenseits der Kadetten- 
schule zu Westpoint erblickt man in der Ferne die Catskill- 
berge, und erreicht Albany (w.) am spaten Nachmittag.

Nach Besichtigung der Stadt und namentlich des Capitols, 
eines erstaunlichen Granitbaues yon 300x400 Fuss bei 320 Fuss 
Hohe, bringt mich der Nachtzug (der N. Y. Central) uber Buffalo 
nach Ni a gar a, wo ich naturlich einen Tag yerbleibe.8)

Sodann fahre ich nach dem nahen Toronto, am Nordwestufer 
des Ontario-See’s, und lerne eine canadische Stadt kennen.

Es ist ja recht kindlich, dass wir seit unseren fruhesten Schul- 
jahren mit dem Begriff des Canadiers den der Unkenntniss von 
Europa’s ubertunchter Hóflichkeit gewissermassen unbewusst 
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und zwangsweise verbinden. Aber, wenn auch das fortgesetzte Studium 
uns eine bessere Vorstellung von dem heutigen Canada beigebracht, 
wenn wir gelesen haben, dass Toronto 1799 gegrundet ist, 1817 nur 
1200 Einwohner zahlte, 1891 aber iiber 180 000; so sind wir doch 
iiberrascht und erstaunt, mit eignen Augen diese riesigen, acht 
Stockwerke hohen Gescliaftshauser und die ungeheure Zahl der elec- 
trischen Strassenwagen in — Canada zu sehen! Die Staats- 
Universitat von Toronto ist ein gewaltiges Gebaude in norman- 
nischem Stil.

Die Wissenschaft ist i n t e r n a t i o n a 1. In dem biologischen Institut 
der Universitat treffe ich deutsche Bticher, von R. Friedlander & Sohn 
(Berlin, Carlstrasse) geliefert, Sterilisirungsapparate von Dr. Miincke 
(Berlin, Luisenstrasse), deutsche Mikroskope und endlich die aus- 
gezeichneten Museum-Schranke, die mein Freund, Hofrath A. B. Meyer 
in Dresden, construirt hat.

Nach zwei angenehmen Tagen, die ich in Toronto verlebt, bringt 
mich die Eisenbahn in vier Stunden iiber die gut bebaute Ontario- 
halbinsel nach dem tiefblauen Owen Sund am Huron-See. Hier 
nimmt uns der Schrauben-Dampfer Manitoba auf, der 2600 Tonnen 
fasst, 300 Fuss lang und 300 Reisende zu befordern berechtigt ist.') 
Die Fahrt ist entziickend.

Sie vereinigt die Reize der Fluss- und der Meer- 
fahrt. Denn unser See ist so spiegelglatt, wie nur irgend ein Fluss 
sein kann; die Ufer, die Inseln reich bewaldet. Aber, wie wir weiter 
vordringen, umfangt uns der kreisfórmige Horizont des Meeres.

Eines ist aber anders. Wir begegnen einer ganz gewaltigen 
Zahl von Dampf- und Segelscliiffen, wie man sie nie auf 
offenem Meere antrifft; die meisten sind Kauffahrer, mit Holz und 
Getreide beladen, sehr tiichtig gebaut und gut gehalten. Ich lerne 
auch eine neue Form von Schiffen kennen, „Whaleback“ genannt; sie 
sind aus Eisen, wie eine riesige, verhaltnissmassig dicke, beiderseits 
zugespitzte Cigarre gestaltet, ohne Takelwerk, nicht schon, aber angeb- 
lich sehr praktisch.1 2 3)

1) An Bord des Dampfers ist weder Bier noch Wein, ja nicht einmal Selters- 
wasser zu haben! Das ist gesundheitswidrig, ubertrieben und heuchlerisch.

2) Auf der Meeresfahrt haben sie sich nicht bewahrt.
3) Rapids.

Ais wir am nachsten Vormittag an dem Engpass Sault St. Marie 
ankommen, wo der obere See, dessen Oberflache 191 Meter iiber dem 
Meeresspiegel liegt, plótzlich in einer schmalen schaumenden Rinne8) 
sein Wasser in den iiber 5 Meter tiefer gelegenen Huronsee ergiesst, 
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miissen wir wegen der grossen Zahl der anwesenden Schiffe mehrere 
Stunden warten, ehe wir durch die riesige Schleuse in den oberen 
See emporgehoben werden.

Durch Sault St. Marie soli jahrlich eine gróssere Tonnenzahl 
gehen, ais durch den Suezcanal, namlich 10 Millionen Tonnen im 
letzten Jahre, 58 Schiffe in 24 Stunden, nach Angabe des Schleusen- 
meisters.t)

Uebrigens wird hier von den Vereinigten Staaten ein neuer, noch 
weiterer Schleusencanal gebaut, und von den Canadiem auf ihrem 
Gebiet (am óstlichen Ufer) ein dritter. Es herrscht ziemliche Eifer- 
sucht zwischen beiden Staaten und sogar eine Art von Zoll kr i eg, 
weshalb die Canadier ihren Handel durch einen eigenen Canal unab- 
hangig zu machen bestrebt sind.

Am nachsten Morgen umgiebt uns wiederum der weite Meeres- 
horizont auf dem Oberen See; aber zahlreiche kleine Vogelchen, 
die munter am Takelwerk des Schiffes auf- und abklettern, yerkiinden 
die Nahe des Landes. Ein einsamer Leuchtthurm (auf Passage-Island) 
kommt Vormittags in Sicht; eine Zinnkiste voll Zeitungen wird fur 
den Thurmer ins Wasser geworfen.

Bald nach Mittag erblicken wir das machtige Donnerkap, das 
1600 Fuss hoch ist und ganz steil in die See abfallt, kommen in die 
Donner-Bay und erreichen Nachmittags Port Arthur.

Die Stadt ist erst vier Jahre alt und tragt noch ihr holzernes 
Kindergewand. Von hier fahrt der Dampfer in die Miindung des 
Flusses Kaministiąuia, nach Fort William: dort erwartet uns der 
Zug der canadischen Pacificbahn.

Derselbe enthalt nachst der Maschine den Gepackwagen, dann 
zwei Auswandrer-Wagen, zwei sogenannte Wagen erster Klasse, in 
welchen man nur kurze Strecken zuriicklegen kann, und zwei Schlaf- 
wagen von der in Amerika ublichen Einrichtung. (In jedem Wagen 
12 Sectionen mit je einem oberen und unteren Bett, Nachts durch 
dicke Vorhange gegen den Mittelgang abgeschlossen.)

Die Eisenbahngesellschaft entwirft in ihren Druckschriften gluhende 
Schilderungen von der Pracht und Beąuemlichkeit dieser Wagen. 
Vieles ist richtig; aber wenn der Wagen mit 24 Personen, 
dazu mit etlichen schreienden Kindern, ferner mit dem fur eine 
mehrtagige Reise nothwendigen oder auch nicht nothwendigen Reise- 
gepack und endlich mit Jagd- und Fischerei-Gerathen ganz vollgestopft 
ist; so geht ein gut Theil der Beąuemlichkeit wieder verloren.

1) Im Jahre 1890 gingen durch S. St. M. 8,4 Millionen Tonnen; durch den 
Suezcanal 6,9. Aber die Waaren, die den letzteren passiren, sind kostbarer.
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Die Amerikaner sind sehr stolz auf ihr Eisenbahnsystem. Die 
Gerechtigkeit erfordert, ihnen unsere Anerkennung nicht zu versagen. 
In der That ist ihre Art fur so lange Reisen mit un- 
bedeutenden Haltepunkten ganz zweckmassig und na- 
mentlich der freien Bewegung fórderlich. Aber nachdem 
ich uber 15 000 Kilometer auf nordamerikanischen Eisenbahnen zuriick- 
gelegt und eine erhebliche Strecke auf europaischen, muss ich doch 
gestehen, dass ich fur meinen Theil eine gute Schlafwagencabine in 
Deutschland, Oesterreich, Frankreich oder im Eilzug nach Konstan- 
tinopel yorziehe.

Eine viertagige Eisenbahnfalirt steht uns bevor; oder, 
wenn wir in dem Felsengebirge Halt machen wollen, eine dreitagige. 
Die Fahrgeschwindigkeit ist massig. (500 englische Meilen in 24 Stun- 
den; 21 Meilen ==33 Kilometer in der Stunde.)

Der erste Mor gen bietet uns ein reizvolles Bild, Rat Por- 
tage am hauptsachlichsten Ausfluss des Lakę of the Wood, des 
gróssten Sees, welchen die Bahn zwischen dem Oberen See und dem 
Stillen Ocean beruhrt: Wald, Fluss, Wasserfalle, kleine Felsdurchbruche, 
kleine Hauser, riesige Muhlen.

Um 8 Uhr Morgens wird der Speisewagen in den Zug ein- 
geschoben und — gesturmt. Drei starkę Mahlzeiten an jedem Tag harren 
der Reisenden und werden von den meisten anstandslos bewaltigt.

Mittags erreichen wir in der Aachen, mit Gras, Blumen und nie- 
drigem Busch bedeckten Haide, welche ais e b e n e P r a i r i e bezeichnet 
wird, die Hauptstadt der Prorinz Manitoba, Winipeg. Hier war ein 
alter Sitz der Hudsonbay-Gesellschaft, jener friedlichen und tuchtigen 
Kaufleute, welche Pelze von den Indianern erhandelten und die Pioniere 
des amerikanischen Nord-Westens geworden sind. 1871 hatte der Ort 
(fruher Fort Garry genannt) nur 100, jetzt zahlt er 29 000 Einwohner. 
Die Stadt liegt am Zusammenhuss des Red- und des Assiniboia- 
River, die fur Dampfer schiffbar sind, sowie von funf Seitenlinien der 
Eisenbahn.

Hier ist das Land-Amt der Eisenbahnen und das der Regierung. 
Anschlage in allen Sprachen (englisch, deutsch, skandinavisch, polnisch) 
richten sich an die Einwanderer. Dolmetscher der Regierung harren 
auch am Bahnhof.

Der Zug halt einige Stunden, zur Betrachtung der Stadt. In der 
Hauptstrasse sind zunachst noch die alten Holzhutten zu sehen, weiter- 
hin kommen prachtige Geschaftshauser und wahre Palaste. Ein idylli- 
sches Bild, sehr geeignet fur den Pinsel eines K n a u s, war, behaglich 
vor seinem Hauschen sitzend, der Handelsmann T., ein russischer Jude.

Hirschborg, Reise um die Erde. 3
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Vor 10 Jahren seinem Stiefvaterland entronnen, kam er in diese Gegend 
ohne einen Cent; „und jetzt ist der ganze Hauser-Block mein," sagte 
er mit einer bedeutsamen Handbewegung, — wie einst Polykrates auf 
das beherrschte Samos hinzeigte.

Da bald hinter Winipeg, von Poplar Point gegen Portage la Prairie, 
der Glanz von Man i tobą beginnt, eine Ansiedelung der anderen 
folgt, und so bis weit nach Norden hin; so ware es vielleicht zweck- 
massig, ein paar Worte uber die Auswanderung nach Canada 
zu sagen.

Natiirlich ist das fur einen Nichtfachmann, der bloss durchreist, 
ein schwieriger Gegenstand. Ich will zunachst aus dem officiellen Werk 
„Manitoba" (by John Macoun, M. A., Dominion Govemments- 
Explorer of the North-West, London 1883, S. 637) das Folgende 
anfiihren:

„Landguter kónnen zu jedem Preis gekauft werden, von 1 Dollar 
fur den Acre aufwarts; und 160 Acres freien Landes kann man ais 
Heiinstatte belegen gegen eine Gebuhr von 10 Dollar."x) Die Aus- 
lagen fur das erste Jahr berechnet der Verfasser auf 600 Dollar, den 
Besitz nach fiinf Jahren fleissiger Arbeit auf 3000 Dollar.

Weniger yerlasslich sind die Schriften der Eisenbahngesell- 
schaft, welche in dem Landgurtel von 25 Meilen Breite, beiderseits 
von der Bahn, zwischen Winipeg und dem Felsengebirge in jedem Be- 
zirk Land besitzt und — an den Mann bringen will. Sie bietet Land 
an zum Preise von 2,5 Dollar fur den Acre und yerlangt ein Zehntel 
baar, das Uebrige stundet sie bis zu neun Jahren bei 6 Procent 
Zinsen. Aus ilirer Schrift „Successful Farming in Manitoba 
(1891)“ ist zu ersehen, dass einzelne Farmer ein Kapitał von 1000 
bis 5000 Dollars mitbrachten, — andere gar nichts, „und gut 
yorwarts kamen, namentlich wenn sie zunachst ais Arbeiter einige 
Ersparnisse gemacht."1 2) (Vergl. auch „Farming and Ranching in We
stern Canada.") Obwohl die Heimstatte weder yerpfandbar noch ver- 
kauflich ist, und der Besitztitel erst nach Ablauf von fiinf Jahren 
regelmassiger Bearbeitung erworben wird; so giebt es doch Banken, 
welche, mit Erlaubniss der Regierung, den Ansiedlern von vorn herein 
mit Yorschussen aufhelfen.

1) Das ist ebenso, wie in den Vereinigten Staaten. Vgl. mein Buchlein, S. 14.
2) Natiirlich ist das auch in den Vereinigten Staaten moglich. Aber dort wer

den Erschwerungen der Einwanderung geplant, und die socialen Streitigkeiten sind 
gelegentlich recht unangenehm. Ais ich durch Buffalo kani, war die Eisenbahn 
von Soldaten besetzt, da die Ausstandigen die Wagen anzuzunden suchten.
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Auswanderung ist ein n o t h w e n d i g e s U e b e 1 fiir Europa 
im Allgemeinen und fur Deutschland im Besonderen. Der Hauptstrom 
unserer Auswanderer geht nach den Vereinigten Staaten. Ob es nicht 
fiir Viele besser ware, nach Canada auszuwandern, ist eine wichtige 
Frage. Deutsche Ansiedler sind in Nordwest-Canada beliebt und 
kommen auch sehr gut fort.

Wir nehmen unsere Reise wieder auf und kommen Nachts in 
die wellige und dann in die ansteigende Prairie, die auch 
noch gut bebaut ist. Hier liegt Belfs beruhmte Riesenfarm von 
100 Quadratmeilen, die mit militarischer Ordnung bewirthschaftet 
wird; man pfliigt in Brigaden und emtet in Divisionen.

Am Morgen des zweiten Tages erreicht der Zug die Stadt Regina 
in der Provinz Assiniboia. (1875 Fuss hoch uber dem Meeresspiegel, 
mit 2000 Einwohnern). Hier liegt die erste (óstlichste) Musterfarm der 
canadischen Ackerbaugesellschaft; hier ist der Sitz der Regierung des 
Nordwestens; hier stehen dieBaracken der vortrefflichen, berittenen, roth- 
jackigenPolizeisoldaten (1000Mann), welche die musterhafte Ordnung 
des Nordwestens gewahrleisten. Sie iiberwachen auch die In dian er.

Die Letzteren machen einen ungunstigen Eindruck. Sie kommen 
auf die Stationen, um Biiffelhórner und allerlei Kram zu verkaufen. 
Ehemalige Krieger aus der wilden Bandę des Sitting Buli, welche die 
Abtheilung des Generals Custer 1876 in Montana (U. S.) vollstandig 
aufgerieben, singen heute ilire Kriegsgesange fiir ein paar kleine 
Miinzen. Viele sind mit Narben und Geschwiiren behaftet. Ja, die 
so beruhmte Scharfe des Auges ist ihnen abhanden gekommen. Die 
Frauen leiden vielfach und die Manner nicht selten an eingewurzelten 
Entziindungen der Augen und Flecken auf der Hornhaut. Es ist zwar 
verboten, ihnen „Feuerwasser" zu verkaufen, bei Strafe von 50 Dollar 
oder zwei Monat Gefangniss; aber es geschieht doch, wie die Ver- 
urtheilungen beweisen.

Eine Indianer-Reservation, wo sie auf einem bestimmten, ihnen 
zugewiesenen Gebiet mit Unterstiitzung der Regierung nach ihrer Art 
leben, habe ich nicht besucht; wohl aber ein Dorf am Puget-Sund, 
die katholische Mission gegeniiber von Vancouver. Die Holzkirche und 
die weissen Holzhauser sahen recht gut aus, auch die Boote, die sie 
aus den dicken soliden Stammen herausschnitzen; aber die Menschen 
entsprachen nicht dem idealen Bilde der Indianergeschichten, die unser 
Knabenalter begeisterten. Auch hier fand ich eine grosse Zahl von 
Leuten mit schweren, zum Theil wohl tuberculósen Geschwiiren und 
dereń Folgen; aber auch einzelne hellfarbige Mischlinge, die man nur 
mit Muhe von Europaern unterscheiden kann.

3*
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Von Regina aus westwarts erstreckt sich 200 Meilen weit eine 
Ebene, die keinen Baum enthalt. Bis zum Horizont reicht 
die einsame, ode Grassteppe, die bald den Charakter der amerikanischen 
Wiiste annimmt; der Boden wird zerkluftet, Biindelgras und Sadebusch 
bilden die ganze Elora; einzelne Alkali-Seen (Old wife’s-Lakes) kommen 
in Sicht. Nur selten wird die Einsamkeit durch eine Wasserstation, 
ein Haus, einen Kuhhirten unterbrochen.

Die Gegend soli zur Viehzucht sehr geeignet sein. Bei Medicine 
Hat (2150 Euss hoch, mit 1000 Einwohnern), wo immerbrennende 
Fackeln des naturlichen Gases die Bahnstrecke erleuchten, gelangen 
wir in die hohe Prairie.

Am dritten Mórg en, bei Tagesgrauen, sehen wir uns inmitten 
der Felsengebirge. Wir sind 4000 Fuss Ober dem Meeresspiegel, die 
scharfkantigen Gipfel der Berge, *) auf denen nur hier und da ein 
kleines Platzchen fur Schneeablagerung bleibt, steigen bis zu 10 000 Fuss 
in die Hóhe. Wasserrinnsale und Fóhren beleben das Bild.

Um 6 Uhr Morgens erreichen wir Banff, das 4500 Fuss hoch, 
2346 Meilen von Montreal, 560 Meilen von Vancouver liegt. Hier hat 
die Eisenbahngesellschaft ein grosses Gasthaus mit 180 Zimmern 
erbaut. Behaglich prasselt in der riesigen Halle das Feuer und wird 
durch drei Fuss lange Baumstamme unterhalten.

Von der Hóhe des Tunnelberges, 1000 Fuss iiber dem Thal, 
hat man einen Blick, ahnlich wie in St. Moritz. Man erblickt unten 
eine seeartige Ausweitung des griinen Flusses,1 2) das kleine Dorf Banff, 
das 200 Fuss hóher gelegene Gasthaus: Alles umgeben von starrenden 
Felsen, die amphitheatralisch ansteigen; einige, gerade jenseits des 
Gasthauses, sind mit Schnee und Gletschern bedeckt.

1) Three sisters.
2) Bow river.
3) Hot Springs.
4) Grand View.

800 Fuss iiber dem Thal entspringt eine w ar me Schwefel- 
quelle.3) Viele Leidende suchen hier Hilfe. An der Holztreppe zu 
dem Gasthaus4) sind Krucken angenagelt mit ruhmrednerischen 
Heilberichten, — ebenso, nur nicht so schón abgefasst und ge- 
schrieben, wie im Asklepieion von Epidaurus vor 2000 Jahren, oder 
wie an manchen Wallfahrts-Orten unserer Tage.

Eine andere, weniger warme Schwefeląuelle in einer Hóhle des 
Thales ist durchaus einem Geiser ahnlich: ein weites Becken mit grun- 
lichem, lauem Schwefelwasser angefullt, worin einige kleine Quellen auf- 
sprudeln; daruber ein domahnliches Steindach mit Lichtófinung.
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In einer guten Stunde fahrt man, vorbei am Fusse von Cascade 
Mountain, der einer ungeheuren Riesenburg ahnlich sielit und ganz 
steil in‘s Thal abfallt, nach dem Teufels-See ') und befahrt diesen auf 
einem ganz kleinen Dampfer. Es ist ein langer Hochgebirgssee, rings 
umgeben von den nackten Steinungeheuern der Felsengebirge, die 
trotzig emporragen, nur unten am Ufer mit griinem Nadelholz be- 
wachsen.

Indem ich die Eisenbahnfahrt nach dem Westen fortsetze, nierke 
ich zum ersten Małe seit New-York, dass es anfangt, leerer zu werden: 
ein Schlafwagen wird abgehangt.

DieGebirgsfahrt ist entziickend schón. (Im Eisenbahn- 
buch steht: 1. „Sie ist sonder gleichen.“ 2. „Der Gletscher bei dem 
Gletscherhause soli grósser sein ais alle Gletscher der Schweiz zu- 
sammen.“ — Das ist so die Gescliaftssprache der neuen Welt.)

Zunachst komrnen wir in ein waldiges Thal und verfolgen den 
Lauf des Bow-Flusses nach aufwarts. Castle Mountain, der 5000 Fuss 
iiber die Ebene der Bahn emporragt, tragt seinen Namen mit Recht; die 
Zinnen der gewaltigen Burg sind mit frischgefallenem Schnee bedeckt.

Nach zwei Stunden erreiclit man die grosse Wasserscheide.1 2) 
Zwei kleine Bache beginnen hier von einem gemeinschaftlichen Aus- 
gangspunkte. Der eine geht ostwarts in den Saskatchewan-Fluss, also 
in die Hudsonbay und den atlantischen Ocean; der andere westwarts 
in den Columbia-Fluss, bezw. in den pacifischen Ocean.

1) Devils lakę oder Minnewonka.
2) Great Divide.

Nach dem ersten Prasidenten der C. P. R. heisst Stephen 
sowohl die Gipfelstation (5296 Fuss) ais auch der hóchste Berg in 
diesem Theil der Felsengebirge. Wir gelangen in den Wapta- oder 
Kicking-Horse-Pass, wo der gleichnamige Fluss 1000 Fuss unter uns 
in der Tiefe schaumt, umkreisen die Grundflache des Riesen Mount 
Stephen, der 8000 Fuss iiber die Bahnebene emporsteigt und in 
gewaltiger Hóhe iiber uns einen Gletscher tragt. Ziemlich weit oben 
gewahren wir auch die Zickzacktreppen, die einem Silberbergwerk an- 
gehóren.

Dem Fluss folgend, gelangt man in den unteren Kicking-Horse- 
Cannon, wo das brausende Wasser und die Bahn sich den Raum der 
engen Schlucht streitig machen. Nur eine einsame Sagemiihle unter- 
bricht die Wildniss. Tunnel sind nur sparsam und kurz.

Wir fallen rasch in drei Stunden 600 Meter, und tauchen bei 
Gol den aus der Schlucht in’s Freie. Sofort erblicken wir vor uns 
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den Columbiafluss und die schóne Kette des Selkirk-Gebirges, die 
annahernd parallel ist mit der des Felsengebirges.

Bei Donald (2500 Fuss hoch) erreicht man die pacifische Abthei- 
lung der Bahn, kreuzt den Columbiafluss und dringt in die Selkirks 
ein durch die enge Schlucht des Beaverflusses. Wir steigen wieder 
empor, den Fluss 1000 Fuss unter uns, durch dichte Fohrenwalder; 
uber luftige Briicken, 250 Fuss uber dem Bach; und erreichen die 
Passhóhe der Selkirks (Roger-Pass, 4275 Fuss hoch), inmitten 
hoher Gletscherberge: Cheops, Illiciwaet, Ross Peak, Donald. 
(Hier liegt das freundliche Gletscherhaus.) Diesseits und jenseits 
der Passhóhe sind machtige Schneetunnel, z. Th. mit offenen Neben- 
geleisen fur den Sommer.

Rasch fallen wir wieder und dringen in den Albert Cannon ein. 
Der Zug halt. Wir sehen von einem Holzbalkon aus 300 Fuss tief unter 
uns den schaumenden Fluss auf 20 Fuss Breite zusammengepresst.

Dann treffen wir, nach fiinf Stunden Eisenbahnfalirt, wieder den 
Columbiafluss, welcher einen weiten Bogen nach Norden um die Selkirks 
gemacht, um 1000 Fuss gefallen und zu einem machtigen, schiff- 
baren Strom angewachsen ist.

Am 1 e t z t e n M o r g e n ist ein Glanzpunkt der Reise die Fahrt 
durch den Fraser-Cannon (40 Meilen). Der Fraser ist der Haupt- 
fluss in Britisch-Columbien und geht in den Puget-Sund. Interessant 
ist die alte Regierungs-Fahrstrasse durch diesen Cannon, die gelegent- 
lich 1000 Fuss iiber den Fluss emporsteigt und scheinbar nur durch 
dunne Stabchen iiber den Schluchten gestutzt ist.

Der Cannon wird bald weiter, bald enger. Indianerhiitten tauchen 
auf, entweder gegen das Felsufer, oder auf einem inselartigen Stein- 
block befestigt. Man sieht die In dian er ihren Lachs fischen oder 
dórren. Dann erscheinen Hauschen von Chinesen, die Gold waschen. 
Dazwischen einzelne Zelte von Abenteurern kaukasischer 
R a s s e.

Von North-Bend bis Yale, 23 Meilen lang, ist der machtige Fluss 
zwischen senkrechte Walie von dunklen Felsen eingeengt. Bei der 
letzten Wendung des Flusses dringen wir in einen Tunnel ein und, 
wieder auftauchend, sehen wir ein breites Flussthal vor uns mit 
fruchtbarem Boden und kraftigem Baumwuchs; Viehheerden, Felder, 
Sagemuhlen. Die Vegetation wird um so iippiger, je naher wir der 
Kiiste des stillen Oceans kommen. Der grosse Raum zwischen Schienen 
und Einzaunung ist mit breitblattrigen Fam und Strauchern dicht 
bewachsen.
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Wir erreichen den Puget-Sund (Burrard Inlet) und Vancouver, 
das Ende der Canadischen Pacificbahn. Diese merkwurdige Stadt ist 
sechs Jahre alt und zahlt heute 20 000 Einwohner, hat grossartige 
Hotels, sehr bedeutende Geschaftshauser, zwei Banken, und mehrere 
Dampf-Sagemuhlen, welche die 1—2 Meter dicken Fbhrenstamme von 
gewaltiger Lange spielend bemeistern und die Balken und Bretter 
unmittelbar vom Holzplatz aus einerseits auf der Eisenbahn nach der 
holzarmen Prairie, andererseits zu Schiff um Cap Horn herum nach 
Montreal und nach Europa versenden.

Electrische Eisenbahnwagen durchsausen die Strassen, durchsausen 
den Urwald1) auf schmaler, ausgebrannter Bahn nach dem 12 Meilen 
entfemten New-Westminster.

1) Mitten im Urwald liest man an den Baumen die Ankundigung: ,,Werth' 
volles Land preiswiirdig zu verkaufen.“

Ein schóner Naturpark auf einer Halbinsel enthalt einen acht 
Meilen langen, gutgepflegten Fahrweg mit entziickenden Aussichts- 
punkten. Und in dem herrlichen Hafen, dicht neben der grossen 
Bahnstation und der Werft unmittelbar anliegend, ist ein 485 Fuss 
langer Oceandampfer „Empress of Japan“ verankert, dessen Wimpel 
westwarts flattern, westwarts nach dem fernen Osten.



III.

Der stille Ocean.

Ssi. chon der Name des stillen Oceans niacht auf den Land- 
bewohner von Mitteleuropa einen iiberwaltigenden Eindruck; 

der Begriff der ungeheuren Grósse, ') welche ja die der sammtlichen 
funf Erdtheile ubertrifft, fugt sich zu dem der gewaltigen Entfernung 
von der Heimath, die ungefahr ein Drittel des Erdumfangs ausmacht. 
Ais ich, im Herbst 1887, bei dem Klippenhaus von San Francisco, 
zum ersten Mai das Gluck hatte, dieses Weltmeer aus der Nahe zu 
betrachten, konnte ich nicht umhin, obwohl sonst symbolischen Hand- 
lungen abhold, meine Stirn mit dem Salzwasser zu benetzen und 
meinen Geist in jene merkwiirdige Zeit zu versetzen, wo Vasco Nunnez 
de Balboa (am 25. September 1513) von einem Berg der Meeresenge 
zu Panama zuerst „das Sudmeer“ erblickte, — um vier Jahre 
spater von dem neidischen Gouverneur Pedrarias Davila widerrecht- 
lich enthauptet zu werden; undFernao de Magalhaes, der erste 
Weltumsegler, nach sturmischer Fahrt auf dem atlantischen Ocean 
um die Sudecke von Patagonien herumsegelnd (Nov. 1520) einen aus- 
nahmsweise ruhigen Wasserspiegel vorfand und dadurch zur B e - 
nennung des stillen Oceans veranlasst wurde.

Jetzt hatte ich diese gewaltige Wasserwiiste zu durchkreuzen, 
in nahezu zweiwóchentlicher Fahrt, auf der ich weder eine Insel, noch 
auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein einziges Schiff zu Gesicht be- 
kommen wurde. Gegeniiber den zahlreichen Dampferlinien zwischen 
Europa und Nordamerika bestehen nur zwei zwischen Nordamerika 
und Ostasien.

1) Hacheninhalt des stillen (grossen) Oceans 160 Millionen qkm, des atlanti
schen 80, des indischen 73, des sudlichen Eismeeres 20, des nordlichen 15, der Erd- 
oberflache 509, der ftinf Erdtheile nebst den beiden Polargebieten 135.
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Die erste (altere) fiihrt von S. Franzisco nach Yokohama (4750 See
meilen = 8787 Kilometer). Vor zehn Jahren war Dr. H. Meyer 
befriedigt durch die Leistung der ost-westlichen Dampfschiff- 
gesellschaftr), die Strecke mit einem Dampfer von 3000 Tonnen 
und 650 Pferdekraften bei einer mittleren Tagesgeschwindigkeit von 
250 Seemeilen binnen 19 oder 20 Tagen zuriickzulegen.

Heutzutage ist man so wenig damit zufrieden, dass das Schiff 
dieser Linie, welches unmittelbar vor uns in Yokohama landete, sagę 
einen einzigen Cajutreisenden brachte, unser eigenes Schiff aber mehr 
ais 80. Der Wettbewerb wirkt Wunder. Die canadische Pa ci fi c- 
Bahn2) hat ganz neuerdings drei machtige Seedampfer erbaut, welche 
die stolzen Namen „Kaiserin von Japan“, „Kaiserin von China“, 
„Kaiserin von Indien“ fiihren und die Strecke von Vancouver bis 
Yokohama (4340 Seemeilen = 8029 Kilometer) bei einer mittleren 
Tagesleistung von 350 Seemeilen in 13 bis 14 Tagen zurticklegen 
und zwei Mai im Monat die Post von London nach Yokohama 
in 28 Tagen hinschaffen, wahrend der Weg durch den Suezkanal 
gegen 40 Tage beansprucht.

Ftinfzig Jahre sind verstrichen, seitdem der erste Dampfer das paci- 
fische Gewasser durchpflugte, der „Biber“3) der Hudsonbay-Gesellschaft, 
dessen Wrack seit 1889 unter den Klippen von Burrard’s Einlass4) 
hilflos seine Mastbaumspitzen aus dem Wasser emporstreckt. Und 
jetzt haben wir Stahlschiffe von 485 Fuss Lange und 51 Fuss Breite, 
schneeweiss gestrichen, um in der heissen Zeit die Cajiiten kiihler zu 
halten; fiir eine Fahrgeschwindigkeit von 19 Knoten gebaut und un
gefahr 16 wirklich zurucklegend, mit Doppelschraube, dreifacher Ex- 
pansionsmaschine, die 150 Tonnen Kohlen taglich verbraucht, mit 
wasserdichten Schotten und electrischer Beleuchtung.

Der Vergleich der atlantischen und pacifischen 
Dampfer driingt sich dem Reisenden von selber auf. Schónheit und 
Pracht hier wie dort; Beąuemliclikeit im Osten noch grosser. Da die 
Ueberfullung nicht so bedeutend ist, kann der Einzelreisende leichter 
eine eigne Cajute erhalten, ohne den zweiten Platz zu bezahlen.5) Es

1) Occidental and Oriental Steamship Co.
2) An der Nordwestecke der Vereinigten Staaten (Washington, Oregon) ist 

man neidisch auf das Aufbliihen von Vancouver und griindet eine neue „pacifische“ 
Eisenbahnlinie mit Anschluss fiir Yokohama.

3) Beaver.
4) Inlet, eine nur durch eine schmale Strasse mit dem Pugetsund zusammen- 

hangende Bucht.
5) Ich hatte in New-York meine Fahrkarte von dort bis Yokohama gekauft 

(fiir 276 Dollaij und die schriftliche Yersicherung einer eignen Cajute erhalten. — 
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ist doch eine grosse Annehmlichkeit, fur eine zweiwóchentliche Reise 
sich hauslich in seiner Cajute einrichten und seine Sachen auspacken 
zu kónnen. Es ist sogar ein Kleiderspind vorhanden. Die Bedienung 
in der Cajute wie an der Tafel wird von Chinesen geleistet. Der 
Asiate ist von Natur ein besserer Diener,') ais der Europaer, — wenn 
man nicht zu viel von ihm verlangt. Die electrische Klingel ist un- 
nóthig. Ein leises Handeklatschen, wie uberall in Ostasien, bewirkt 
das augenblickliche Erscheinen des Cajiitendieners. Vom zweiten Tage 
an weiss er, dass ich mit Sonnenaufgang bade und danach in der 
Cajute eine Tasse Thee nehme.

Bei Tisch nahen gerauschlos, auf ihren Filzsohlen, die bezopften, 
in blauseidne Rócke mit schneeweissen Aermeln gekleideten Auf- 
warter, iiber dem gelben, schlitzaugigen Antlitz das schwarze, be- 
knopfte Kappchen, unter dem der lange schwarze Zopf herabliangt, 
und bringen dem Reisenden die Speisekarte. Freilich, ihr Englisch ist 
mangelhaft und lesen kbnneii sie nur ihre eigene Schrift. Deshalb 
gewóhnt man sich bald, von Vancouver bis Bombay, nicht das Gericht, 
sondern die Nummer* 1 2) zu fordem. Immerhin ist das Auftreten der 
Ostasiaten ais Aufwarter und Schiffsleute sehr geeignet, die Empfindung 
des fernen Ostens bei dem Reisenden hervorzurufen. Freilich, die herr- 
schende Stellung hat der Kaukasier sich vorbehalten, — 
gradeso wie in dem Gasthaus von Wawona bei Yosemite in Californien, 
wo der Koch Chinese, der Kellner Neger, der Kutscher Halbblut, der 
Fischer Indianer, nur der Wirth ein weisser Mann war!

Wie anders, ais bei der Gesellschaft Florio-Rubattino, auf dereń Sehiffen ich sowohl 
zu Tunis wie auch zu Neapel die bezahlte Cajiite fur meine Frau und mich erst 
durch ein besonderes Trinkgeld an Schiffsbord erlangen konnte!

1) Boy heisst er, von Vancouver bis Bombay.
2) Number one, Number two u. s. w. — Zwei mai zwei amerikanische Dollar 

zahlt der anstandige Reisende fur die Aufwartung von Vancouver bis Yokohama, 
und noch einige Kleinigkeiten dazu.

Auch die Reisegesellschaft war auf dem atlantischen Weltmeer 
ganz anders zusammengesetzt, ais jetzt auf dem pacifischen.

Auf dem Zwischendeck der englischen Dampfer, von Lirerpool 
nach New-York, herrscht der Irlander vor, der zu Hause in die 
frische Luft gesetzt worden, da man ihm, wegen Nichtbezahlung des 
Pachtzinses, das Dach der Hiitte abgedeckt; und der nun schon unter- 
wegs von Tammany-Ring und von einer Herrscherrolle in Staat und 
Gemeinde traumt.

Auf dem Zwischendeck des norddeutschen Lloyd von Bremerhafen 
nach New-York bilden deutsche Bauern mit ihren Familien und 
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Handwerker die Mehrzahl, danach Slaven (Polen, Mahren) und Skan- 
dinavier. Bei gutem Wetter herrscht grosse Frbhlichkeit, „das deutsche 
Lied“ wird gesungen, auch „die Wacht am Rhein“, und „Deutschland, 
Deutschland uber Alles“. Liederbucher und Abschriften einzelner 
Lieder wandern von Hand zu Hand. Es tónt die Fiedel und die 
Ziehharmonica, es tanzen Germanen und Slaven. Deutsche Werk- 
meister, die in den Vereinigten Staaten eine gute Stellung gefunden, 
kehren von ihrer Urlaubsreise heim. Natiirlich fehlt nicht das Wander- 
volk Israel, namentlich aus dem „heiligen“ Russland; fur sie stellt 
Amerika eine gute, wiewohl harte Schule dar: da kurzt sich Haar 
und Bart, der Kaftan wird zur Joppe, das schlaffe Wesen zu that- 
kraftigem Handeln; ihre freigeborenen Kinder zeigen keine Spur mehr 
von der russischen Sklaverei. Auf diesen Schiffen erinnern wir uns an 
die moderne friedliche Vólkerwanderung uber den atlantischen Ocean, 
welche weit betrachtlicher ist, ais die alte der Germanen, die das 
rómische Reich zerstórt hat.

Auf dem pacifischen Ocean werden wir an die hunnischen und 
mongolischen Horden erinnert; wiewohl auch hier im 19. Jahrhundert 
Alles friedlich zugeht. Das Zwischendeck gehórt namlich den Chi- 
nesen, die von der pacifischen Kiiste Amerika’s, wo sie ais Wascher 
und Biigler, ais Schneider und Schuster, ais Kóche und Aufwiirter 
gewirkt und einige Ersparnisse gesammelt, in ihre Heimath, nach den 
Siidprovinzen des grossen Reiches der Mitte, zuruckkehren.

Der Unterschied zwischen atlantischer und pacifischer Seefahrt 
erstreckt sich sogar auf die Cajiitreisenden, obwohl doch bei den so- 
genannten hóheren Classen der Geselłschaft die allgemeine Cultur 
mehr und mehr alle Besonderheiten ahschleift.

Auf dem Lloydschiff nach New-York herrscht der Deutsch- 
Amerikaner vor, der seine Einkaufe, hauptsachlich von Bekleidungs- 
gegenstiinden und Metallwaaren, in Deutschland gemacht; seine Bade- 
reise nach Carlsbad oder Kissingen hinter sich hat, wo er dem durch das 
hastige Essen und die ungeheuren Mengen von Eiswasser geschwachten 
Magen zu neuer Ausdauer verholfen; seine Verwandten in Alldeutsch- 
land besucht, seine Kinder dorthin gebracht hat; — und nun wieder 
seiner Thiitigkeit in den Vereinigten Staaten zustrebt: der Bierbrauerei, 
die dort so manchen deutschen Mann nicht bloss nahrt, sondern reich 
macht, der Mascliinenfabrik, der Kom- und Fleischgewinnung, dem 
Tabaks-, Oel-, Baumwollen-, Zuckergrosshandel, der Technik und Kunst, 
der Heilkunde.

Dazu kommen unternehmende Sendlinge deutscher Fabriken und 
Grosshandlungen, welche versuchen wollen, in den Yereinigten Staaten, 
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trotz der hohen Zoile ihre Erzeugnisse abzusetzen, und ganz verein- 
zelte Vergnugungsreisende. Ferner trifft man auch noch neuerdings, 
seitdem die Bremer und Hamburger Linien so beliebt geworden, 
ech te Amerikaner: solche, welche Europa „gemacht" liaben und 
noch einen Theil des angrenzenden Asien und Afrika dazu und mit 
Weib und Kind und mindestens 54 verschiedenen — Theelóffeln (aus 
den europaischen Hauptstadten sowie aus Tunis, Cairo, Jerusalem, Tiflis) 
heimkehren, um sie, nebst unbestimmten Reiseeindrucken, am ersten 
Nachmittag den erstaunten Nachbam in St. Louis oder Cincinnati 
vorzulegen; nicht wenige Badereisende und Magenkranke; einige von 
Allen angestaunte sogenannte Millionare, wenige Gelehrte und Staats- 
manner.

Dazu kommen schliesslich noch einzelne Englander, gerade genug, 
um bei den unvermeidlichen politischen Gesprachen einige Mannig- 
faltigkeit') herbeizufuhren; von den ubrigen Vólkern gelegentlich ein 
einsamer Vertreter.

Ganz anders ist die Cajut-Gesellschaft auf der „Kaiserin von 
Japan“ zusaminengesetzt. Alldeutschland ist nur in bescheidener Zahl 
vertreten, durch 3 unter 84. Da ist zunachst ein wissensdurstiger und 
unternehmender Officier, der Urlaub auf ein Jahr bekommen und Asien 
studiren will; wie mir scheint, der fleissigste und grundlichste aller 
Reisenden des Schiffes. Da ist ein junger Kaufmann mit tadellosem 
Englisch und Benehmen, der durch yorsichtige Wahl seines Vaters schon 
in jungen Jahren zu dem Vergniigen einer Weltumseglung gelangt ist. 
Da bin ich selber. Aber die Mehrzahl aller Cajiitreisenden (34 von 84) 
sind Missionare aller Arten, aller Secten, — Amerikaner und Eng
lander: alte, im Dienst ergraute Prediger, die auch in der gewóhnlichen 
TJnterhaltung den gehobenen Ton anschlagen; jiingere mit Weib und 
Kind; „grosse Frauen“, von dereń Beredtsamkeit und Vorziigen die 
Tagesblatter von Vancouver uberstrómten, und jungę, lachelnde Fraulein, 
die hoffnungsfreudig an die schwierige, unbekannte Aufgabe gehen, 
den altcivilisirten Ostasiaten eine neue Botschaft zu verkiinden.

Asiaten selber, sogenannte Heiden, sind in der Cajiite nur sparsam 
vertreten, durch zwei wurdevolle Japaner und eine Parsi-Familie aus 
Bombay. Weit zahlreicher waren die Muss-Asiaten aus Europa, Eng
lander, die in Japan ais Kaufleute, in China1 2) ais Zollbeamte so lange 

1) „You will flght with Russia, — when the Russian have occupied London, 
not earlier.” Solche Ausspriiche kennzeichnen den wagehalsigen Character der iiblichen 
Kannegiessereien.

2) Die Chinesische Regierung zieht Europaer ais Zollbeamte vor.
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leben, bis die Ersparnisse zu einem behaglichen Dasein in der Heimath 
ausreichen.

Hierzu kann auch noch ein „ehrenwerthes Parlamentsmitglied“ 
und ein Consulatsbeamter mit Gattin gerechnet werden.

Dann kommen die Vergnugungsreisenden, dereń Zahl keineswegs 
so gross ist, wie man annehmen sollte, namlich etwa zwei Dutzend, 
die eine Halfte fiir Japan bestimmt, die andere wirkliche Erdumwanderer 
(Globetrotter), eine Menschengattung, auf die ich noch bei Gelegen- 
heit zuruckkommen werde.

Was nun unseren Kurs anlangt, so geht derselbe, sowie wir die 
oflene See gewonnen, schnurstracks nach Westen, von der Insel Vancouver 
nach der Bucht von Yokohama, auf dem kiirzesten Weg, der aber 
wieder auf Karten nach Kremer’s Grundriss ') eine nach Norden er- 
habene Linie darstellt und mittwegs ganz dicht unter den Aleuten 
vorbeistreicht.

Trotz der hohen Verehrung, die ich den Buchern und Karten 
des deutschen Reichspostamtes zoile, muss ich bekennen, dass auf der 
grossen Uebersichtskarte des Weltpostverkehrs (Berlin 1892) der Kurs 
nicht ganz richtig bezeichnet ist, wahrend auf der Kartę des neuesten 
Bradshaw zwar die Zeichnung richtig, aber die Benennung falsch ist.2)

Ein Blick auf meine eigne Kartę und auf den folgenden Log- 
bericht wird das Gesagte erlautern.

1) Mercator’s Projection.
2) Es sind da zwei yerschiedene Kursę fiir Hin- und Riickfahrt gezeichnet.

Datum Breite Lange Entfernung Bemerkungen

Mittw. 31. Aug. Ab Vanc. 411 35' Nchm., 
an Victor. 9h 45 N.

Donn. 1. Sept. 48® 20'N. 123® 55' W. 111 Seemeilen Ab Vict. 6h 30 Vorm.
Freitag 2. Sept. 50° 133® 40' W. 395 Seemeilen
Sonnab. 3-. Sept. 50° 58'N. 143® 45' W. 390 Seemeilen
Sonntag 4. Sept. 51° 0' N. 154® 10' W. 393 Seemeilen
Jlontag 5. Sept. 51° 0' N. 164° 25' W. 387 Seemeilen
Dienst. 6. Sept 50° 26' N. 174® 18' W. 377 Seemeilen Orkan.
Mittw.
Donn.

7. Sept.
8. Sept. 49® 19' N. 176® 8' O. 376 Seemeilen

Ausgelassen.

Freitag 9. Sept. 47° 53'N. 166® 44' O. 383 Seemeilen
Sonnab. 10. Sept. 1.7' 47'N. 157® 48' Ó. 387 Seemeilen
Sonnt. 11. Sept. 42® 47'N. 149® 37' O. 393 Seemeilen
Montag
Dienst.

12. Sept.
13. Sept.

39® 4'N. 142® 4' O. 367 Seemeilen
Um 12h Mittags auf der 
Rhede von Yokohama.
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Jetzt komme ich zur Beschreibung der Fahrt und meiner geringen 
Erlebnisse auf derselben.

Der Hafen von Vancouver ist prachtvoll und tief; das grosse 
Schiff liegt unmittelbar ani Ufer, so dass wir zu Fuss iiber die Briicke 
an Bord gehen; und wenige Scliritte entfernt von dem Schienenstrang 
der Eisenbahn, welche den nordamerikanischen Continent bis Halifax 
in Neu-Schottland durchąuert. Alles, was der Dampfer zur Ausrtistung 
braucht, ist ans der niichsten Umgebung zu beschaffen, Kohlen aus 
Nanaimo auf der Insel Vancouver. Der deutsche Reisende wiinscht von 
Herzen, dass wir auch einen solchen Hafen an der Weser besassen.

Entziickend ist die Ausfahrt um 4’/2 Uhr Nachmittags, aus 
Burrard’s Einlass, des von hohen. dicht bewaldeten Bergen um- 
gebenen Meerbusens, an welchem die Stadt Vancouver liegt; durch den 
schmalen, mit Leuchtthurmchen wohl versehenen Engpass in die schbn- 
umwaldete englische Bay und dann in den eigentlichen Puget- 
Sund siidwestlich, zwischen flachen Inseln, nach der Strasse San Juan 
di Fuca, welche die zum Dominion Canada gehorige Insel Vancouver 
von dem Festlande von Washington trennt, das erst vor Kurzem die 
Kinderschuhe des Territoriums ausgezogen hat und zu einem Staat 
in dem Bundę der Vereinigten Staaten Nordamerikas befórdert ist. 
Victoria, auf der Insel Vancouver, die Hauptstadt von Britisch 
Columbia (mit 20 000 Einwohnern), erreichen wir erst spiit Abends 
91/., Uhr und bleiben daselbst ror Anker bis zum niichsten Morgen 
um 672 Uhr.

Meiner Gewohnheit getreu, bin ich des Morgens der Erste auf 
Deck und erblicke zur Rechten die lang gestreckte, dicht bewaldete, 
aber bisher noch wenig besiedelte Insel Vancouver, zur Linken die vor- 
springende Halbinsel des Festlandes, die den Vereinigten Staaten ge- 
hórt. Zunachst ist das Wetter sehr sclión, die Sonne bestrahlt das 
Schiff und die Wellen. Bald aber erhebt sieli Nebel und umgiebt 
uns immer dichter. Es ist ein sehr merkwiirdiger Anblick, wie im 
Nebel der Horizont niiher und immer niiher an uns heranriickt, dann 
plótzlicli weiter wird, um rasch wieder sieli zu rerengen.

Die Sonne sieht aus wie weisses Silber, ganz ahnlich, wie ich sie 
in Aegypten zur Zeit des Sandsturmes geselien.

Das Nebelhorn ertont. Das Schiff fahrt so langsam, dass wir die 
Fortbewegung kaum bemerken. Nachmittags um 3 Uhr sind wir noch 
nicht hinaus iiber die langgestreckte Insel Vancouver.

Der dritte Tag der Seefahrt beginnt wieder mit scliónem Wetter. 
Trotz einiger Wolken bestrahlt die Sonne das Meer, das so spiegel- 
glatt ist, wie in jenen Tagen, wo es den Namen des friedlichen er- 
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worben, und zeichnet eine breite, goldige Furche hinter dem westwarts 
eilenden Schiff.

Mittags wird das Wetter rauher, das Schiff mehr bewegt, so dass 
etliche Falle von Seekrankheit vorkommen. Es fangt an zu regnen 
und regnet bis zur Nacht.

Inzwischen hatte ich einen vortrefflichen Zeitvertreib ausfindig 
gemacht. Im Rauchzimmer fand ich einen munteren Kreis gleich 
mir seetiichtiger Manner, Engliinder und Amerikaner, Kaufleute und 
Beamte aus Ostasien, sowie einige Vergniigungsreisende, Juristen und 
Gross-Kaufleute, die studirt hatten, zum Theil sogar in Deutschland. 
Schnell wurde ein Club gegriindet und munter verhandelt. Haupt- 
gegenstande der Erórterung waren der Unterschied von Amerika und 
Europa, sowie Freihandel und Schutzzoll. Es giebt doch auch sehr ge- 
bildete Amerikaner, die James Bryce’s klassisches Werk “the American 
commonwealth“ nicht bloss selber kannten, sondem auch mir seine 
Bekanntschaft vermittelten: ich nenne sie die Boston-Leute, obwohl sie 
nicht alle aus Boston stammen; nur sind sie selten unter der grossen 
Zahl der mit Hilfe der erworbenen Dollar allenthalben umherreisen- 
den Amerikaner.

Da hórte ich sehr richtige Ansichten iiber die Grósse und iiber die 
Schwachen des machtigen Reiches der Vereinigten Staaten. Ungeheuer 
waren die materiellen Schwierigkeiten, die man zu uberwinden hatte, 
um Urwalder auszurotten, Prairien in Weizenfelder zu verwandeln, den 
eisernen Schienengtirtel durch Wiisteneien, Hunderte und Tausende 
von Meilen lang, von dem einen Weltmeer zum andern zu befestigen. 
In diesen Kiimpfen erstarkte die Thatkraft und der Erfindungsgeist. 
Auf diesen Gebieten ist Amerika gross. Was ihm noch fehlt, ist die 
tlieoretische Wissenschaft, die Verfeinerung in Kunst und Geschmack. 
Hier haben sie von andern Vdlkern zu lernen und, wie die Einsichtigen 
richtig zugestehen, auch von Deutschland, das seit 50 Jahren eine so 
bedeutende Stellung in der Wissenschaft einnimmt.

Da merkte ich bald, dass in den Vereinigten Staaten noch andere 
Leute leben, ais jener Móbelfabrikant von dem Dampfer des nord
deutschen Lloyd, der sein Vaterland mit einer cliinesischen Mauer 
umgeben wollte, um alle fremden Erzeugnisse auszuschliessen, weil ja 
die 60 Millionen der eignen Burger ein geniigendes Absatzgebiet 
sicherten, und alle Naturschatze fur das menschliche Bedurfniss im 
eignen Lande zu haben waren. Hier gab es unter Fabrikanten und 
Kaufleuten verscliiedene, die diese Fragen griindlich und praktisch 
studirt hatten und die Ueberzeugung aussprachen, dass die Abschaffung 
der Schutzzólle ihrem Yaterlande zum Segen gereichen wiirde. Ich 



48

lernte auch Manches uber die Einrichtungen unseres Vaterlandes; denn 
das ist der grosse Vortheil des Reisens, dass man die Urtheile der 
ferner Stehenden yernimmt. An unserer socialen Gesetzgebung hatten 
sie Manches auszusetzen. Die Regierung mache sich dem Burger zu 
sehr fuhlbar. Die Arbeiterschutzgesetze in ihrer jetzigen Form ziehen 
kiinstlich Entschadigungsanspriiche gross und fórdern die Heuchelei.

Etwas Wahres ist daran; das hatte ich selber in arztlichen Be- 
gutachtungen von Unfallen zu oft erfahren miissen.

Freimuthige Urtheile uber die heimischen Zustande nimmt der 
Reisende, wenn er nicht beschrankt ist, gem entgegen; Angriffe wehrt 
er muthig ab: und mit Erfolg, selbst wenn er unter Fremden allein steht.

Der gewóhnliche Yankee ist vielfach in dem Wahn befangen, 
dass Europa und besonders Deutschland Ketten rassele. Hier hatte 
ich leichtes Spiel, ich konnte nachweisen, dass in dem „freien“ Amerika 
weit mehr arretirt wird, ais bei uns; dass Ketten rasselnde Straflinge 
nicht bei uns, wohl aber noch vor wenigen Jahren in Portland auf 
den Strassen zu sehen waren.

Noch am vierten Tag begleiteten uns grosse dunkle Seemóven; mit 
gewaltiger Fliigelspannung schweben sie prachtvoll und lieben es, ge- 
legentlich die Fliigelspitze an dem Wellenbug zu netzen; sie fliegen 
schneller, ais wir fahren, denn trotz der grossen Bógen, die sie seit- 
warts beschreiben, kommen sie doch mit. Am folgenden Tag sind sie 
fort. Wir sind allein auf der gewaltigen Wasserwiiste des stillen Oceans, 
dessen Breite bewirkt hat, dass Cipangu, nach dem Columbus aus- 
gesegelt, doch noch zwei Menschenalter langer in seiner weltfemen 
Einsamkeit ungestórt verblieben ist, ais das derzeit unbekannte und 
ungeahnte Amerika.

Am sechsten Tag der Seefahrt (Montag, den 5. September) sind wir 
nahe der Ostgrenze der Aleuten, das Wetter wird schlechter. Am folgen
den (Dienstag, 6. September) haben wir den Sturm, und zwar aus 
Osten, so dass wir 15 Knoten durch die Maschine machen und zwei dazu 
durch den Wind. DerHimmel ist dunkelgrau, dasSchiff achzt und knackt. 
Die haushohe, schaumbedeckte Woge klatscht gegen das wohlverwahrte 
Sturmfenster des Oberdecks. Sowie ich das Verdeck betrete, werde ich 
gegen dieBriistung geschleudert. Aber es geht mir besser, ais dem ersten 
Oflicier, der sofort das Schlusselbein bricht. Ich gewinne einen sicheren 
Sitz und Halt auf einer angeschraubten Bank des Verdecks und ge- 
niesse das erhabene Naturschauspiel, dem Weniges gleichzustellen ist, 
hóchstens ein Gewitter in den Tropen. Sowie das Schiff seitwarts sich 
bewegt, sieht es aus, ais ob die haushohe Wassermauer iiber uns zu- 
sammenstiirzen miisste, um uns im Schaum zu begraben; aber sofort 
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hebt sich das muntere Schiff wieder empor und tanzt auf dem Wellen- 
berg weiter. Wir sind unter der Mitte der Aleuten. Die meisten 
Reisenden waren krank, da der Sturm den ganzen Tag hindurch 
wuthete.

Nur wenige erschienen zum Mittagsmahl. Aber die Mitglieder 
unseres philosophischen Clubs behaupteten ihre Stellung im Raucli- 
zimmer; freilich mussten wir oft den Fuss gegen den angeschraubten 
Tisch stemmen, um nicht vom Stuhl herunter zu Boden geschleudert 
zu werden.

Endlich um 10l/2 Uhr Abends ging der Mond auf und besanftigte 
die Wuth der W’ogen. Die Sterne erglanzten mit mildem Schein. Es 
war wieder móglich, auf dem Verdeck zu spazieren. In der Cajiite 
fand ich alles durcheinander geworfen, das obere zu unterst gekehrt.

1) 24 x 60 = 1440. 
1444 _
360 — '

Hirschberg, Reise um die Erde.

Ais wir am andern Morgen erwachten, am achten Tage der See- 
fahrt, schrieben wir nicht Mittwoch, den 7. September, sondern Donners- 
tag, den 8. September.

Heutzutage ist die Sache Jedem bekannt, wenn nicht aus der 
Schule, so doch aus dem Theater. Aber Jul es Verne hat in seiner 
.,Reise um die Erde in 80 Tagen “ (die Jedem, der die Reise wirklich 
gemacht, doppelt dumm vorkommt,) das Motiv nicht erfunden. Bereits 
350 Jahre fruher waren Magalhaes’ Reisegefahrten, welche zum ersten 
Mai die ganze Erde in westlicher Richtung umkreist hatten, in das 
grósste Erstaunen gerathen, ais sie, nach Spanien zuriickgekehrt, in 
ihrem Schiffskalender um einen Tag zuriick waren; sie glaubten zu- 
nachst, dass sie unterwegs vergessen hatten, einen Tag zu verzeichnen.

Ein jeder Ort wechselt den Monatstag in dem Augenblick, wo 
der Mitternachtsmeridian iiber ihn weggeht. In demselben Zeitpunkt, 
wo in Greenwich Mittag des 7. September geziih 11 wird, ist 180° west
warts davon Mittemacht, der Beginn des 8. September.

Fahrt ein Schiff immer westwarts von Greenwich, in gleicher Rich
tung mit der scheinbaren Bewegung der Sonne; so hat es jedes Mai 
zwischen zwei Mittagen eine langere Zeit, ais 24 Stunden. Die Ver- 
langerung des Tages betragt fur jeden Grad westlicher Abweichung 
4 Minuten; ') also in Wirklichkeit 40 Minuten, wenn das Schiff tag- 
lich etwa 10 Langengrade zurucklegt. Hat das Schiff in gleicher Rich
tung mit der scheinbaren Bewegung der Sonne den ganzen Erdball 
ujnkreist, so ist ihm auf dieser Reise die Sonne ein Mai weniger durch 

4
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seinen Meridian gegangen, ais daheim; das Schiffsbuch ist, bei der 
Landung zu Hause. um einen Tag zuruck. Deshalb pflegt der Capitan, 
wenn er den 180° Langengrad westlich von Greenwich passirt, einen 
Wochentag und ein Datum zu iiberschlagen. So kann der geplagte 
Seemann, wenn er besonderes — Gliick hat, sogar um seinen Geburts- 
tag kommen!

Fahrt dagegen das Schiff ostwarts um die Erde, der scheinbaren 
Bewegung der Sonne entgegen; so legt es die Zeit von einem Mittags- 
stand der Sonne bis zum nachsten in weniger ais 24 Stunden zuruck, 
namlich um 10 x 4 = 40 Minuten weniger, wenn es in nahezu 
24 Stunden 10 Langengrade tiberschreitet. Die Sonne ist ilim ein Mai 
mehr durch den Meridian gegangen, ais daheim. Das Schiffsbuch ist 
bei der Landung zu Hause um einen Tag weiter.

Herr Phineas Fox hat seine verriickte Wette gewonnen, obwohl 
er es selber nicht ahnte. Aber nach dem Logbericht kann der so 
punktliche Mann nicht gesehen haben; sonst wiirde er bei Ueber- 
schreitung des 180° Meridians óstlicher Lange, zwischen Asien und 
Amerika, gemerkt haben, dass das Schiffsbuch denselben Wochentag 
und dasselbe Datum an zwei aufeinander folgenden Tagen ansetzte.

Das Wetter ist weit besser geworden, aber ein leises Nachgrollen 
des Sturmes noch merklich. Das Schiff tanzt auf den Wogen, die 
Doppelschwingung von rechts nach links dauert etwa 5 Secunden. 
(Spater auf dem indischen Ocean mass ich 10 Secunden und 12 von 
vorn nach hinten.) Aber kein Rollen, kein Stampfen. Die Sonne ist 
klar, die Welt ist heiter.

Am folgenden Tag (dem neunten der Seereise, Freitag, den 9. Sep- 
tember) ist das Meer wieder spiegelglatt, aber am 10. September er- 
tónte von Neuem das Nebelhorn. Auf dem stillen Ocean ist mehr 
Nebel ais auf dem atlantischen; die Aleuten bilden zwar eine Barre 
gegen die Eisberge, aber kaltes Wasser strómt herab vom Behringsmeer 
und bewirkt weiter sudlich die Nebel.

Die Musse der letzten Tage benutzte ich, um mehrere Biicher iiber 
Japan zu lesen und um

Zwei ernste Reisegesehichten 
zu schreiben, welche den einen Vorzug besitzen, eigene Erlebnisse zu 
schildern.

1. Der russische Weber im Felsengebirge.

Der Postzug der canadischen Eisenbahn hat soeben die Passhóhe 
der Felsengebirge iiberschritten; um die Grundflache des ungeheuren 
Stephen-Berges herum, tief unter seinem Gletscher und hoch iiber 
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dem schaumenden Wapta-Fluss, braust er durch die enge Schlucht 
und halt bei Gol den.

Es ist ein prachtvoller August-Nachmittag. Der Reisende, dem 
nicht bloss ein wunderrolles Schauspiel, sondern auch, im Speisewagen, 
ein yortreffliches Mittagsessen zu Theil geworden, geht in behaglichster 
Stimmung vor dem kleinen Bahnhofsgebaude auf und nieder. Da schlagt 
an sein Ohr die Stimme der Heimath, die Muttersprache, dereń freund- 
lichen Laut er auf der langen Fahrt so selten yernommen. „Ja, wenn 
man nur wiisste, was es kostet, und ob sie etwas ordentliclies ftir 
unser bischen Geld geben.“ So sprach in sorgenvollem Ton eine arm- 
lich gekleidete Frau zu ihrem langaufgeschossenen Gatten, dessen nicht 
sehr klug aussehendes Antlitz von wirrem Haupt- und Barthaar um- 
rahmt wurde, wahrend sie ein kleines, nicht sonderlich reingehaltenes 
Bubchen an der Hand hielt.

In zwei Minuten weiss ich Alles. Es sind ruhrend kindliche 
Leute, lutherische Weber deutscher Abkunft aus Siidrussland. Dort 
ging es ihnen recht herzlich schlecht. Ihr Bruder ist vor einigen 
Jahren ausgewandert und lebt zu Albany im Staat Oregon, nicht weit 
von der Kiiste des stillen Oceans, ais einfacher Arbeiter, doch in 
einem menschenwurdigen Dasein. Er hat ihnen Muth gemacht, das 
Gleiche zu versuchen; er hat ihnen die Fahrkarten gesendet. Nun 
haben sie sich aufgemacht, sie, die kaum Mittel und Kenntnisse be- 
sitzen, um von ihrem Heimathsdorf die niichste Stadt zu erreichen! 
Sie haben Muh’ und Noth genug auf der langen Fahrt erduldet, — 
allerdings, wie ich hóre, ganz andere ais die Argonauten der griechi- 
schen Zeit und die der californischen, die auch nach dem goldenen 
Vliess auszogen.

Das Zwischendeck des Hamburger Dampfers machte ihnen wenig 
Bescliwerden. An Miihsal und Entbehrung gewóhnt, fanden sie diesen 
Theil der Reise noch einigermassen behaglich; sie konnten doch reden, 
klagen, bitten; man yerstand ihre Sprache und half ihnen ein wenig.

Aber jetzt haben sie den Boden des ersehnten Wunderlandes 
Amerika betreten. Gleicligiltig und steinliart tritt Jeder den Fremden 
entgegen.

Elf T a g e sind sie im Auswandrerwagen unterwegs yon New- 
York bis hierher. Drei Tage und Nachte sind sie yergeblicli gefahrcn 
und wieder an den Ausgangspunkt zurućk gebracht worden. Das 
Schiff, das sie iiber die grossen Landseen befórdern sollte, war nicht 
zur Stelle. Kein Mensch hat sich um sie bekummert; ’) nur Einer,

1) Ich schreibe dies in der Hoffnung, dass durch Veróffentlichung dieser haar- 
straubenden Schaden eine Besserung angebahnt werde. Im vorigen Jahrhundert 
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eben so arm wie sie, hat ihnen ein Telegramm aufgesetzt, das sie 
absenden sollen, damit ihr Schwager, ihr einziger Halt in dem be- 
taubenden Gewirr der neuen Welt, sie an dem Endpunkt der Fahrt, 
Portland in Oregon, erwarten konne.

Krampfhaft halt die Frau in der Rechten das Blatt Papier, dessen 
Schriftzuge ihr unbekannt sind und dessen Inhalt noch dazu — ganz 
unbrauchbar ist, und fragt bekummert, ob die Leute das auch fiir 
25 Kopeken (sie meint Cents) befordern werden. Zwei derartige Geld- 
stiicke besitzt sie; das eine ist fiir diesen Zweck ihr unantastbarer 
Kriegsschatz, das zweite móchte sie gern opfern, um ihrem Biibchen 
ein warmes Gericht zu kaufen. Denn seit New-York haben sie nur 
trocknes Bród genossen, das sie mitgebracbt, und Wasser, welches 
die Eisenbahngesellscliaft frei liefert. Die Aermste, sie kannte nicht 
den Gebiihrensatz des canadischen Telegraphen-Amtes, ebensowenig wie 
den der sogenannten Erfrischungsraume. Aber voll Muth und Ver- 
trauen strebte sie yorwarts, wahrend die starkere, aber nicht kliigere 
Hiilfte in stummer Verzweiflung sich nachschleppen liess.

Schon ófters habe ich Gelegenheit geliabt, eine gewisse Hart- 
herzigkeit gegen Bettler bei Amerikanern und auch bei Eng- 
landern zu beobachten. Aber dieses Mai war der Ertrag einer fiir 
die armen Leute yeranstalteten Sammlung so reichlich, dass sie fbrm- 
lich yerdutzt dreinschauten.

Die Depesche wurde mit Hilfe des Kursbuches und kundiger 
Leute des Landes richtig gestellt und abgesendet; bei der Speisestation 
fiitterten wir unsere hilflosen Vógelchen. Am andern Morgen stellten 
wir sie an das richtige Geleise fiir ihren Zug. „Ich móchte Ihnen doch 
gern schreiben, wenn es uns gut geht,“ sagte die Frau beim Abschied.

2. llung • tse ■ sing auf (leni stillen Ocean.

Voriiber war der Sturm, der den ganzen Tag mit ununterbrochner 
Heftigkeit gewiithet, aber unsrem guten Dampfscliiff, der „Kaiserin 
von Japan“, nichts hatte anthun kónnen, — mehr den Insassen und 
unsrem Gepack. Ais ich gegen Abend die Cabine betrat, sah es aus 
wie eine Pliinderung, Alles war durcheinander geschleudert. Behaglich 
sassen wir nachher in der Ecke des Rauchzimmers.

wurden Auswandrer zu Schiff von Europa nach Amerika befórdert, ohne dass der 
Capitan die Verpflichtung iibernahm, sie zu verpflegen; gelegentlich sprang ein Un- 
gliicklicher mit Weib und Kind iiber Bord, um dem Hungertod zu entgehen. Dies 
ist gesetzlich abgestellt. Aber die Eisenbahngesellschaften diirfen noch hente Aus
wandrer elf Tage hindurch befordern, ohne fiir ihre Yerpflegung Sorge zu tragen.
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Am Tage hatten wir in dem dicken Grau des Himmels von der 
Sonne nicht das Geringste zu sehen vermocht. Jetzt ging der Mond 
auf und uberstrahlte die noch hochgehenden Wogen. Angelockt von 
dem herrlichen Schauspiel traten wir hinaus auf das Verdeck. Da 
drang aus dem dunklen Hintergrund ein Chorał an unser Obr, eine 
wehmuthige Weise, gesungen von den Mannern, Frauen und Madchen, 
die im Dienste der Mission von England und Amerika nach Japan und 
nach China gehen, iiber ein Drittel der Reisenden auf unserem Schiff.

Wem gilt der Trauergesang ? Soeben ist Einer im Zwischendeck 
gestorben, sie beten fur ihn.

Aber wer ist es? Hung-tse-sing, der fleissige Chinese aus Van- 
couver am Puget-Sund, der unermudlich in seinem winzigen Holz- 
hauschen, das nur ein Stockwerk, ein Fenster, einen Wohnraum 
besitzt, vom Morgen bis Abend wusch und bugelte, der Brustschmerzen 
und des ąualenden Hustens nicht achtete, alle Unannehmlichkeiten, 
die den bezopften Sohn des Reiches der Mitte in den Landem der 
„rothharigen Barbaren" verfolgen, mit der philosophischen Ruhe und 
Ueberlegenheit seiner uralten Cul tur hinnahm. Galt es doch, ein 
grosses Ziel zu erreichen. Nur noch wenige Goldstucke fehlten ihm, 
dann hatte er genug, um in seiner gebildeten Welt und geliebten 
Heimath seiner Frau und seinem drolligen Bublein, die er in der 
Provinz Canton zuriickgelassen, und sich selber ein sorgenfreies behag- 
liches Leben zu sichern. Jeden Abend zahlte er seinen kleinen Schatz, 
verglich seine Papiere und rechnete die Monate und Tage von Neuem 
durch, die er noch in der Yerbannung zuzubringen hatte, — obwohl 
er ja schon lange mit zierlicher Schrift iiber den Arbeitstisch den Tag 
seiner Abreise gemalt und den Dampfer, der ihn in das gelobte Land 
befbrdern sollte. Da kam der 30. August, ein heisser Tag, der ihm 
viel Arbeit brachte. Am folgenden Tag segelt ja der grosse Dampfer, 
die „Kaiserin von Japan“, nach dem marchenhaften Lande des Ostens. 
Alle Hotels sind uberfiillt; alle Cajiitenpassagiere haben ihre Wasche 
fiir morgen bestellt. Er schafft unverdrossen, die Arbeit yerheisst 
rei che Ernte; einen Monat friiher, ais er getraumt und gehofft, wird 
er die Heimath schauen. Kraftig presst er das heisse Biigeleisen 
gegen das schneeige Weiss, ais ware es das Steuerruder des Schiffes, 
das ihn heimwarts geleitet.

Da krampft es schmerzhaft in seiner Brust, ein heisser Stroni 
steigt empor und will ihn ersticken, — ein Stroni von Blut; und mit 
einem Angstschrei sinkt er zu Bodem

Niemand liórt ihn. Er ist allein mit seinem Leiden. Nicht der 
Tod an sich ist es, den er furchtet, so gern er auch sein Heimathland, 
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seine Lieben noch einmal schauen móchte: es ist der Tod im Lande 
der Barbaren.

Allmahlich erholt er sich, muhsam erreicht er die Thur und 
schleppt sich uber die Strasse zu seinem nachsten Landsmann; dort 
sinkt er erschópft zu Boden mit dem Angstruf; „Auf’s Schiff, bringt 
mich auf’s Schiff; ich will nach Hause.“

Sie yerstehen ihn, die emsten, klugen Gesichter. So ward er auf 
unser Schiff getragen; so lag er im Zwischendeck, ruhig und ergeben, 
ein Weiser. So fand ihn am siebenten Tage der Seefahrt der Sturm 
und im Sturm der Tod.

Der Tod auf hoher See, aber nicht ein Seemanns-Begrabniss. 
Durch Yertrag haben die Chinesen das Recht erworben, dass ihre 
Gebeine nach ihrer Heimath gebracht werden; sie zahlen viel dafur, 
nicht bloss fiinfundzwanzig der so heissgeliebten Thaler, — und war 
der Verstorbene mittellos, so zahlen es sofort seine Landsleute und 
Gefahrten, — sondem dazu noch das Opfer ihrer Empfindung: obwohl 
es ihnen ein Greuel ist, dulden sie, fur den hóheren Zweck, dass zur 
Einbalsamirung ihr Leib aufgesclinitten wird, — von jenem barbarischen 
Doctor, dessen Hilfe sie bei ihren Lebzeiten unter keinen Umstanden 
in Anspruch nehmen.

Ich stieg hinab in das Zwischendeck. Da lag der Todte auf- 
gebahrt, kein Zeichen von Schmerz in dem blassgelben, abgemagerten 
Angesicht. Unwirsch sahen mich die Zopftrager an; einer aber, mit 
dem ich schon ófters gesprochen, sagte mir, indem er nach der Rich- 
tung hinwies, von wo der Gesang herkam: „Unsere Hólle ist ihm 
lieber ais Euer Himmel.“

Uebrigens wurden auch von der Schiffsgesellschaft mehrere Ver- 
suche unternommen, die Zeit zu verkiirzen und die Langeweile zu 
vertreiben.

Am Abend des 9. September hielt eine Frau im Salon einen 
Vortrag uber die Ziele der Frauen-Temperenzgesellschaft, naturlich 
fur diejenigen englischen und amerikanischen Mann er, die es nóthig 
hatten, nicht fur die Mitglieder unseres Clubs, die nach einstimmigem 
Beschluss fern bleiben.

Aber es war nicht so schwer, Nachrichten liber den Yerlauf dieser 
Sitzung zu erhalten. Ein Yorsitzender (chairman) stellte die Rednerin 
vor und pries ihre Tugenden und Verdienste; das dauerte 20 Minuten. 
Dann erhob sich die Rednerin und pries das grosse Werk, das sie 
vollendet habe, vollende und yollenden werde.
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Am Abend des 12. September war gesellige Unterhaltung, Clavier- 
spiel, Gesang, Declamation, Schnellmalerei, Vortrag, 16 Nummern. 
Die Musik liess viel zu wiinschen ubrig fur denjenigen, der an die 
bessren Leistungen unserer Damen gewblmt ist. Die Gesange mehrerer 
Matrosen mussten sogar ais Geheul bezeichnet werden. Der italienische 
Caricaturenmaler erzielte wenig Aehnlichkeit, wohl aber den strafen- 
den Blick des „Ehrenwerthen11, ais er sich an dessen erhabenes, wie- 
wohl jugendlicb bartloses Antlitz und Modeanzug heranwagte; nun, 
er geht nach Japan und wird dort hoffentlich besser zeichnen lernen. 
Der „Ehrenwerthe“ selber hielt einen langeren Vortrag uber „politische 
Phasen“, in welchen er nicht ohne Geist, aber mit zu viel Behagen 
und aufdringlichem Selbstbewusstsein die Geschichte seiner zwei Er- 
wahlungen zum Parlament auseinandersetzte, die iiltesten Wahlwitze 
auskramte und der Einsicht seiner Wahler ein nicht sehr schmeichel- 
haftes Zeugniss ausstellte.

1) Ich gebe, aus leicht begreiflichen Griinden, nicht die wirklichen Namen.
2) Fiir den Forschungsreisenden ist das Lichtbildgerath gewiss unentbehr- 

lich, fiir den Vergniigungsreisenden eine Last. Allenthalben kann man weit bessere 
Lichtbilder k a uf en. Im Nationalpark von Yellowstone stellte ein Amerikaner den 
Ausbruch des Bienenkorb-Geisers ein, ohne das uberrasehende Naturschauspiel mit 
seinen Augen zu sehen. In Indien sah ich eine Sammlung von Lichtbildern japani- 
scher und indischer Tempel; die Gattin des Amerikaners war auf je dem Bilde 
zu erkennen, die Tempel viel weniger.

Wirkungsvoll war allerdings der Vers, den in seinem hauptsachlich 
von Bergwerksarbeitern bewohnten „verrotteten Burgflecken“ am Wahl- 
tage die Schaar der festlich gekleideten Schulkinder der „Radicalen“ 
im Zug durch den Ort gesungen haben:

Jonny1) is a Gentleman, 
But Willy1) is a fool, 
Before he goes to Parliament, 
He best returns to school.

Ais die Missioniire an die Reihe kamen, zogen wir uns in unsere 
Burg des Rauchzimmers zuriick, wo ein lustiger Herr aus Chicago 
mit seinem „Codack", ohne den kein Amerikaner eine Vergnugungsreise 
unternimmt,1 2) ein Augenblicks-Blitz-Bild verfertigte. Ich habe auch 
spater den Abzug des Bildes erhalten.

Nachdem wir schon am Abend des 12. September eifrigst nach 
Land gespaht, ich selber aber Alles, was andere datur gehalten, mit 
Hilfe meines vorzuglichen Berliner Doppelfernrohres ais Wolkenbildungen 
dicht uber dem Horizont erkannt liatte; konnte am Morgen des 
13. September ein Zweifel nicht langer bestehen bleiben. Deutlich 
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erbhckten wir die ber gigę Kiiste der Hauptinsel des japanischen 
Reiches, die wir, nach unseren Schulerinnerungen, Nippon, die Japaner 
aber Hondo nennen. Freilich von dem schónen Himmel Japans und 
von der herrlichen Form des Vulcan Fuji war nichts zu sehen, wegen 
der truben Luft. An den mit modernsten Kanonen gespickten Insel- 
festungen vorbei fahren wir in die Bucht von Yokohama und werfen 
Anker um 12 Uhr Mittags auf der Rhede, wahrend das schlechte 
Wetter sich zum Sturm gesteigert hatte. Es war ungemein schwierig, 
den Dampfer an den Bojen zu befestigen; noch schwieriger, das grosse 
Frachtboot an seine Breitseite zu bringen. Da war die Kraft und 
Kunst der japanischen Hafenleute zu bewundern. Gelbbraune, nicht 
sehr grosse, aber muskelstarke Manner, nur mit Schurz bekleidet, das 
Haupt mit einem schmalen Tuch umwunden, springen kuhn in die 
aufgeregten Wogen, schwimmen zum Tau des Dampfers und befestigen 
zunachst ihren eignen Strick daran, mit dessen Hilfe sie das Tau an 
die Boje bringen. Naturlich geht das nicht ab ohne ermunternden und 
ordnenden Zuruf. Aber Alles verlauft nach der festgesetzten Ordnung, 
wie ein gut vorbereitetes Lustspiel.

Dazu kommt die grosse Zahl von Schiffern und Packern, die auf 
dem Riicken des blauen Rockes wie in einem zierlichen Wappen das 
Zeichen ihrer Beschaftigung und ihrer Nummer tragen. Alles dies 
macht einen sehr yertrauenerweckenden Eindruck.

Wenn nur die Wellen nicht so hoch gingen! Der Portugiese1) 
des grossen Hotels zu Yokohama hat den Kopf verloren. Sonst holt 
er mit seinem winzigen Dampfer (Steam launch) Reisende und 
Gepack ab, um sie in dem Gasthaus abzuliefern. Heute will er Gepack 
gar nicht ubernehmen; vielleicht Nachmittags, wenn das Wetter besser 
geworden. Da tritt der Wettbewerb ein. Der Japaner vom Club- 
hotel, das auch geriihmt wird, ubernimmt Alles. Naturlich geht es auch 
mit ihm nicht sehr rasch. Wir nehmen noch ruhig unser Fruhstuck. 
Dann schreiten wir vorsichtig die schwanke Schiffstreppe hinab und 
gelangen in den Knirpsdampfer, der uns, zwar etwas durchnasst aber 
ohne Schaden, bei dem Zollhaus von Yokohama landet.1 2) Ein Manns- 
kraftwagen (Jinrikisha), gezogen von einem muskelstarken Japaner, 

1) Portugiesen heissen im Osten die Mischlinge, die in den beiden Colonien 
Maeao (China) und Goa (Indien) leben und nur wenig portugiesisches Blut besitzen. 
Die meisten sind in untergeordneter Stellung, Piihrer, Aufwarter zu Wasser und 
zu Lande, Handwerker; wenige Gasthofsbesitzer und Kaufleute, Aerzte.

2) Die Untersuchung ist eingehend, aber hbflich und elirlich. Wie viel hbf- 
lieher sind diese Beamten, ais die in New-York und in Ala gegen Jedermann und
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befbrdert mich zu dem am Meeresufer schon gelegenen Clubhotel, wo 
mir fiir den Abend ein Zimmer zugesichert wird. Ich habe festen 
Bod en unter meinen Fussen und die langste, ununterbrochene Seereise 
hinter mir.

ais die zu Paris gegen Reisende, dereń Koffer die Aufschrift Berlin tragt? Wie viel 
ehrlicher sind sie ais die zu Konstantinopel, die den Koffer nicht durchwuhlen, wenn 
man ihnen zwei Francs' iiberreichen lasst, oder die zu Smyrna, die unsere Wasch- 
gerathe auf die Strasse packen und damach Bakschisch heischen?

--------—»♦«—-------



IV.

Japan.

\X/er eine derartige Reise nntemommen (nicht in der Absicht, 
silberne Theelóffel aus den fremden Stadten, sondern Beleli- 

rung heimzubringen,) wird immer gut thun, sich einigermassen vor- 
zubereiten,* 1) damit in dem schnellen Wechsel der voruberziehen- 
den Bilder nicht das Wesentliche seinem Blick entgehe. Manches 
meinen wir ja zu wissen; wir glauben z. B. das Aussehen der 
Japaner zu kennen. Jeder von uns hat eine ganze Anzahl von 
ihnen gesehen, die zum Studium irgend eines Faches die weite Reise 
nach Europa untemommen haben und in europaischer Kleidung wiirde- 
voll einherschreiten. Aber wie oberflachlich unsere Kenntniss der 
Japaner bleibt, lernt man erst in ihrem Lande kennen.

1) Die Werke. die ich auf der Seereise, z. Th. auch in Japan, gelesen oder 
durchgesehen, und denen ich zu grossem Danke yerpflichtet bin, sind die folgenden:

1. Handbook f. travellers in Japan by B. H. Chamberlain & W. B. Mason. 
London 1891.

2. Things Japanese, by B. H. Chamberlain, London 1891. (Geistreich und witzig.)
3. Japanese houses by Morse, London 1888.
4. The real Japan. By H. Norman, London 1892. (Gut, aber eine Partei-Schrift.)

Dazu kamen noch spater, zu Hause:
5. Rein, Japan, Leipzig 1881—1886. (Unbestritten dasHauptwerk iiber Japan.)
6. Die preussische Expedition nach Ostasien. Nach amtl. Quellen. Berlin 1864. 

(Kónigl. G. Oberhofbuchdruckerei.)
7. Exner, Japan, Leipzig 1891.
8. Netto, Papierschmetterlinge aus Japan, Leipzig 1888. (Das beste yolksthiira- 

liche Buch iiber Japan.)
9. Wernich, Geogr. med. Studien, Berlin 1878.

10. G. Bousąuet, Le Japon de nos jours, Paris 1877.
Femer E. Kampfer, Japon, Lemgo, 1777, sowie einige Abhd. d. deutsch. 

ostas. Gesellsch., und auch der englischen.

Die Japaner selber hielten sich fur Ureinwohner eigner Rasse. 
Die europaischen Forscher erklaren sie fur eine mongolische Be-
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yólkerung, welche aus der Tatarei iiber Korea1) auf die Inseln vor- 
gedrungen sei und mit den unterworfenen Ureinwohnern, den mongo- 
loiden Aino's, sieli vermischt habe, v i e 11 e i c h t auch mit einigen 
vom Stiden her eingewanderten Malayen. Ihre Sprache gehbrt zu der 
(agglutinirenden) turanischen oder tatarischen Sprachfamilie.

1) Nach chinesischen Annalen drangen um 1 200 vor Chr. tatarische Stamme 
nach Korea und den ostlichen Inseln vor.

2) Die Photographien der Japaner sind eigentlich besser und billiger, ais die 
unsrigen.

3) Die Chinesin und Malayin gefiillt dem europaischen Auge minder; selbst die 
Hindufrau ist trotz der „arischen" Abstammung nicht anniuthend fur uns.

4) Struppiges Haar, das man bei Frauen und Madchen in Siidchina und Vorder- 
indien oft genug sielit, habe ich bei keiner Japanerin gefunden, auch nicht bei einer 
Bauerin oder Bettlerin.

Die Schriftzeichen haben sie von den Chinesen ubernommen, aber 
auch eigne dazu erfunden.

Die Japaner haben gelbliclie Hautfarbe, schlichtes schwarzes Haar, 
sparsamen Bart, breite hervorragende Backenknochen, eine flachę Nase 
und schmale, etwas schrag stehende Lidspalten. Der japanische Mann 
ist etwa so gross wie die europaische Frau (im Mittelmass 150 Centi
meter) ; die japanische Frau entsprechend kleiner.

Sie ist in W i r k 1 i c h k e i t schbner, ais das sattsam bekannte 
Ideał der japanischen M a 1 e r mit dem ovalen Gesicht, den uber- 
trieben schrag liegenden Schlitzaugen, der feinen Adlernase und dem 
ganz kleinen Rosenmundchen.

Zuverlassiger, ais der Pinsel des voreingenommenen Malers, zeichnet 
der Sonnenstrahl. Anbei folgt die Wiedergabe des hóchst gelungenen, 
getuschten Lichtbildes1 2 3) einer jungen Japanerin, das ich in Kobe ge- 
kauft habe.

Ich bemerke, dass die Schónheit der jungen Madchen von 
den Japanern mehr gepriesen wird, ais die der Frauen, welche rasch 
altern. Der Europaer muss, wie man sagt, 12 Monate im Lande 
verweilen, bis er vollstandig an die schlitzaugige Schónheit sich ge- 
wóhnt hat. Aber h a s s 1 i c h wird N i e m a n d sie finden. ”) Die zier- 
liche Gestalt, die kleinen Hande und Fiisse, die zarte Haut, die 
munteren, lustigen Augen, das feine Ohr, welches durch keinen Ring 
entstellt wird, das reiche rabenschwarze Haar, dessen kiinstlich auf- 
gebauschte Anordnung4) ilirem Gesichtchen ganz vortrefflich stelit, 
das lebhaft gefarbte schlafrockahnliche Gewand (kimono) mit dem 
breiten Brustgiirtel (obi), — alles dies vereinigt sich zu einem eben- 
miissigen Ganzen, das auf den Beschauer einen ge fali i gen Eindruck
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macht, trotz der hólzernen Stóckelschuhe. (Geta, aus einem Brett- 
chen mit zwei unteren Querleisten.) Hoffentlich misslingt der Plan der 
Kaiserin von Japan, bei den Frauen ihres Landes die kleidsame, liei- 
mische Tracht durch die europaische zu verdrangen.

Und die japanischen Mannęr sehen in dem weiten und weit- 
armeligen, etwas kiirzeren Obergewand (kimono) aus zartgetóntem Seiden- 
stoff mit dem von irgend einer Blume oder einem anderen Pflanzen- 
theil entlehnten Familienwappen, *) den sehr weiten Hosen (Hakawa), 
welche iiber dem Kimono mit einem Giirtel befestigt werden und 
dem gleichfalls wappengeschmuckten seidnen Obergewand (kamischimo 
oder rei-fuku), auch wenn sie Holzsandalen an den (mit blendend 
weissen Strumpfen gezierten) Fiissen tragen, weit staatlicher aus, ais 
in unserem Frack mit Klapphut und mit weisser Halsbinde. Die fol- 
gende Figur ist die Wiedergabe eines Lichtbildes, welches der zu 
meinem Empfang gewahlte Ausschuss der Augenarzte zu Tokio fur 
mich anfertigen liess. Es ist weit besser gelungen, ais Rein’s Bild 
japanischer Typen (I, 454) und stellt jedenfalls die neueste Modę 
der Hauptstadt dar. Die Herren hatten in riclitigem Tact ihre Volks- 
tracht angelegt. Wie man sieht, gehórt dazu keine Kopfbedeckung.1 2) 
In der Provinz hatten die Aerzte bei ahnlicher Gelegenheit, um 
mich zu ehren, europaische Kleidung angezogen. Dies Bild scheint 
mir weit weniger gelungen.

1) Dies gilt fur die Samurai (Adligen), welche fruher in dem Giirtel links 
zwei Schwerter trugen. — Was heutzutage im Giirtel der Japaner wie ein Dolch 
in der Scheide aussieht, ist — ein Besteck fiir die Tahakspfeife.

2) Friiher waren sehr abenteuerliche iiblich: Kappen, wie die der Lazzaroni; 
Deckel, wie die Cerevis unserer Studentem Heutzutage tragen manche bei japani- 
schem Gewana europaische Fuss- und Kopfbedeckung.

Von der Geschichte der Japaner weiss der gebildete Europaer 
gewóhnlichen Schlages ganz erstaunlich wenig, da Ostasien bei uns 
eben nicht zur Weltgeschichte gehórt, und auch von den gelehrtesten 
Geschichtsforschern, wie von Rankę, nicht dazu gerechnet wird. Das 
ist eine Thatsache. Die Redensarten, dass wir Japans Geschichte 
nicht brauchen, dass die Japaner uns niemals beeinflusst haben, dass 
die mongolischen Vólker uberhaupt nicht eine solclie organische Ent- 
wicklung aufzuweisen haben, wie die Arier, sind eben — Redensarten.

Wenn das Bestreben des Gebildeten dahin geht, alles Ge- 
schehene zu begreifen; so kónnen wir ein grosses Volk Asiens, 
das an Kunst und guter Sitte den besten gleichkonnnt und viele in 
Europa ubertrifft, nicht einfach von unserer Betrachtung ausschliessen. 
Machen wir das kleine Europa zum alleinigen Mittelpunkt, so sind
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wir ganz ebenso einseitig wie Plato es zu seinem Bedauern gewesen, 
da er die kleine Erde ais Mittelpunkt des Weltalls beschrieben.

Es ist vollkommen unrichtig, dass bisher vom japanischen Kónnen 
uns nichts zu Gute gekommen. Man betrachte die Leistungen unserer 
Kunstgewerbe und unsern Zimmerschmuck. In Zukunft werden wir 
yielleicht noch Manches von ihnen lernen, die jetzt — unsere wissens- 
durstigsten Schuler darstellen.

Dass die mongolischen Vólker starr wie Stein waren und keine 
Entwicklung zeigten, bestreiten die Kenner ihrer Literatur, wie 
von der Gabelentz; bestreitet jeder, dem es vergónnt war, den 
Boden von Ostasien zu betreten und mit offenen Augen um sich zu 
schauen. Japan vollends hat in unseren Tagen, so schnell, wie kein 
anderes Volk in der uns bekannten Geschichte, gewissermassen in 
einem einzigen kuhnen Sprunge, den Uebergang von einem mittel- 
alterlichen Feudalsystem zu einer ganz modernen Staatsverfassung voll- 
zogen. Und dieses Volk sollte vorher gar keine Entwicklung 
gehabt haben? Huten wir uns, Dinge zu leugnen, weil wir sie nicht 
kennen.

Die japanische Geschichte reicht nicht zuruck uber das 
6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung; erst seit dieser Zeit erhielt Japan 
die Schrift; das alteste japanische Buch, welches bis auf unsere Tage 
gekommen, eine Gescbichtsaufzeichnung (Kojiki), ist vom Jahre 712, 
der alteste Buchdruck vom Jahre 770 n. Chr.

A11 e s F r u h e r e ist M y t h e. Wir iibergehen die japanischen 
Sagen von der We 11schópfung und von dem góttlichen Zeit- 
alter, in dem Gótter uber Japan herrschten.

Der erste menschliche Kaiser (Mikad o),1) Jim-mu-Tenno, 
ein Abkómmling der Sonnengóttin (Amaterasu) soli 600 v. Chr. 
gelebt haben. Ein Spross seiner Familie sei der heutige Herrscher. 
(Die Japaner zahlen 121 Mikados und 9 Kaiserinnen in 21/2 Jahr- 
tausenden; dass die Herrscherfamilie nicht ausgestorben, erklart sich 
aus der Einrichtung der Nebenfrauen.) Um 200 n. Chr. soli Korea 
von der Kaiserin Jingo erobert sein.

1) Mikado heisst hohe Pforte, Tenno lioher Konig.

1. Sicher ist, dass der Buddhismus um die Mitte des 6. Jahr- 
hunderts n. Chr. von Korea aus nach Japan kam, und damach chinesische 
Schrift und Einrichtungen angenommen wurden. Der góttlich verehrte 
Mikado, der Schutzer des alten Ahnendienstes (Shinto), lebte, dem 
Yolke unsichtbar, zu Kyoto.
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2. Nach langen Kampfen zwischen zwei eifersuchtigen Clans wurde 
1192 n. Chr. Yoritomo zum Hausmeier (Shogun)1) oder weltlichen 
Herrscher ernannt. 1274 —1281 wurden die Einfalle der Mongolen 
zuruckgeschlagen, ihre Heere und Flotten rernichtet. 1542 landeten 
die Portugiesen, 1587 begann ihre Austreibung.

3. 1603 kam die kraftyolle Tokugawa-Familie, die den Bud- 
dhismus fórderte, zum Shogunat und regierte bis 1868. Die drei 
ersten Herrscher waren Jeyasu, der grósste Mann der japanisclien 
Geschichte, f 1616; Hidetada, f 1632: Jemitsu, f 1651. Yon 1614 
bis 1854 war Japan den Fremden yerschlossen. (Nur die 
Hollander durften in Nagasaki eine Handelsfactorei halten.) Ackerbau 
und Kunst standen in liolier Bliithe. Es herrschte eine F e u d a 1 - 
yerfassung *¥nit Fursten (Daimio)1 2 3 * * * *) und Rittern (Sam u rai)8). 
Zum gewbhnlichen Yolk (heimin) gehórten alle, ausser Fiirsten- 
dienern und Priestern, namlich 1. Ackerbauer, 2. Handwerker, 3. Kauf- 
leute. (Gerber und Todtengraber galten ais Unreine, Eta.)

4. Im Anschluss an die (durch die Flotte des amerikanisclien 
Commodore Perry 1854 erzwungenen) Vertrage mit amerikanisclien und 
europaischen Staaten kam es zu einer Revolution, aus welcher der 
Mik a do 1868 siegreich heryorging.

1) Shogun heisst Obergeneral. Die Europaer setzten irrthumlich Taikun. 
Aber Taikó oder Taikó-sama wurde Hideyoshi (1591 n. Chr.), nachdem er vom 
Bauernsohn zum Herrscher ron Japan sich emporgeschwungen, zum Zeichen seiner 
Rangerhohung, benannt.

2) Dai = gross, mijo = Name.
3) Wórtlich Wachter (namlich der Fursten). 1878 wurde zur Bezeichnung

des niederen Adels das chinesische Wort Shizoku eingefuhrt. — Heutzutage giebt
es hbheren Adel (kwaziku), niederen (shizoku) und Volk (heimin). Die beiden ersten
Classen machen 5 Procent der Bevolkerung aus. Jeder Burger muss seinen Namen
und Stand auf einem Holztafelchen am Hauseingang anbringen, auch die im Innem
des Landes lebenden Europaer.

Das Feudalsystem wurde abgeschafft, das Tragen der Schwerter 
yerboten, neue Gesetze eingefuhrt und 1889 eine Verfassung mit 
Volksvertretung, nach preussischem Muster, gegeben.

Es besteht rollkommene Religio nsfreiheit, doch wird neuer- 
dings Shinto wieder mehr begunstigt.

Und wie steht es mit der R e 1 i g i o n ? Das wird sofort so mancher 
Europaer fragen. Aber der gebildete Japaner wird lachelnd 
erwiedern: „Wir liaben gar keine Religion, Shinto ist eine Art yon 
Patriotismus, die Buddha-Lehre eine Philosophie. — Gełf aufs Land. 
Der Japaner besuclit bei Lebzeiten den Shintotempel und wird nach 
seinem Tode vom Buddha-Priester bestattet."
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Und die europaischen Kenner') stimmen vollkommen bei. Shinto 
hat keine Glaubenslehre, kein heiliges Buch. Japanische Schriftsteller 
unsrer Tage behaupten, dass ihr Volk, vermóge seiner angebornen 
Gutart, ein solches Sittengesetz gar nicht brauche, wie die Chinesen 
und Europaer; und dass die letzteren wohl eine vortreffliche Bibel 
besassen, aber ihr Leben nicht danach einrichteten.

Drei Zeitabschnitte sind beziiglich des Shinto z u 
unterscheiden.

In dem ersten, von unbekanntem Uranfang bis etwa 550 Jahre n. Chr., 
hatten die Japaner keinen Begriff davon, dass Religion eine besondere 
Einrichtung sei. Sie verehrten die Gotter, d. h, die abgeschiedenen 
Vorfahren des lebenden góttlichen Herrschers (Mikado); beteten auch 
zu dem Gott des Windes, des Feuers, der Nahrung u. A. Priester 
(Kannushi) thaten den Dienst, jeder in seinem Tempel, fur den brt- 
lichen Gott; aber sie predigten nicht dem Yolke. Eine jungfrauliche 
Tochter des Mikado waltete im heiligen Hain zu Ise uber den Spiegel, 
das Schwert und den Edelstein, welche ihr Vater von seiner erhabenen 
Urahnin, der Sonnengóttin Amaterasu, geerbt. Shinto bestand aus 
Gebrauchen, die eben so viel politische wie religióse Bedeutung besassen.

Die buddhistischen Priester, welche in der Mitte des 6. Jahr- 
hunderts n. Chr. von Korea nach Japan vordrangen, waren staats- 
mannisch genug, die volksthumlichen Shintogbtter, ais Verkórperungen 
friiherer Buddha’s, in ihren Himmel mit aufzunehmen. Sie schufen 
erst den Namen Shin-to. (Shin, Geist und d ó, Lehre — chinesisch. 
Auf japanisch heisst der Geist Kami, daher der Name Kami-Lehre.) 
Die buddhistischen Priester verwalteten auch die meisten Shintotempel. 
Es entstand seit dem Mikado Saga-Tennd (810 — 823 n. Chr.) die 
Mischreligion Riyobu-Shinto, d. h. beiderlei Gbtterlehre.

Die Neugestaltung, Lauterung und Wiederbelebung begann 
1700 n. Chr. und ist 1868 mit der Wiedereinsetzung des Mikado, des 
Shinto-Hort’s, zum Siege gelangt. Die alten volksthumlichen Sagen 
und Gedichte wurden wieder hervorgesucht, die Lehren des Buddha 
und Confucius wegen ihres fremden Ursprungs verworfen. So begann 
in unseren Tagen die „Reinigung“ der Shintotempel von bud
dhistischen Gbtterbildern, wodurch allerdings (ebenso wie von den 
europaischen Bilderzerbrechern und -Sturmern und Puritanern) so 
manches Kunstwerk fur immer yernichtet wurde. Die Buddhapriester,

1) Chamberlain, der sich hauptsachlich auf Satow stiitzt. (Things Ja- 
panese. London 1891, 314 fgd.)

Rein, Japan, Leipzig 1881, I, S. 513 fgd.
Hirschberg, Reise um die Erde. 5
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so duldsam sie auch im AUgemeinen sind, haben es in diesem Kampf 
mitunter vorgezogen, das Heiligthum durch Feuer lieber der Nirwana, 
ais unversehrt den Shinto-Priestern zu iibergeben.

Ich fand die Statten der Shintotempel gedrangt voll von der 
fróhlichen Menge, die meisten Buddhatempel aber leer.

Der Shintotempel (Miya — verelirungswurdiges Haus) ist gekenn- 
zeichnet durch die seltsamen Tliore, ans zwei senkrechten und zwei 
ąueren Balken, von denen der obere an den beiden Enden ein wenig 
nach aufwarts gekrummt ist. (Torij = Vogelruhe.) Darauf folgt ein 
gepflasterter Zugang und das einfache Haus, aus dem Holze des heiligen 
Hinoki-Baumes (Chamaecyparis) verfertigt, mit alterthumlichem, aus 
der Rinde desselben Baumes hergestelltem Dach, im Innern vollkommen 
schmucklos und leer von Gótterbildern. Auf einem einfachen Altartiscli 
liegt ein runder Metallspiegel ais Sinnbild der Sonne; daneben hiingen 
einige weisse Papierstreifen (GOliei = Kaiserliches Geschenk,)') angeb 1 ich 
Sinnbilder der Kleider, die man fruher opferte; auch ein Edelstein 
oder Bergcrystall ais Sinnbild der Reinheit des Kami; endlich zwei 
Vasen mit Zweigen des immergrunen Sakaki-Baumes (Cleyera japonica). 
Das Shinto-Gebet beginnt mit den Worten: O Kami, der du thronest 
im liohen Himmelsfelde.

Der Bud dlii smus beherrscht den Osten von Asien, wie der 
Mohammedanismus den Westen, und zahlt angeblich 500 Millionen 
Bekenner, d. i. ein Drittel der Erdbevdlkerung.

Im 7. Jahrhundert v. Chr. verliess der jungę Kónigssohn Sid- 
dharta seinen Palast in Kapilavastu, dem heutigen Behar, siidlich 
von Patna, in der Gangesebene; verliess sein Weib und Kind, und 
zog in die Einsamkeit. Unter dem heiligen Bo oder Bohi-Baum 
(Ficus religiosa) widerstand er dem Teufel (Mara) und wurde B u d d li a 
(ein Heiliger), ęakyamuni3) Ga u tam a Buddha. Im gelben 
Gewand, geschorenen Hauptes, seinen Lebensunterlialt bettelnd, zieht 
er von Ort zu Ort und verkiindet seine neue Lehre. Ihre Grundzuge 
sind (nach Eitel und Rein): 1. Atheismus, Vergótterung von Menschen 
und Ideen. 2. Die Lehre von der Seelenwanderung, welche das Kasten- 
Wesen beseitigt. 3. Erlósung durch eigne Kraft und Uebergang in 
Nirwana, wo die Seele das Bewusstsein ihrer Eiistenz rerliert. „Wie 
der Thautropfen yerschwindet in der leuchtenden See, so lósen sich 
die Heiligen in Nirwana auf.“

1) Auch bei den alten Aegyptern wird das Opfer fur den Todten ais konig- 
liehes Geschenk bezeichnet.

2) Lehrer aus der Familie ęakya. (Nach Andern Einsiedler von Qakya?)
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Nach den fiinf Hauptgeboten darf der Buddhist nicht tódten 
ein lebendes Wesen, nicht stehlen, nicht der Unzucht fróhnen, nicht 
liigen, kein geistiges Getrank zu sich nehmen. So steigt er empor in 
der Seelenwanderung zu immer hóheren Stufen.

Der Buddhismus hat Japan seine Cul tur gebracht. 
Aber er ist allmahlich zu einem groben Gótzendienst 
entartet. Neben den sieben Gliicksgóttern (der des Reichthums, 
Daikoku, ein feister Mann auf einem Reis-Sack, ist auf dem neuen 
japanischen Papiergeld sehr hiibsch dargestellt,) und den sechs Noth- 
lielfern sowie dem „Dorfarzt“ Binzuru, dessen sitzende Holzbildsaule 
der Leidende an der Stelle reibt, wo er selber Schmerz empfindet, 
ist besonders beliebt die Góttin der Gnade (Kannón) und die 
Buddha’s, die in Milde und Seelenruhe auf den Blattern einer 
ausgebreiteten Lotosblume ruhen, des Sinnbildes der aus dem Schlamm 
sich emporringenden Reinheit.

Hochberuhmt sind diegrossenBuddha’s (Dai-buts) vonKamakura 
bei Yokohama, von Nara und Kyoto.

Der Buddhatempel in Japan (tera) liegt gewóhnlich in einem Hain. 
Verschiedene Thore (mon), von fratzenhaften Wachtern (,,Kónigen“) 
und Thieren bewacht, fiihren zu Hófen, die mit hohen Baumen, Stein- 
laternen, Bibliotheken, Schatzhausern geschmiickt sind, bis man das 
prachtvoll geschnitzte Tempelhaus erreicht, das im Innem von Gold 
und farbigem Lack strahlt. Ein grosser goldiger Buddha thront auf 
einem Altar. Mit den immergriinen Zweigen des heiligen Baumes 
S ki mmi (Stern-Anis, Illicium religiosum) fiillt man die Vasen. Der 
Gottesdienst ist manchein europaischen nicht unahnlich.

Das Gebet der Buddhisten beginnt mit den indischen Worten: 
Namu amida Butsu, Heil dem Lichtglanz Buddha. In einem Punkt 
sind Shinto- und Buddhatempel gleich: Vor dem Eingang steht ein 
grosser Kasten, eine Riesen-Sparbuchse, wo hinein der Beter sein 
Scherflein wirft. ’)

Der weise K o s h i1 2) (Khung futse), der im 6. Jahrhundert v. Chr. 
in Cliina lebte, hat die Beziehungen des Menschen zur Gottheit und 
die Unsterblichkeit der Seele nicht erbrtert, sondern nur die Tugenden 
das Biirgers. Obenan steht die Liebe zu den Eltern, dann folgt 
Gattentreue, Gehorsam gegen die Staatsgesetze. Die fiinf menschlichen 
Beziehungen (Go-rin): zwischen Vater und Sohn, Herm und Diener, 

1) In einem kleinen Orte Schottlands sah ich die drei Kirchen dreier ver- 
schiedener Secten; aber an jeder war die gleiche Inschrift: „Nach dem Gottesdienst 
findet eine Geldsammlung statt.“

2) Wir nennen ihn Confucius, und Mencius seinen Schiller Moschi.
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Mann und Frau, zwischen Freunden und Geschwistern hat Jeyasu 
aus der Sittenlehre des Koshi in seine Gesetzgebung ubernommen. 
Banach gestaltete der Samurai sein Ideał von Pflicht und Ehre. Noch 
in unseren Tagen stellte der aus der chinesischen Schule hervor- 
gegangene Leibarzt des Mikado Asada Shokaku den folgenden 
Grundsatz auf: „Koshi bildet den Charakter, Shokanron1) 
erhalt das Leben.

1) Ein fast 2000 Jahre altes Buch des Cho-kiu-kei, des chinesischen 
Hippocrates.

2) Rein, Japan, I. Abschnitt.

Ueber die Geographie geniigen wenige Worte1 2). Japan ist 
das óstlichste Land Asiens und erstreckt sich vom 23° bis 51° nórdl. Br. 
und vom 123° bis 156° óstl. Liinge. In dem weiten Ring thatiger 
und erloschener Yulcane, welcher den stillen Ocean umschliesst, bildet 
es mit seinen vier grossen Inseln und einer betrachtlichen Zahl kleinerer 
ein 450 Meilen langes Glied, am welchem die Wogen des Welt- 
meeres gefahrlich branden und woran Erdbeben haufig in beangstigender 
Weise rutteln. Auf 382 000 qkm wohnen 40 Millionen. (105 auf 
1 qkm, gegen 91 in Deutschland, das 540 000 qkm und gegen 
50 Millionen Einwohner zahlt.) Die Bevólkerungszunahme in Japan ist 
betrachtlich. (0,9 Prozent jahrlich, in Deutschland 1,14 Prozent von 
1875 bis 1880.)

Die Hauptinsel heisst Hondo, bei uns N i p p o n, die beiden sud- 
lichen Inseln Kiushiu (Neunland) und Shikoku (Vierland). Die 
nórdliche Insel Y e z o ist sehr schwach bevólkert (3 auf 1 qkm) und 
wird von Vergnugungsreisenden nur sehr selten besucht. Dazu kommen 
noch die Kurilen und die Riu-kiu Inseln.

Ais M a r c o P o 1 o den staunenden Europaern von der goldreichen 
Insel Zipangu im femen Osten erzahlte — die zu erreichen, zu 
pliindern, zu bekehren auch spater Columbus ausfuhr, — hat er die 
chinesische Bezeichnung des Landes wiedergegeben: Ji-pón-kwo, Sonnen- 
Aufgang - Land. Die Japan er nannten ihr Land zuerst Yamato, 
nach einer mittleren Prorinz der Hauptinsel, oder das grosse gliick- 
liche Land u. dgl.; erst seit 670 n. Chr. Nihon oder Nippon, von 
Nitsu, Sonne, und hon, Aufgang. Daraus liaben die Portugiesen und 
Holliinder die verdorbene Benennung Japón, Japan abgeleitet. Die 
Japaner nannten ihr Land auch fruher, ais sie von den andern 
Landem noch keine ordentliche Kenntniss hatten, Dai-Nippon, das 
grosse Nippon; doch haben sie, kliiger ais andere Vólker, das Beiwort 
wieder aufgegeben.
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So vorbereitet, setzte ich meinen Fuss auf den Boden der Insel, 
welche .,den Fichtenbaurn mit der Palmę vermahlt hat,“ >) — aber 
ich fand Alles anders, ais ich erwartet, und wurde durch die Eigenart 
von Land und Leuten auf das freudigste uberrascht.

Sehr oft, ja ganz regelmassig bin ich spater, nach der Heimkehr, 
befragt worden, was unterwegs am schónsten gewesen. Diese Frag- 
stellung ist fehlerhaft, daher die Frage nicht zu beantworten. Dinge, 
die nicht miteinander zu vergleichen sind, miissen fur sich betrachtet 
werden. Die Bauwerke waren am schónsten im Reiche des Gross- 
mogul, der Pflanzenwuchs am grossartigsten auf Ceylon, die Menschen 
am liebenswiirdigsten in Japan.

Allerdings hatte ich besonderes Gliick gehabt und, Dank meinen 
ehemaligen Zuhórern, viel mehr, namentlich von der Sitte und der 
Kunst des Volkes, zu sehen bekommen, ais es sonst dem gewóhnlichen 
Reisenden beschieden ist.

Der Landungsplatz Yokohama fesselt die Meisten nicht lange, da 
sie nach der Hauptstadt Tokyo streben.

Yokohama (,,Querstrand“) war ein unbedeutendes Fischerdorf, 
ais Coinmodore Perry 1854 in der Bucht Anker warf und den Handels- 
yertrag von der japanischen Regierung erzwang. Der erste Vertrags- 
hafen, welcher den Fremden eróffnet wurde, war das Stadtchen Kanagawa, 
etwa 2 km nórdlich von dem Fischerdorf. Aber da das Stadtchen an 
dem Tokaido lag, der óstlichen Uferstrasse des z. Z. noch im Feudal- 
zustand befindlichen Reiches, wo die bewaffneten Zuge der Fursten 
und Ritter zu leicht Zusammenstósse mit den Fremden herbeifuhren 
konnten; so verlegte man 1858 den Vertragshafen nach Yokohama: 
1860 wurde hierselbst die Fremdenstadt am Meeresufer nach einer 
Feuersbrunst wieder neu aufgebaut, 1867 der beriihmte Bergrucken 
(Bluff) mit Landhausern besiedelt, 1875 die englische Besatzung zuruck- 
gezogen, 1887 die Quellwasserleitung eróffnet.

Eine rasch wachsende Japanerstadt (und ein Chinesenviertel) 
lehnte sich an die europaische „ Ansiedlung,“ die durch einen breiten 
Canal an der Landseite begrenzt wird. Jetzt betragt die Einwohner- 
zahl schon 120 000.1 2) Yokohama ist der wichtigste von den vier Ver- 

1) Uebrigens ist es eine Missheirath. Die Ficłite ist in Japan so herrlich, 
wie irgendwo in der Welt; die Palmę klein und verkiimmert.

2) 1883 zahlte die Stadt 80000 Einwoliner mit 4 000 Fremden. Unter letzteren 
waren 2681 Chinesen mit 150 Firmen, 595 Englander mit 55 Firmen, 253 Nord- 
amerikaner mit 27 Firmen, 160 Deutsche mit 22 Firmen, 109 Franzosen mit 15 Fir
men. 1890 waren es 720 Englander, 257 Amerikaner, 201 Deutsche, 120 Franzosen. 
Der Einfluss der deutschen Kaufleute ist in stetiger Zunahme begriffen.
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tragshafen *) (Y., Kobe, Nagasaki, Hakodate) und hat 1881 —1885 
an 69 Procent der Ausfuhr, 67,5 Procent der Einfuhr geleistet; dieser 
Hafen ffihrt aus Japan fast die ganze Seide aus, den gróssten Theil 
des Thee’s und der kunstgewerblichen Erzeugnisse; im Jahre 1887 
war der Werth seiner Einfuhr 19, seiner Ausfuhr 21 Millionen Yen 
(1 Yen = 3 Mark); im Jahre 1889 aber 34, bezw. 41 Millionen1 2 3), 
woran die Deutschen mit 15 Procent betheiligt waren. Die 
japanische Regierung hat sofort ihre Aufgabe begriffen und gelóst: 
eine grossartige Uferstrasse mit Quai aus Granitblócken, Ladeplatze, 
Zoll- und Lagerhauser, Post- und Telegraphen-Anstalten ®) erbaut und 
brauchbare Beamte angestellt, die unendlich viel besser sind, ais die 
Hindu’s im britischen Ostindien.

1) Der fiinfte, Niigata, an der Ostkiiste von Nippon, steht nur auf dem Papier 
der Vertrage, da fremde Schiffe, wegen der Sandbarre an der Flussmiindung, nicht 
in den Hafen gelangen kbnnen.

2) Japans gesammte Ausfuhr betrug 70, die Einfuhr 66 Millionen Yen im 
Jahre 1889.

3) Beide Verkehrsanstalten sind in vorziiglieher Ordnung. Depeschengebiihr 
nach Europa fur das Wort ungefahr 9 Mark. Nach 24 Stunden hat man die Ant- 
wort. Sie wurde mir, ohne dass ich es yerlangt hatte, nach Nikko nachdepeschirt.

4) Bund oder Bunder heisst Uferstrasse.

In jedem Monat fahrt zwei Mai ein grosser Dampfer der englischen 
P. & 0. und einer der franz. M. M. Gesellschaft, einer des norddeut- 
schen Lloyd von Yokohama iiber Indien nach Europa; zwei Mai je 
einer nach Vancouver und nach Frisco.

Wenn man die schóne lł/2 englische Meilen lange Uferstrasse 
(Bund)4) vom Zollhaus bis nach den Bluffs, oder die mit der ersteren 
gleichlaufende Geschaftsstrasse durchwandert, so wird man durch die 
Hauser und sonstigen Baulichkeiten nicht an Ostasien erinnert. Auch 
die Menschen sind meist Europaer, ausser Polizisten, Kuli's und 
Wagenziehern.

Mit Vergniigen erblicken wir die Agentur des norddeutschen 
Lloyd, das Consulat des deutschen Reiches, den deutschen Club. 
In Ietzterem nahm ich das Mittagsessen und machte die Bekanntschaft 
von ausgezeichneten Landsleuten, die hier in Ostasien die yornehmen 
Ueberlieferungen der alten Hansa fortsetzen. In jedem Hafen, den ich 
besuchte, in Kobe, Nagasaki, Hongkong, Canton, Singapore, Colombo, 
Calcutta, Bombay, fand ich zu meiner Freude das gleiche und las in 
dem englischen Fiihrer (Bradshaw) die argerliche Bestatigung: „Tliere 
are many German in tliis city.“ In mehreren dieser Stadte liegt die 
Halfte des Handels in deutschen Handen. Deutschland ist eine 
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Macht in Ostasien. Seien wir nur nicht zu bescheiden und zu 
zimperlich; nehmen wir nur nicht auf die andern, z. B. die Englander, 
mehr Rucksicht, ais unser Recht und unser Vortheil es zulassen.

Im deutschen Club gab es gutes Essen und gutes Bier, aber 
auch eine Probe ostasiatischer Sitten. Ich erhielt bei Tisch 
einen Brief von zwei ausgezeichneten japanischen Aerzten, aus Tokyo, 
ehemaligen Schiilern von mir, die im Hotel mich vergeblich aufgesucht 
und nun fragten, wann und wo sie mich sprechen kbnnten. Sofort 
erfuhr ich von meinen Gastgebern, dass kein Japaner in einen euro
paischen Club eingefuhrt werden konne.

Es liegt mir fem, diese Satzung abfallig zu beurtheilen, da sie 
in der jetzigen Uebergangszeit vielleicht eine Nothwendigkeit darstellt; 
aber die so ritterlich denkenden Japaner miissen das ais eine Be- 
leidigung empfinden, fiir welche sie durch die Griindung eigener Clubs 
nicht ganz sich entschadigen kónnen. Ich kiirzte also mein Mittags- 
mahl ab und ging zu meinen bstlichen Freunden.

Ruhe sollte ich den Abend nicht gleich finden. Erst b e b t e die 
E r d e,l) aber so schwach, dass ich es kaum gemerkt hatte, wenn ich, 
der Solin der erdbebenfreien Mark Brandenburg, nicht schon 1886 
zu Pyrgos im Peloponnes die Bekanntschaft dieser merkwurdigen 
Bewegung der Erdrinde gemacht. Dann kamen japanische Freunde, 
die wegen iibergrosser Hbflichkeit erst spat zum Gehen sich ent- 
schlossen.

1) Man zahlt in Japan durchschnittlich 66 Erdbeben im Jahre.
2) Ich sah solche Piachtstiicke in anatomischen Sammlungen Japans.

Hierauf schickte mir ein Bekannter vom Schiff ein Buch. End- 
lich schlupfte, wie ich beim Packen war, gerauschlos ein Japaner in 
mein Zimmer. Auf die argerliche Frage, was er denn wolle, erwiederte 
er freundlich: „Ich tatowire“; und war sehr erstaunt, ais ich ihm 
antworte: „Ich auch. Gehen Sie.“ Er hatte mich wohl nicht ver- 
standen. (Das Tatowiren von weissen Flecken des menschlichen Auges 
gehórt zur arztlichen Kunstiibung.) Ich verstand ihn desto besser.

Das Tatowiren der Kórperhaut, eine uralte japanische Sitte, von 
chinesischen Reisenden schon im Beginn unserer Zeitrechnung be- 
schrieben, besonders unter den Tokugawa Shoguns bei den Lanzknechten 
beliebt, aber auch bei Pferdejungen und Laufern, die ihren ganzen 
Kórper mit schónen Frauen, Drachen, Jagden, Schiachten kunstvoll 
und farbenprachtig schmiicken liessen;1 2) aber seit 1868 von der Re
gierung ais eine barbarische Sitte verboten, ist 1881 durch den Prinzen 
von Wales bei den Globetrottern in Aufnahme gekommen und wird 
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von Hori1) Chiyo und Hori Yasu kunstvoll geubt, — sogar unter 
Anwendung des schmerzstillenden Cocains!

i
1) Hori-mono = tatowiren, und horu, graben; mono, ein Ding.
2) 10 000 Pfd. Sterl. kostete die Meile mit englischen Ingenieuren, spater 

3600 mit japanischen. Bis 1882 baute die Regierung allein. 1890 gab es 551 eng
lische Meilen Staatsbahn, 569 Privatbahn, etwa 700 Meilen waren iii Bau, und eben- 
soviele in Aussicht genommen. Wie gewaltig ist auch in dieser Hinsicht das un- 
geheure China von dem thatkraftigen Japan uberholt! — Es giebt inehrere kleine 
und eine grosse japanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft (Nippon Yusen 
Kwaisha), die nicht bloss die japanischen Hafen, sondern auch Shanghai anlauft.

Am folgenden Tage, Mittwoch, den 14. September, fuhr ich mit 
der Eisenbahn von Yokohama nach Tokyo (18 englische Meilen = 
32,4 km.) in 50 Minuten, mit fiinf Halteplatzen.) Es ist dies die 
alteste Eisenbahn in Japan,* 1 2) sie wurde 1872 eróffnet.

Die Gebaude sind einfach, an den kleineren Halteplatzen aus 
Holz; aber durch grosse Holzbriicken und Uebergange uber den Balin- 
kórper wird fur Sicherheit der Reisenden gut gesorgt, besser ais in 
den Vereinigten Staaten; der Bau ist sorgfaltig, die Beąuemlichkeit 
der Wagen ausreichend, unvergleichlich die Hóflichkeit der Beamten. 
Die am Schalter sprechen etwas englisch. Ein Pfbrtner in Dienst- 
tracht nimmt dem europaischen Gast die Handtasche ab und tragt sie 
in den Wagen erster Classe; aber das angebotene Trinkgeld weist 
er kurz und wurdig zuriick.

Wie in Ostindien, so auch in Japan, haben die Einheimischen 
rasch mit dem neuen und billigen Befórderungsmitteł der Eisenbahn 
Freundschaft geschlossen. Man erlebt die ergótzlichsten Scenen. Froh- 
liches Geplapper der Menschen und munteres Geklapper der Holz- 
schuhe kennzeichnen jeden Halteplatz.

Eilziige giebt es nicht. Die Eisenbahn halt an jedem 
grósseren Dorf; sie ist eben fiir die Japaner da, nicht fiir die wenigen 
Fremden, welche die Zeit ais ein kostbares Gut betrachten.

Von dem ersten Haltepunkt, dem schon erwahnten Kanagawa, 
in dessen seichter Bucht nur wenige Kustenfahrt - Segler verankert 
liegen, erblickt man das Wahrzeichen Japan’s, den (z. Z. allerdings 
unthatigen) Feuer-Berg Fuj i, der bei den japanischen Malern dieselbe 
Rolle spielt, wie der Vesuv bei den neapolitanischen.

Vom Zuge aus erkennt man auch die alte Hauptstrasse des To- 
kaido, mit ihrer doppelten Pinienreihe.

Man sieht die liebliche Landschaft Japans: allenthalben zierliche, 
kleine Felder verschiedener Art, die Hutten mit Strohdach und Gart- 
chen, sanfte Hiigel, weiter abliegende Berge, Bache und Fliisse, auch 
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die nicht zu ferne Meereskiiste. Bald ist die Haupt stad t erreicht, 
der Zug rollt in den grossen Shimbashi-Bahnhof, der nahe der 
Mitte der Uferlinie von Tokyo gelegen ist.

Hier harrte meiner die angenehmste Ueberraschung. Der ganze 
Aerzte-Ausschuss war zur Stelle, um mich zu empfangen. Im Warte- 
saal werden mir diejenigen Herren vorgestellt, die ich noch nicht 
kenne. Ich werde in einen mit zwei nicht sehr feurigen Pferden be- 
spannten, offenen Wagen gesetzt und ins Hotel gefahren. Vor mir 
zwei Laufer, welche die kleinen und grossen Kinder vor den (in diesem 
Lande immerhin seltenen) Wagen-Pferden warnen; hinter mir der 
ganze Zug im Gansemarsch, jeder Arzt in dem landesiiblichen Wagel- 
chen, das, zur Feier des Tages, mit zwei Mann hinter einander be- 
spannt war. Das Imperial-Hotel ist schón gelegen, in der Mitte 
der Stadt, und das beste, welches ich wenigstens in Asien gefunden: 
ein sehr stattliches Gebaude mit prachtvollen Speisesalen, Lese- und 
Billardraumen, grossen, gut ausgestatteten Zimmern und Badern,') 
electrischer Beleuchtung, guter Verpflegung, aufmerksamer Bedienung. 
Die ganze Verwaltung wird von Japanern geleitet, die Preise sind 
massig;1 2 3 * * *) das Hotel hat einen Zuschuss von der Regierung, welche 
einen Ort braucht, wo Festessen der Gouverneure u. dergl. in europai- 
schem Styl gegeben werden kónnen.

1) Jeder Japaner, ob hoch oder niedrig, nimmt taglich (oder mindestens zwei 
Mai in der Woche) ein heisses Bad (Yu, von 38—45° C.), das in den óffentlichen 
Anstalten etwa 2 Pfennige kostet. Professor Balz hat auf Grund einer 16jahrigen 
Erfahrung die Vorziige dieser heissen Bader hervorgehoben.

2) 4 Yen den Tag fur die ganze Verpflegung mit grossem Zimmer im ersten 
Stockwerk.

3) Odawara hyogi. Die Hojo-Daimio’s beriethen 1590 n. Chr. im Schloss
zu Odawara, ob sie ausfallen und angreifen oder auf die Vertheidigung sich be-
schranken sollten. Ehe sie zu einer Entscheidung komrnen konnten, stiirmte Hide-
yoshi das Schloss.

Bei einem guten Glase Bier wurde der Feldzugsplan festgestellt. 
Hier zeigte sich eine Eigenthumlichkeit der liebenswiirdigen Japaner: 
sie konnten mit der Berathung nicht fertig werden, bis ich, mit meiner 
frisch gebackenen Weisheit, die ,,0dawara-Sitzung“8) beendete 
und ihnen erklarte, dass ich erst die Sehenswiirdigkeiten von Tokyo 
und Nikko betrachten und dann zu den arztlichen Sitzungen komrnen 
wurde, die sie inzwischen geniigend vorbereiten konnten.

Meine Freunde waren auch ein wenig unpraktisch, wenigstens 
nicht reiseerfahren. Auf meinen Tags zuvor in Yokohama ausgespro- 
chenen Wunsch hatten sie mir einen Fuhrer gemiethet, was in den 
Reisebuchem dringend angerathen wird und ja auch sehr zweckmassig 
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scheint, da man auf der Fahrt von Vancouver nach Yokohama die 
japanische Sprache nicht zu erlernen vermag.

Sie empfahlen ihn mir ais den besten. Es ist ein kleiner, pocken- 
narbiger Herr, der das Gymnasium durchgeniacht hat, mehreren 
von ihnen persónlich bekannt, viel zu wiirdig fur die 2 Y e n Tages- 
lohn, ') die er zu empfangen hat.

Sowie ich ihn aber angenommen, werden sie bedenklich und sagen 
mir, dass er einen schlechten Charakter besitze. Vielleicht ist er nicht 
besser und nicht schlechter, ais alle anderen. Doch hatte ich nun ein 
Vorurtheil gegen ihn. Ausserdem sprach er ausnahmsweise nicht eng- 
lisch, sondern franzósisch, noch dazu mit schwer verstandlicher Aus- 
sprache. Fur das, was dem Reisenden merkwiirdig ist, fehlte ihm, 
wie den meisten seiner Genossen, der Sinn; ich musste also das — 
englische Reisebuch in der Hand halten, deutsch denken, fran
zósisch fragen, die franzósische Antwort in meinem deutschen Hirn 
mit dem englisclien Buch vergleichen. Das hielt ich nur einen Tag 
aus. Der zweite Fuhrer, den ich danach annahm, wurde mir untreu, 
da er eine amerikanische Partei von drei Herren gewinnen konnte, die 
ihm taglich 1/3 Yen mehr zu zahlen hatte. Der Dritte fuhrte mich 
zu Miyanoshita nicht, wie ich gewollt, in das vom Reisebuch an erster 
Stelle empfohlene, gut besuchte Hotel, sondern in ein anderes, wo 
ausser mir hauptsachlicli nur Ratten hausten. Da gab ich die Fuhrer 
auf und reiste allein durch das Land, iibrigens mit voller Sicherheit 
und vollstem Vertrauen: es giebt kein Land der Erde, wo der Fremde 
sichrer reist, ais in Japan; das liegt in der Gutartigkeit des 
Volkes und der mustergiltigen Polizei.1 2)

1) 1 Yen Gehalt, 1 Zehrung.
2) In dem Budget des Kaiserreiches Japan fur 1889/90 sind die Ausgaben fur 

die Polizei mit 382 554 Yen angesetzt. (Unsere gute Stadt Berlin hat 4 000 000 Mark 
jahrlich fiir die Polizei beizusteuern.)

3) In Japan werden sie jetzt ais „ Fremde “ bezeichnet. Hier miissen die 
Herren Englander sich selbst „foreigners" nennen, ein Titel, mit dem sie in Europa 
alle Nichtenglander — beehren.

Allerdings einen Pass muss der Reisende haben, sowie er die 
sieben offnen oder Vertragsstadte (Yokohama, Kobe,. Osaka, Nagasaki, 
Hakodate, Nijgata und dazu Tokyo) zu verlassen, bezw. ihren Um- 
kreis von 10 ri = 24 >/2 engl. Meilen Halbmesser zu iiberschreiten be- 
absichtigt. Die Forderung des Passes wird ernst genommen. Der 
Europaer 3) erhalt ohne japanischen Pass weder eine Eisenbahnfahrkarte 
noch ein Nachtlager. Der Pass wird nicht fur ganz Japan und 
nicht fur langere Zeit bewilligt. Der Reisende macht bei der Ge- 
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der Reise andeutet; gewóhnlich verlangt man die Erlaubniss fur 
13 Prorinzen zwischen den Tempeln von Nikko (nórdlich von Tokyo) 
und Nagasaki auf Kiushiu und fiir drei Monate: die Gesandtschaft 
erwirkt den Pass von dem auswartigen Amt des Mikado.

Bereits am Nachmittag des ersten Tages, an dem ich mich auf 
unsrer Botschaft gemeldet, war mir durch die Liebenswurdigkeit 
unsrer Beamten inein Pass ins Hotel gesendet worden. Die Plackerei 
ist also nicht sehr gross. Von den zahlreichen Polizisten, die im In
nem des Landes mich ehenso aufmerksam wie wurdevoll betrachteten, 
hat keiner meinen Pass zu sehen verlangt. Sollte dies aber doch der 
Fali sein, so darf man nicht darauf rechnen, dass der japanische Poli- 
zist — etwa wie mancher turkische Zaptieh — nicht zu lesen verstande 
und mit dem Pass eines Andern oder einem beliehigen gestempelten 
Frachtbrief zufrieden ware. Im Gegentheil, der passlose Fremde wird 
ohne Erbarmen nach dem nachsten Vertragshafen befórdert.

Unser Landsmann Dr. Ser i ba, Professor der Chirurgie an der 
Universitat Tokyo und Leibarzt des Mikado, hat mir die folgende Pass- 
Anecdote mitgetheilt. Ais am 11. Mai 1891 der russische Thronfolger 
zu Otsu von einem japanischen Polizisten verwundet worden war, kam 
eiligst ein Adjutant zu ihm, mit der Aufforderung, sofort mit dem 
Mikado in einem Sonderzug nach der Unglucksstatte zu fahren. „Aber 
ich habe keinen Pass,“ wandte er ein. (Auch der im japanischen 
Staatsdienst stehende Europaer bedarf eines solchen.) „Sie fahren ja 
mit dem Mikado,“ erwiederte jener. — „Das niitzt mir nichts,“ sagte 
unser Landsmann, „jeder Polizist kann mich, nach dem Buchstaben 
des Gesetzes, vor den Augen des Mikado verhaften.“ So erhielt er 
denn einen Pass, der fur Nicht-Diplomaten beispiellos ist und ihn 
berechtigt, zu jeder Zeit nach jedem Punkt des japanischen Reiches 
zu reisen. Aber jene Fahrt nach Otsu ist bekanntermassen unter- 
blieben.

Ist der Pass zur Stelle, so braucht man noch zur freien Bewegung 
japanisches Geld. Goldstiicke *) sieht man nur in den Museen, 
d. h. solche alter Pragung. Die Landesmiinze ist seit 1871, wo in 
Osaka eine Prage-Anstalt unter Leitung eines Englanders eingerichtet 

1) Mit dem Gold sind die Japaner schlecht gefahren. Im 15. Jahrhundert 
n. Chr. galt 1 Theil Gold = 9* 1/a Silber, 1765 1 Gold = 11,35 Silber, 1855—1860
1 Gold = 4,6 Silber. So verschwand das Gold aus dem Lande. Und da nun- 
mehr die Regierung den Preis der Goldmunzen hbher ansetzte, ais ihr Werth in 
Europa war; so erhielt sie den noch nicht eingeschmolzenen Rest zuruck und maclite 
wieder Schaden.
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worden, der Silber-Yen, der genau so gross und so schwer ist, 
wie der mexicaniscłie Dollar, auch eben so viel gilt, namlich etwa 
3 Mark;') aber eine bedeutend schónere Pragung aufweist.

Auf der Vorderseite ist ein geschmackvoller Bluthenkranz, oben 
offen; in der Oeffnung des Mikado s Wappen, die 16 blattrige Chrysan- 
themum-Blume; in der Mitte die japanische Inschrift, ein Yen. Auf 
der Ruckseite im Mittelfelde ein stylisirter Drache, seltsam verschlungen, 
aber schóner ais Fafner; darum eine japanische Inschrift und „one 
Y en “ in lateinischen Buchstaben.

Der Yen wird in 100 Sen getheilt. Das gangbarste Kleingeld sind 
Silberstiicke von 10 Sen und Nickel zu 5 Sen. Die Kupfermunzen1 2 3) 
kommen kaum in die Hand des Fremden. Nur in den Tempeln sah 
ich noch gelegentlich auf dem Boden die von den Armen geopferten 
alt en Scheidemunzen aus Kupfer, Bronce oder Eisen, die ein rier- 
eckiges Loch besitzen, so dass man sie rollenweise auf einen Faden 
ziehen kann; trage kehrt der Priester mit dem Besen die Miinzen 
zusammen, von denen ein Paar Tausend erst einen Yen ausmachen. 
Papiergeld kannte Ostasien schon lange vor Europa, die Japaner schon 
seit dem 14. Jahrhundert. Jetzt giebt es Scheine zu 1, 5, 10 Yen, 
mit dem Gott des Reichthums und europaischen Zahlen, also sehr 
bequem zum Gebrauch. Sie entstammen dem D o n d o r f’ sehen Geschaft 
in Frankfurt a. M. Das Papiergeld ist gleichwerthig mit Silber. Die 
Finanzverhaltnisse Japans sind nach Ueberwindung der Uebergangs- 
schwierigkeiten ganz giinstig geworden.8) Mit dem japanischen Geld 
wird man bald vertraut und giebt es auch gern aus, da die Preise 
niedrig sind, und der Reisende nicht geprellt oder ubervortheilt wird.

1) Bekanntermassen ist der Silberdollar der Vereinigten Staaten genau ebenso 
gross und schwer und von demselben Feingehalt, gilt aber 4 Mark 20 Pfennig — 
wegen des Credits der Vereinigten Staaten. Aber im gewóhnlichen Verkehr Ost- 
asiens gelingt es nicht, diesen hoheren Preis zu erzielen. [Wenige Monate, nachdem 
ich dies geschrieben, ist der Silbersturz erfolgt.J

2) 1 Mon = 0,01 Sen = 0,03 Pfennig.
4 Mon = 0,04 Sen = 0,12 Pfennig.

3) Die Staatsschuld betrug 1889 gegen 300 Millionen Yen, darunter gegen 
50 Millionen Banknotem

4) Sha = Wagen, chinesisch. Oft hórt man nur diese Silbe ausrufen. (Japanisch
heisst der Wagen Kuruma.) Die Englander schneiden dem Wort den Kopf ab und
zergualen die Selbstlauter, bis sie rikshaw fertig bringen.

Ilat man Pass und Geld, so braucht man Verkehrsmittel. 
Diese sind leicht zu haben. Fiir gróssere Reisen dienen Eisenbahn 
und Dainpfschiff. Fur kleinere Fahrten in der Stadt und auch iiber 
Land dient die Jin-riki-sha, d. h. Mann-Kr aft-Wagen.4 * *) Es sind
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dies ganz leichte, einsitzige, zweiradrige Wagelchen mit beweglichem 
Lederdach, in dereń Gabel der Kutscher sich selber einstellt, die beiden 
Stangen mit den Handen ergreift und munter forttrabt.

Hier haben wir ein sicheres Beispiel des raschen Fortschritts, auch 
bei mongolischen Vólkern. Vor 1867 gab es nur Sanften in Japan und 
China fur diejenigen, welche weder gehen noch reiten wollten. Jetzt 
herrscht die Jinrikisha von Tokyo bis Nagasaki, (von da bis Hongkong 
und Singapore, ja bis Colombo) und bietet den Einheimischen eine 
gute Ernahrungsąuelle. In Tokyo allein giebt es 38 000 solcher Wagen. 
Sowie der Wagenmann seine 30 Sen am Tage verdient hat, kann er 
sich und seine Familie grossartig ernahren. Er lebt gut, isst besser, 
ais mancher aus den Mittelklassen, Fisch zum Reis, gelegentlich auch 
Fleisch, des Morgens drei rohe Eier. Aber seine Leistung ist 
staunenswerth; kein Europaer, der es nicht ganz besonders geiibt 
hat, kommt ihm gleich. Im Trabę zieht er einen Erwachsenen ein 
und zwei Stunden, ohne Athemnoth und Ermiidung. Zwei kraftige 
Leute ziehen auf guten Wegen den Wagen bis 10 deutsche Meilen 
= 70 km; doch gelten 50 km fur ein gutes Tagewerk.') Friiher 
trabte der Wagenmann noch beąuemer, da er bei gutem Wetter nur das 
um die Stirn gewundene Kopftuch (oder einen Sonnenhut) sowie 
einen Schurz, neben seiner Tatowirung, trug; wahrend neuerdings eng- 
lische Damen so lange iiber die paradiesische Nacktheit „entriistet“ 
waren, bis die allem Europaischen so zugethane Regierung Japans 
gefallig genug war, durch Verbot der Nacktheit die Einfuhr der Er- 
zeugnisse von Manchester zu heben.

Prof. Balz hat durch Versuche erwiesen, dass der nackte Kórper 
beim Lauf sich weniger erhitzt, ais der bekleidete. Die Wademnuskulatur 
solcher Laufer ist so entwickelt, dass sie einem Bildhauer zum Muster 
dienen und selbst dem farnesischen Hercules die so oft angezweifelte 
Naturwahrheit wiedergeben kónnte.

Unverdrossen patscht der Wagenmann mit seinen nackten Fiissen 
in die Pfutzen der ungepflasterten Strassen von Tokyo und dankt 
hóflich nach langer Fahrt fur jede 10 oder 20 Sen und fiir das 
kleinste Trinkgeld. (Fahrgeld ist 7—15 Sen fiir das ri = 2‘/2 englische 
Meilen, etwa 60 Sen fiir einen halben Tag, 1—1’/2 Yen fiir den 
ganzen Tag.) Aber bewunderungswiirdig wird das redende Pferdchen 
Gullivan’s auf dem Lande, in den Bergen, wo die Strassen so 
schlecht sind, dass kein Ponny den Wagen befbrdern kbnnte. Der 
Europaer steigt aus, um die Krafte der Miinner zu schonen; aber ihr

1) H. Meyer wurde im Winter bei 3° in 4 Stunden 46 km weit gezogen ! 



Ehrgefiihl duldet dies nicht lange; mit freundlicher Gebarde laden 
sie uns bald ein, wieder aufzusteigen.

Kein Reisender tragt Bedenken, Abends spat durch die theilweise 
ganz dunkle und auf grosse Strecken unbebaute Stadt Tokyo mit dem 
ersten besten Wagenmann zu fahren; — in manchen Gegenden von 
Italien und Constantinopel1 2) wurde er sich wohl huten oder es ubel 
bereuen. Uebrigens ist die polizeiliche Ueberwachung sehr grundlich. 
Jeder Wagen hat seine Nummer und Bezeichnung, jeder Wagenmann 
triigt Abends die brennende Papierlaterne in der Hand. Oft genug 
bei Tage wird der Wagen von Polizisten genau gemustert. Die Riistung 
des Wagenmanns, Rock. Hosen, Sonnenhut, Lateme, kostet 4 Yen; 
den Wagen kann er auch gegen Zinszahlung miethen; geht etwas 
daran entzwei, so bringt er selber es in Ordnung. Unser Hotel hatte 
eine fórmliche Leibwache von Wagenmannern, die der Reihe nach 
herankamen, auf dem grossen Sonnenhut den Namen des Gasthauses 
mit Stolz trugen und am Eingang des Hofes in einem kleinen Hause 
wohnten, offenbar auch Nachts den Wachterdienst versahen. Schon 
nach kurzer Zeit hat sich zwischen dem Reisenden, wenn er nicht 
knickrig ist, und dem Wagenmann ein freundschaftliches Verhaltniss 
herausgebildet. Allerdings, englisch kónnen diese Leute nicht 
sprechen, auch wenn sie es glauben und veisichern. Aber sowie man 
im Hotel durch den Wirth ihnen die Punkte mittlieilt, die besucht 
werden soli en; so geht es ganz ausgezeichnet, ohne lastigen Fuhrer 
oder Dolmetscher.

1) Ganz anders in Indien. Von Abu Road nach Abu Mountain (16 englische 
Meilen) befórdert uns die Jinrikisha in sechs Stunden. Sechs Mann sind dabei 
thatig. Ais ich ein Drittel des Weges gemacht, versuchten sie, mir einen schlecht- 
gesattelten Ponny aufzuschwatzen.

2) Ais ich 1890 mit nieiner Frau in der Vorstadt Pankaldi, wo wir unser 
Mittagsmahl in einer befreundeten Familie genommen, Abends nach Pera zuriick- 
fuhr, setzte sich mein Wirth mit gespanntem Revolver auf den Kutscherbock.

Zu Fuss in dem riesigen Tokyo seinen Weg zu finden, wird der 
verniinftige Reisende gar nicht erst versuchen; die Stadt ist zu aus- 
gedehnt, zu unregelmiissig, die Hauser und Strassen zu gleichartig.

Die Stadt Yedo ist 1450 n. Chr. gegriindet. Der Name bedeutet 
Wasser-Thor. Die Bucht, in welche der Fluss Sumida-gawa sich 
ergiesst, ging damals viel weiter ins Land hinein. 1590 wurde Yedo 
durch Jeyasu zur militarischen Hauptstadt von Japan umgestaltet. 
In der alten Feudalzeit musste jeder Daimio alljahrlich seine Huldigungs- 
reise nach Yedo zum Shogun unternehmen; ja, seit 1642, einen Theil 
des Jahres dort wohnen. Noch bestehen die doppelten Festungs- 
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grab en, ein Theil der riesigen Umfassungsmauern und der 
27 Thore, die Jeyasu geschaffen.

Burg (Sli ir o) heisst noch heute beim Volke der mittlere Bezirk 
der Stadt. Hier liegen Regierungsgebaude, Gesandtschaftshauser und, 
durch einen breiten Graben abgeschlossen, die romantisch-einsamen 
Garten mit dem (nach dem Brand vom Jahre 1873) erst 1889 neu 
erbauten Palast des Mik ad o1), zu dem eine prachtige Brucke 
(Niju) fuhrt.

1) Tenno Mutsu Hito, geb. 1852, regiert seit 1868 mit Eifer und Weis- 
heit. Ais die Kamrnem kurzlich die Panzerschiffe nicht bewilligten, sagte er: „Die 
Worte sind iiberflussig. Die Schiffe iniissen gebaut werden. Ich steuere aus meinem 
Privatvermbgen 600 000 Yen bei.“ Ebensoyiel gab er fur den Biwa-Canal. (Die Civil- 
liste betrug 1889/90 3*/2 Millionen Yen, doch sind Apanagen und Tempel auf sie 
angewiesen. — Staatseinnahmen 761/.; Millionen Yen, 42 aus Grundsteuer, 14 vom 
Schnaps (Sake), 4 Zoile. Ausgaben 76*/2 Millionen Yen, 20 fur Staatsschuld, 12 Mi- 
nisterium des Krieges, 6 der Marinę.) Ais ein Reiterstandbild des Kaisers auf der 
Niju-Brucke vorgeschlagen wurde, yerwarf er den Plan, damit nicht die Fremden 
unter den Fiissen eines Pferdes hindurch in den Palast kommen miissten. Er hat, 
nach altem Gebrauch, seiner Regierungszeit einen besonderen Namen gegeben, und 
zwar Mei-ji, d. h. erleuchteter Frieden. Verschiedene Briefe meiner japanischen 
Freunde aus dem Jahre meiner Reise (1892) sind datirt: Im Jahre 25 Mei-ji. Seit 
dem Jahr 1873 ist unsor Kalender in Japan angenommen, statt der schwerfalligen 
und zusammengesetzten Zeitrechnung der Chinesen.

2) „Das Feuer ist die Blume Tokyo’s.“ Japanisches Sprichwort.

Den Umkreis der Burg (Sotoshiro) bildet die Handels- und 
Gewerbe-Stadt von Tokyo. Daran schliessen sich im weiteren Umkreis 
die Vorstadte. Die Stadt gehórt zu den ausgedehntesten der Erde, 
sie deckt iiber 200 qkm, schliesst grosse Garten und Parks, selbst 
Pelder ein; und zahlt 310 000, meist kleine, hólzerne Hauser sowie 
(mit Einrechnung der Vororte) 1 300 000 Einwohner.

Die Geschichte Tokyo‘s zeigt uns eine Kette von Feuers- 
brunsten1 2), Erdbeben, Seuchen. 1601 wurde die ganze Stadt ein 
Raub der Flammen; 1651 wurden 500 Daimio-Palaste, 350 Tempel 
und 1200 Strassen zerstórt, wobei 100 000 Menschen das Leben ein- 
biissten, wenn dies nicht eine arge Uebertreibung ist. Aber noch 1875 
wiithete ein starkes Feuer, bei dem mehrere Hundert Menschen das 
Leben verloren. Jeder Tag bringt noch jetzt zwei Schadenfeuer, noch 
heute sieht man ganze Bezirke ode und ausgebrannt, der neuen Be- 
bauung harrend. Jahrlich verbrennen jetzt in Tokyo 5000 Hauser (im 
Durchschnittswerth von je 300 Yen) oder 1 : 60. Man sagte mir, 
dass ein Haus nur 5 — 7 Jahre stehe, bis es abbrenne. Doch muss 
dies ubertrieben sein, nach der eben angefuhrten Brand-Statistik.
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Die Feuerwehr ist eine alte und gute Einrichtung. An den Strassen- 
ecken sieht man hohe senkrechte Leitern, mit einer Larm-Glocke oben; 
<Jer Wachtmann halt fleissig Umschau. Brennt das Haus nieder, so 
geht der Japaner unverzagt mit seinem Bfindelchen zu einem guten 
Freunde, der ihn aufnimmt und beim Aufbau eines neuen Holz- 
hauschens unterstutzt.

Ein Erdbeben im Jahre 1703 soli 37 000, eines im Jahre 1855 
100 000 und eine Pest im Jahre 1773 gar 190 000 Menschen hinweg- 
gerafft haben. Doch scheint dies betrachtlich iibertrieben zu sein.

1650— 1653 wurden Wasserleitungen gebaut, 1660 das erste 
Theater; 1868 der Nanie Yedo in Tokyo, d. i. westliche Hauptstadt,’) 
umgewandelt. 1869 wurde der Sitz der Regierung hierher verlegt 
und die Stadt den Fremden eroffnet, seit 1872 auch Gebaude im 
europaischen Styl, in demselben Jahre die Eisenbahn nach Yokohama, 
1882 eine Pferdebahn in den Hauptstrassen erbaut, 1885 electrische 
Beleuchtung und 1890 Telephon eingefuhrt.

Tokyo hat eine schóne Lagę. Wellenfórmig fiillt das Thal, in 
dem es liegt, nach der Meeresbucht ab. Ein breiter Fluss und zahl- 
reiche Wasserlaufe durchziehen die Stadt.

Die Strassen der Millionstadt Tokyo1 2) zeigen zwar dem auf- 
merksamen Beobachter ein ausserst fesselndes Volksleben, aber nir- 
gends bedeutsame Bauwerke. Im Gegentheil, inmitten von Haupt
strassen glaubt man auf einem lustigen Jahrmarkt mit zehntausend 
Holzbuden sich zu befinden.

1) Im Gegensatz zu Saikyo, ostliche Hauptstadt, d. i. Kyoto.
2) Und der anderen japanischen Stadte. Dieselben sehen sich zum Verwech- 

seln ahnlich, soweit nicht ein altes Schloss ihnen Eigenart verleiht.
3) Rein I, 480.

Tokyo ist eigentlich nur eine Zusammendrangung von 100 aus- 
gedehnten Dórfern, zwischen denen noch Garten und Landhauser 
stehen geblieben. Die Tempel liegen abseits von der Strasse, hinter 
Riesenbaumen versteckt. Die wenigen europaischen Gebaude der Regie
rung und der fremden Gesandten belinden sich in einem Stadttheil, 
und zum Theil hinter Mauero und Garten.

Das japanische Haus3) ist von iiberraschender Einfachheit 
und Gleichfdrmigkeit. Es ist ein niedriger, ein- bis zweistóckiger Holz- 
bau, ohne Fundament.

Hólzeme Pfosten, auf unbehauenen Steinen ruhend, stutzen die 
Balken des stumpfwinkligen, schindelgedeckten Daches. Hinter der 
ausseren Reihe der Pfosten folgt eine zweite in 1 Meter Abstand, so 
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dass eine umlaufende Veranda geschaffen wird. Die Diele ist um 
2— 3 Fuss uber den Erdboden erhóht, ein Paar Holzstufen fiihren 
empor. Hier lasst der Japaner seine Schuhe, ehe er ins Innere des 
Hauses eintritt, da dicke Strohmatten in jeder japanischen Wohnung, 
von der Hiitte bis zum Palast, den Fussboden vollstandig decken und 
die Stelle unserer Betten, Tische, Sofa’s gleichzeitig vertreten.

Die Zimmer werden nach der Zahl der deckenden Matten (tatami, 
stets von 2x1 Meter) gemessen und sind durch yerschiebbare Holz- 
wande (von der Grosse der Matten) getrennt und darum, nach Wunsch 
und Bedurfniss, in jedem Augenblick zu vergrbssern *) oder zu ver- 
kleinern. Die Hóhe der Zimmer betragt 2 '/2—3 Meter. Der etwa 1 Meter 
breite Abstand zwischen dem oberen Querbalken der Schiebewand und 
der Decke ist entweder geschlossen oder mit einem kiinstlerisch durch- 
brochenen Holzwerk (rama) ausgefiillt.

Licht erhalt das Zimmer durch aussere Schiebewande, welche ein 
rechteckiges Netz von Holzstaben enthalten und mit durchscheinendem 
Papier1 2) uberklebt sind. Das matte, zerstreute Licht, welches diese 
„ Fenster(shoji) liefern, ist uns nicht angenehm und offenbar fur 
feinere Beschaftigung nicht ausreichend.3) Den Tag iiber und bei 
gutem Wetter ist auch der nach der Strasse zu gelegene Arbeitsraum 
des Handwerkers, ja die ganze Vorderseite des Hauses offen. Schorn- 
steine fehlen. (Doch werden sie neuerdings mehr und mehr beliebt.) 
Móbel giebt es nicht, ausser den Matten. Das beste Zimmer ist nach 
der Riickseite, mit Ausblick auf den winzigen Garten, — wie in Pom- 
peji. Hier ist an der einen festen Wand eine kleine Erhóhung des 
Fussbodens mit zwei Blumentópfen, einem Hangebild, sowie ein Erker 
mit Schranken, worin das Schlafzeug4), auch Biicher und Kostbarkeiten 
sich befinden.

1) Das ganze Clubhaus kann in eine Halle umgewjindelt werden, wenn 
die Zahl der Gaste dies erfordert.

2) Das japanische Papier, aus dem Rindenbast des Maulbeerbaumes, ist zah 
und zerfliesst nicht im Wasser. Beim Schreiben braucht man kein Loschblatt. Es 
ist brauchbar ais Fensterabschluss; mit Firniss behandelt, wird es lederartig; mit 
Oel getrankt, wasserdicht, zu Regenmanteln. Wertli der japanischen Papierfabrika- 
tion 5 Millionen Yen 1887, der Ausfuhr 244000 Yen.

3) Ein englischer Arzt in Kyoto uberreichte mir eine „Denkschrift zur Ver- 
hiitung der Kurzsic.htigkeit unter den hoheren Classen,“ worin er die Fenster aus 
Papier tadelt und solche aus Glas empflehlt. Aber es ist unmóglich, diese fur 
40 Millionen Menschen augenblicklich zu beschaffen.

4) Schlafgewand, Matratze und Halsschemel (makuro) mit Schlummerrolle, 
besonders fiir die Frauen, um den Kopfputz zu schonen. Ich sah dies seltsame Móbel 
auch in Krankenhausern.

Hirschberg, Reise um die Erde. 6
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Nachts wird durch Bretter, welche in Falzen laufen, das Haus 
geschlossen und das Schlussbrett durch einen Riegel versperrt. Der 
peisende, welcher in einem japanischen Gasthaus abgestiegen, hórt 
missvergnugt das lang dauernde Gepolter. Tags uher stehen die Bretter 
in einer Ladę, dem „Brettsack."

Das japanische Haus (auch der Palast des Mikado zu Kyoto!) 
entbehrt derDauerhaftigkeit, da es nur aus Holz und Papier 
besteht, und der B e h a g 1 i c h k e i t, da ihm Mobel und Schutz gegen 
Kalte und Rauch fehlen. Ausserdem giebt es in Japan keine Canali- 
sation; die kostbaren Dungstoffe fiir die Felder werden wie Schatze 
gehutet. Rein hat diese Schattenseiten sehr richtig hervorgehoben und 
der Amerikaner Morse, welcher eine Sonderschrift uber das Haus der 
Japaner') veróffentlicht hat, kampft mit Scheingrunden und Deutschen- 
hass2) vergeblich dagegen an.

Zwei Vortheile hat das japanische Haus, es ist sehr billig und 
widersteht dem Erdbeben. Ersteres erkennt man aus Rein’s An- 
gabe, dass der Herstellungswerth 150 —1000 Mark betragt. Letzteres 
sah ich zu Nagoya, wo alle Steinhauser die bedenklichsten Risse von 
dem vor Jahresfrist beobachteten Erdbeben zeigten, die Holzhauser 
unversehrt geblieben. Die Holzhauser auf ein Mai durch Steinbauten 
fiir 40 Millionen Menschen zu ersetzen, ware auch unmóglich, da das 
Geld dazu nicht vorhanden ist.

Jeder, selbst der Aermste, bewohnt ein Haus fur sich, wenn gleich 
nur zur Miethe. Auf das japanische Haus kommen durchschnittlich 
vier Einwohner. Oefters wird nur die Zahl der Hauser eines Ortes, 
nicht die der Einwohner angegeben.

In kurzeń Abstanden sieht man zu Tokyo (und in den andem 
Stadten Japan’s) schmale feuerfeste Gebaude (Kura), worin Nachts 
und bei Feuersgefahr der Kaufmann seine Kostbarkeiten birgt. Sie 
bestehen aus doppelten Wanden von Backsteinen, dereń Zwischenraum, 
ahnlich wie bei den vielleicht erst 1000 Jahre spater in Europa er- 
fundenen Geldschranken, mit einem Gemenge von Holzasche und Sand 
ausgefullt ist; ihre kleinen Fenster kbnnen durch doppelte Fenster- 
laden aus Eisen nahezu luftdicht verschlossen werden. Die Flure sind 
mit Fliesen bedeckt, das Dach feuersicher. Es giebt óffentliche Kura, 
welche werthvolle Gegenstande gegen eine Gebiihr aufbewahren. Nie- 
mand behalt Kostbarkeiten uber Nacht in einem japanischen Haus aus 
Holz und Papier.

1) .Tapanese houses by Morse, London 1888, (Sampson Low, Fleetstreet).
2) Ich ersuche ihn, erst den Strassenschmutz in New-York, Chicago, Frisco 

mit der Nase zu priifen und dann nach Berlin zu koinmen.
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Das Volksleben ist unbeschreiblich anmuthig wegen der Hóflicli- 
keit und Geschicklichkeit der Japaner. Trotz regen Verkehrs giebt es 
weder Larm noch Gedriinge.

Es ist ein wahres Vergniigen zu sehen, wie geschickt jeder Kramer 
in der mit lebhaften Schildereien behangten Budę seine Waare ein- 
wickelt, und der Kaufer sie davon tragt.

Von dem Bahnhof Shimbashi nordwarts nach Nihonbashi, einer 
ziemlich in der Mitte der Stadt gelegenen Canalbriicke, von der aus 
alle Entfernungen in Japan gerechnet werden, fiihrt die breite Haupt- 
strasse, welche Bazars, Curiositatenhandlungen, auch mehrere euro- 
paische Laden und sogar eine Pferdebahn enthalt, die trotz der iiber- 
aus billigen Preise der Jinrikishas gut besetzt ist.

Zu den Hauptsehenswurdigkeiten von Tokyo gehbrt der 
Park von Shiba und der von Ueno.

Shiba, am Sudwestende der Stadt, ist der Grund des Tempels 
von Zojoji, welcher der buddhistischen Jodo-Secte angehórt und von 
Jeyasu dazu ausersehen wurde, die Todtentafeln') (iliai) der Toku- 
gawa-Eamilie aufzunehmen.

Sechs der vierzehn Tokugawa-Shogune liegen hier begraben, dar- 
unter der zweite, Hidetada (f 1632 n. Chr.), und der vierzehnte, 
Jemochi (f 1866).

Der Haupttempel ist am 1. Januar 1874 niedergebrannt, da er 
von den Buddhisten auf die Shintoisten ubertragen werden sollte; und 
weit kleiner und weniger praclitig wieder aufgebaut. Die Todtenkapellen 
der góttlich verehrten Herrscher stehen unversehrt.

Zuerst kommt man zu den Grabdenkmiilern des siebenten und 
neunten Shoguns (Jetsuga, t 1751, und Jeshige, f 1761). Durch ein 
riesiges, schon geschnitztes Holzthor, das der beiden Dewa-Kónige 
oder Tempel-Wachter, gelangen wir auf einen grossen, sehr sauber 
gehaltenen Hof, der in einer ganz eigenthumlichen, echt japa
nischen Weise gesclimuckt ist mit zahlreichen Reihen mannshoher 
Steinlaternen, den Ehrengaben der Daimio. Jede Laterne besteht 
aus vier Theilen, namlich aus einem Untersatz, der wie ein stylisirter 
Blumenkelch gestaltet ist, aus einer kurzeń, mannigfach gegliederten 
Saule, aus dem viereckigen ausgehóhlten, mit vier Lichtóffnungen ver- 
sehenen Lampenbehalter und aus einem phantastischen Pagodendach.

Ein zweites Thor, mit prachtvoll geschnitzten Drachen rings 
um die Holzpfeiler gesclimuckt, und Tlior der kaiserlichen Tafel ge-

1) Sie yertreten die Stelle unserer Leichensteine; besitzen aber, wegen der 
Verehrung der Ahnen, bei den Japanern eine weit hohere Bedeutung.

6 * 
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nannt, weil es den seligen Namen des Shogun, von der eignen Hand 
des Pabst-Mikado geschrieben, enthalt, bringt uns nach dem zweiten 
Hof, der noch schóner ais der erste, namlich mit 112 mannshohen 
Bronze-Laternen geziert ist.

Das dritte Thor finden wir noch prachtvoller, ais das zweite; 
es ist von beiden Seiten mit einem Gitter aus schón geschnitzten und 
bemalten Blumen und Vógeln und an der Decke des Durchgangs mit 
dem Bilde eines Engels (von Kano Ryosetsu) versehen. Von hier fiihrt 
eine kurze, bedeckte Holzpfeilerhalle zu dem eigentlichen Todten- 
T e m p e 1, dessen Dach mit den Pfeilern durch zwei geschnitzte Balken 
verbunden ist, die mit Recht ais auf- und absteigender Drache be- 
zeichnet werden.

Der Fremde klatscht in die Hande und zieht seine Schuhe aus. 
Ein junger Priester, der schliesslich fur eine Gabe von 20 Sen sich 
dankend verneigt, geleitet ihn in das Innere. Jeder dieser Todten- 
Tempel besteht aus drei Theilen, aus der ausseren Gebetskapelle 
(haiden), einem schmalen Gang (ai-no-ma) und dem inneren Heiligthum 
(honden). In alter Zeit, wenn der Shogun erschien, um seinen Ahnen 
Verehrung zu zollen, betrat er allein das Allerheiligste, die Daimio 
blieben auf dem Gang, die Samurai in der Vorhalle, — ganz ahnlich 
wie in den Tempeln der alten Aegypter.

Alle Wandę sind mit Gold und farbigen Lack-Verzierungen be- 
deckt. Im Allerheiligsten lelineń sich gegen die Hinterwand drei Gold- 
Lack-Schreine; der rechte enthalt angeblich — denn die Thuren wer
den nie geóffnet! —• das Holzbild des Vaters vom siebenten Shogun, 
der mittlere das des Shogun selber, der linkę aber das des neunten. 
Zu beiden Seiten jedes Schreines stehen Bilder von Schutzgottern; 
dann das Bild von Kwannon, der Góttin der Gnade, und Benten, der 
Góttin der Liebe. Allenthalben sieht man das Wappen der Tokugawa- 
familie (Awoi Mon), in einem Doppelkreise drei stylisirte Blatter der 
Haselwurz (Kamo-aoi, Asarum, Aristolochiac.); und femer die Lotus- 
pflanze, das buddhistische Sinnbild der Reinheit.

Der Europaer, welcher zum ersten Małe ein solches Tempelgebaude 
besucht, und in seinem Reisebuch liest, dass es eine „Symphonie 
von Gold und Lack, einenTraum vonSchbnheit“ darstellt, 
fragt kopfschiittelnd, ob er die Sache nicht versteht oder — der Ver- 
fasser des Buches. Wenn er aber erstlich berucksichtigt, dass der 
Tempel nicht ais Schaustuck fur Reisende aus Europa oder Nord
amerika , sondern fur den japanischen Geschmack errichtet ist; 
und ferner den Eindruck voll auf sich wirken lasst, ruhig auf den 
Boden gelagert und prufend: so kommt er bald, namentlich bei wieder- 
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holten Besuchen, zu der Ueberzeugung, dass hier ein ganz eigenartiges 
und ebenmassiges Kunstwerk geschaffen ist, welches auch den euro- 
paischen Geschmack befriedigen kann, wenn man sich freihalt von 
Yorurtheilen. Es ist ganz ahnlich, wie wenn ein an die italienischen 
Opem gewohntes Ohr zum ersten Mai Richard Wagner’s Musikdrama 
vernimmt: unwillig straubt es sich; giebt dann nach, bei genauerer 
Bekanntschaft, und ist schliesslich ganz entzuckt und gehoben. Der 
Vergleich hinkt allerdings insofern, ais ich keineswegs beabsichtige, die 
japanische Kunstschópfung iiber die europaische zu erheben.

Ich muss gestehen, dass ich erst beim dritten Besuch von Shiba 
die Schónheit des Werkes empfand und erst in den Tempeln von 
Nikko Geschmack an diesen japanischen Kunstleistungen gewann.

Durch ein mit den fabelhaften Einhórnern (kirin) geziertes Thor 
und durch einen Hof, der wieder mit Bronze-Laternen geschmiickt ist, 
gelangen wir iiber eine Steintreppe empor in die tiefe Einsamkeit, 
wo, von ernsten Fichten umgeben, die ganz einfachen Steinpagoden 
stehen, unter denen in einer Tiefe von 20 Fuss die sterblichen 
Reste der verehrten Shogune ruhen, — geschiitzt gegen Zerfall durch 
eine dicke Lagę von Zinnober und Kohle.

Der Uebergang zu immer grósserer Pracht und die schliessliche 
Einfachheit des Grabes predigt laut von der Verganglichkeit des 
Irdischen.

Ganz ahnlich sind die Todtentempel des sechsten, zwólften und 
yierzehnten Shogun und auch der Gattin des letzten, einer Tante des 
jetzigen Mikado.

Von hier fiihrt der Weg zu dem Kio ster von Zojoji und zu dem 
neuen, noch nicht ganz fertigen, sehr geraumigen Haupttempel mit der 
Bildsaule von Amida. Im Innern dieses Tempels kónnte Einer wolil 
yergessen, dass er in Ostasien weilt.

Ein Kleinod dahinter ist das Tempelchen Gokoku-den, welches 
in einem goldnen Schrein den „schwarzen Amida"’ bergen soli, den 
Jeyasu stets ais Schutzgeist mit sich fuhrte. Kiihne Bilder von Falken 
an den Wanden erinnern an des Fursten Yorliebe fur die Beize.

Ausserhalb des Tempels steht unbedeckt ein Bronzebild von Shaka, 
— ein „nasser Heiliger“ (nure botoke), — vom Jahre 1761.

Es ist noch viel zu sehen, die Grabstatten der Shogun-Gattinnen, 
der Todtentempel des zweiten Shogun, wo zwei machtige yergoldete 
Pfeiler das reich yerzierte Dach tragen, und mitten im Gehólz die 
beruhmte achteckige Halle (Hakakku - do), welche das Leergrab des 
Herrschers enthalt: auf einer steinernen Lotusblume ruht der Schrein, 
das grósste Werk der Erde in Goldlack, unten geschmiickt mit dem 
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Lówen, dem Kónige der Thiere, und der Paonie, der Kónigin des 
Pflanzenreichs; oben mit den acht schónen Landschaften von China 
und denen des Biwa-See’s in Japan. Der Schrein enthalt nur ein Bild- 
niss des Shogun und seine Todtentafel; der Kórper ist tief unter dem 
Fussboden begraben: ganz ahnlich, wie in den Turbe’s der Sultane 
zu Stambuł.

In der Nahe ist ein Shintotempel (Ankokuden), wo Jeyasu auch 
ais Shintogottheit verehrt wird, und ferner Kóyó-kwan, das 
Ahom - Clubhaus, das ich sehr bald von der besten Seite kennen 
lemen sollte.

Unsere Jinrikisha-Manner hatten inzwischen eine mehrstundige 
Ruhe genossen. Einer war mit uns gegangen bis an die Tempel- 
pforten, theils um sein Auge zu erfreuen, theils um die Sonnenschirme 
zu halten; — denn die ausgezogenen Schuhe zu bewachen, ist unnóthig. 
Ais sie jetzt den Befelil vernahmen, „nach den 47 Ronin1 11; sturmten 
sie stolz und freudig mit uns vorwarts. Denn sie lieben ihr Yaterland 
und seine Helden. Obwohl die Geschichte dieser Ronin durch Mitford’s 
tal es of old Japan in Europa geniigend bekannt geworden, móchte 
ich sie doch, der Vollstandigkeit halber und fiir diejenigen Leser, die 
sie nicht kennen und — im Conversationslexicon nicht finden wiirden, 
hier in Kurze anschliessen.

1) Harakiri heisst Bauch-Schnitt; den Japanem scheint das chinesische Wort 
seppuku gewahlter, wie manchem meiner Fachgenossen — Laparotomie.

Im Mittelalter eine Sitte der besiegten Krieger, die nicht in Feindeshand fallen 
wollten, wurde es um 1500 n. Chr. ein Yorrecht der Daimio und Samurai, um,

Ronin heisst Wogenmann und bedeutet einen herrenlosen Vasall; 
in dem Lied chiushingura, „Lehnsmanns Treue“, und in den Schau- 
spielen der beiden beruhmten Dramen-Dichter Japans wird der Helden- 
muth der 47 noch heute gefeiert.

Im Jahre 1727 n. Chr. hatte zu Yedo der Grosswiirdentrager 
Kotsuke den jungen Daimio Takumi, der es verabsaumt, ihm Geschenke 
zu schicken, auf das gróblichste beleidigt. Kotsuke nóthigte Takumi, 
ihm die Sandalenbander zu binden und sagte dann verachtlich; „Nicht 
einmal eine Sandale vermógt Ihr geschmackvoll zu binden. Ihr seid 
ein Bauerntólpel und versteht nichts von der Hofsitte zu Yedo.11 Da 
konnte Takumi seinen Zorn nicht langer bemeistern und verwundete 
Kotsuke am Kopfe. Takumi wurde entwaffnet, und, da er innerhalb 
der Palastmauern mit dem Schwert einen Menschen angegriffen; so 
wurden, nach den bestehenden strengen Gesetzen, seine Giiter einge- 
zogen, seine Familie verstossen, er selber zum Tode verurtheilt. Er 
wahlte ais Furst das Harakiri.') Seine Dienstmannen, jetzt Ronin,
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zerstreuten sich. Aber der Erste, Oishi Kuranosuke, schloss mit 46 
andern einen Bund; sie schworen, den Tod ihres Lehnsherrn zu rachen. 
Um jeden Verdacht abzuwenden, wurden die 46 zunachst Kaufleute 
und Handwerker; Kuranosuke aber ergab sich zu Kyoto dem Trunke, 
yerstiess sein Weib mit den unmundigen Kindern, und trug viele 
Monate hindurch ein lasterhaftes Leben so offenkundig zur Schau, 
dass ihr Feind endlich seine Vorsicht aufgab. Dann entwich Kuranosuke 
heimlich nach Yedo, wo die Gefahrten bereits harrten und die Orts- 
yerhaltnisse des Palastes von Kotsuke ausgekundschaftet hatten. In 
tinstrer Wintemacht uberstiegen sie die Ringmauern und besetzten 
alle Ausgange, nachdem sie unmittelbar zuvor den Nachbarn ihren 
Beweggrund mitgetheilt und bewirkt hatten, dass diese nicht Partei 
ergriffen. Bald waren die Samurai Kotsuke’s, so viele sich zur Wehre 
gesetzt, niedergehauen, — aber dieser selber nicht zu finden, bis er 
endlich in einem Wandschrank entdeckt wurde. Der Racher liess sich 
vor ihm auf’s Knie nieder und sagte: „Hoheit! Ais getreue Lehns- 
manner sind wir heute Nacht erschienen, um den Tod unseres ungluck- 
lichen Herrn zu rachen. Ihr werdet die Gerechtigkeit unseres Unter- 
nehmens anerkennen. Wir beschwóren Euch, Harakiri zu vollziehen.“ 
Da jener aus Feigheit sich weigerte, hieb Kuranosuke ihm den Kopf 
ab, mit demselben Kurzschwert, durch welches Takumi den Tod ge- 
funden. Sie legten den Kopf in einen Korb, lóschten alle Richter 
und Feuer im Palast aus, um Feuersbrunst zu verhuten, und zogen, 
da der Tag angebrochen, in blutigen und zerrissenen Kleidern nach 
dem Tempel Sengakuji in der Vorstadt Takonawa. Alles Volk jubelte 
ihnen zu; Niemand wagte sie anzugreifen, zumal ein Verwandter des 
Takumi zu ihrem Schutz seine Samurai gesammelt; ein Fiirst, bei 
dessen Palast sie vorbeizogen, liess sie sogar bewirthen. In dem 
Tempel wuschen sie das blutige Haupt und legten es am Grabę ihres 
Herrn nieder. Sie fugten sich dem Beschluss des obersten Rathes 
und starben, ais Edelleute, alle durch Harakiri;- und wurden neben 
ihrem Herm beigesetzt.

zur Todesstrafe verurtheilt, dem Henker zu entgehen, — gerade wie friiher in 
manchen Landem Europ a’s wohl der Edelmann enthauptet, der Burger ge- 
hiingt wurde.

Hinter dem japanischen Edelmann stand sein Freund; sowie der crsto den Dolch 
in den Leib stiess, hieb der zweite ihm mit seharfem Schwert das Haupt ab.

Harakiri ais Strafe ist abgesehafft, ais Selbstmord kommt es noch vor. 1881 
hat ein junger Officier aus Yezo im Tempel von Saitokuji zu Tokyo, an dem Grabę 
seiner Ahnen, so den Tod gesucht und gefunden, um durch die That sein Vater- 
land auf die von den Russen drohende Gefahr eindringlieher aufmerksam zu machen, 
ais seine Worte es vermocht.
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Das Volk ehrt die Heldengraber noch heute durch Besuch und 
brennende Weihrauchkerzen.

Die Leute waren sehr stolz, mir den Brunnen der Waschung, das 
Grabdenkmal des ungliicklichen Fiirsten Takumi und das seines bis in 
den Tod getreuen Lehnsmanns Kuranosuke zu zeigen. An dem letzteren 
hefte ich, der Landessitte gemass, meine Kartę zu den vielen Tausenden, 
die hier schon, auf Nagel gespiesst, zu sehen sind. Denn der Edle 
verdient es, der getreu war dem Worte des Confucius: „Du sollst 
nicht leben unter demselben Himmel und nicht betreten dieselbe Erde 
mit dem Mórder deines Herren.“

Auf der Riickfahrt spendet man dem dicht am Eingang zum 
Shibapark gelegenen Bazar (Kwankoba) ein Stundchen und bewundert 
die niedlichen, geschmackvollen und dabei so iiberaus billigen Erzeug- 
nisse japanischer Kunstfertigkeit. Ali es ist hier zu haben, was der 
Japaner braucht: Stoffe und Gewander, Giirtel, Facher, Schirme, Haar- 
schmuck, Ringe, Gemalde und Bilderbogen, Koffer und Schranke, 
Porzellan- und Steingutwaaren, Kinderspielzeug. Die Preise sind laut 
behórdlicher Anordnung uberall deutlich angeschrieben. Aufs hóflichste 
verneigt sich der Kaufer, wenn man um 15 Sen ein Taschchen fiir 
die Papier-Yen mit hóchst eigenartigem Verschluss ersteht. Homerisches 
Gelachter erscholl in der Erfrischungshalle, ais der Wirth die ge- 
forderte Bierflasche nicht zu entkorken verstand, und ich ihm diesen 
allerdings nicht so sehr wichtigen, weil selten verlangten, Theil seines 
Gewerbes handziiglich vorwies.

Dicht bei dem Shiba-Park ist ein beruhmter Aussichtspunkt, der 
Hfigel Atago-yama. Zwei Wege fiihren hinauf; der „mannliche“ 
ist steiler, der „weibliche" mehr gewunden und leichter. Die Aussicht 
ist nicht so sehr merkwurdig; die riesige Stadt erscheint wie ein Haufen 
von Dórfem, da die Hauser fast alle klein sind. Nur die riesengrosse 
russische Kirche, offenbar „fiir den Zuwachs“ eingerichtet, macht sich 
etwas aufdringlich geltend. Die Landschaft um die Hauptstadt ist sehr 
schon. Der Blick schweift einerseits bis zu dem Berg Fuji, und andrer- 
seits iiber die Bay von Tokyo, zu dem Berg Kanozan.

Nach der Friihstiickspause folgt die Fahrt nach dem in der 
Nordostecke der Stadt belegenen Ueno-Park, der Nachmittags sich 
besser darstellt. Shiba ist feierlich, Ueno volksthiimlich.

1) Das 50. Gesetz des Jeyasu oder (Gongen-sama) lautet: An dem Mórder des 
Herrn oder Vaters soli man Eache nehmen, und auch die weisen und klugen Manner 
gestatten nicht, dass man mit ihm zusammen unter dem Himmel lebe. Wenn 
Jemand Rache nehmen will, so ist in den Registern des Gerichtshofes nach Jahr 
und Monat der Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem er seine Absicht auszufiihren hat. 
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Ueno-Park, ursprunglich der Yedo-Wohnsitz der To-do-Familie, wurde 
1625 vom Shogun Je mit su ubernommen; er wollte hier eine Reihe 
von Buddha-Tempeln griinden, die alles vorher dagewesene iiber- 
treffen sollten.

Der Haupttempel galt fur einen Triumph japanischer Baukunst. 
Hier musste stets ein Sohn des regierenden Mikado ais Oberpriester 
wohnen, so dass der Shogun ihn sofort zum Mikado ernennen konnte, 
wenn der Hof zu Kyoto Schwierigkeiten machte. (In der That ver- 
suchten dies mit dem Prinzen Kita Shirakawa die Parteiganger des 
letzten Shogun in dem Burgerkriege; der siegreiche Mikado sandte 
den Prinzen grossmuthig nach Berlin, damit er sich dort in der 
Wissenschaft vervollkommne.) Dieser Prachttempel ist 1868 in der 
blutigen Schlacht von Ueno zwischen den Anhangern des Mikado und 
denen des Shogun niedergebrannt; an seiner Stelle steht jetzt das 
Museum. Der ganze Ueno-Park ist seit einigen Jahren der Stadt- 
verwaltung von Tokyo ubergeben.

Der Reisende besteigt einen kleinen Hugel und bewundert die 
Aussicht auf die Stadt, selber angestaunt von den Einheimischen, aber 
— nicht belastigt. Die Kinder werden bald zutraulich, besonders 
wenn man Backwerk oder Fruchte unter sie vertheilt; yielleicht ein 
einzelner Wildfang brullt machtig ob des fremdartigen Anblicks, wird 
aber auch von den andern rasch besanftigt.

Die Erwachsenen bieten hóflichst Sitzplatze an. Ein steinernes 
Denkmal ist dem Gedachtniss der hier fur die Sache des Mikado 
gefallenen Soldaten gewidmet.

Der beruhmte Kirschbaumweg, im Fruhling zur Zeit der Bliitlie 
das Entziicken der JapanerJ), war auch jetzt, im Herbst, recht schon, 
wiewohl ohne Bluthenschmuck. Zur Linken ist ein kleiner See, auf 
einer vorspringenden Landzunge ein sagengeschmuckter Tempel der 
Liebesgóttin (Benten) und, mit schóner Aussicht, Hotel Seiyoken, wo 
ich gute Erfrischung fand, ais ich einmal einen ganzen Tag dem 
Ueno-Park widmete. Das Bronzebild von Buddha, 21 Fuss liocli, 
aus dem Jahre 1660 n. Chr., ist unschón.

Durch ein Thor, das noch deutlicli Kugelspuren von den Kampfen 
zeigt, tritt man ein in einen wunderschónen Cryptomerienhain mit einer

1) Auf einem der Festessen sah ich ein drolliges Singspiel: Eine jungę Frau 
erschien, mit einem bliihenden Kirschzweig uber der Schulter, sehrieb Liebeslieder 
und hing sie an die Zweige des Kirschbaums.

„Tragen mocht’ ich ein Kleid, wie die Bliithe der Kirschen gefarbet;
Sind erst die Blumen verwelkt, inahnt es mich spater an sie.“

(Japan. Liedersammlung, iibersetzt von Dr. Lange.) 
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langen Reihe von Steinlaternen, die zu einem Heiligthum des G o n g e n - 
S a m a (Jeyasu) fiihrt. Dasselbe beberbergt an den Wiinden die Bilder 
der „33 Dichter-Geister “ (San-ju-rok-kasen) aus dem 8., 9. und 
tO. Jahrhundert. Unser Auge muss sich erst daran gewbhnen, dass 
der Mensch ein Dreieck sein kann, mit dem Kopf ais Spitze. 
Aber ein Japaner, der in weitem Prachtgewand auf seinen Knien 
kauert, ist thatsachlich ein solches Dreieck. Das Ueno-Museum, 
ein grosses Gebaude in europaischem Styl, verdankt seinen Ursprung 
der letzten japanischen Gewerbe-Ausstellung vom Jahre 1890. Der 
Eintrittspreis ist sehr gering, die Raume sind gut besucht von Ein- 
heimisehen.t) Die Ausstellung von Porzellan, Lack, Bronze, Holz- 
waaren, Geweben, Gemalden hat mich nicht entzuckt. Die wirklichen 
Prachtstucke sind theils nach Europa gewandert, theils in Klóstem 
und Palasten verborgen. Dazu kommt, dass die Japaner, in ihrer 
schwarmerischen Vorliebe fur unsre Bildung, ganz gewóhnliche 
Machwerke europaischer Werkstatten in buntem Durcheinander mit 
ausgestellt haben. Auch die zoologische und botanische Abtheilung 
vermochte nicht mich so zu fesseln, wie die wissbegierigen Eingeborenen. 
Interessanter waren mir Staats-Wagen (fur Ochsengespann bestimmt), 
Staats-Sanften und das Schiff des Shogun. Ferner vor- und urgeschicht- 
liche Gegenstande, Perlen aus Agat, die, zu Halsbandern geordnet, von 
Mann und Weib getragen wurden; Speer- und Pfeilspitzen, Schwerter, 
alte Tópferwaaren, darunter kleine, irdeneFiguren von Mann 
und Ross, die (seit dem Gesetz des elften Mikado, des edlen Suinin 
Tenno, um das Jahr 2 n. Chr.) dem todten Fiirsten, an Stelle seiner 
vorher wirklich geopferten Mannen und Rossę, mit ins Grab gegeben 
wurden.1 2) Sodann buddhistische Alterthumer, besonders vom Tempel 
Horuji in der Stammprovinz Yamato, und aus Nara Gegenstande des 
Shintodienstes. Endlich Ueberreste aus der portugiesischen Zeit. Der 
rómische Burgerbrief des Japaners Hashikura, der 1614 —1620 eine 
Gesandtschaft zum Papst nach Rom gefuhrt hatte, sein Oelbild mit 
Crucifix, ein kleines japanisches Buch der katholischen Glaubenslehre 
(in Silbenschrift, hiragana); und — im Gegensatz dazu — die Trampel- 
bretter (fumi-ita), Metalltafeln mit Reliefdarstellung des Erlósers, des 
Kreuzes, der heiligen Jungfrau, auf welche, nach Austreibung der 
Portugiesen und nach dem Verbot der christlichen Religion, diejenigen 

1) Dieselbe Beobachtung mach te ich in den Museen von Hongkong, Calcutta, 
Bombay.

2) Auch die alten Aegypter gaben der Mumie kleine Thon-Figuren mit ins 
Grab, die sogenannten Stell vertreter (,,wośbt“), die in den elysaisehen Gefilden 
des Jenseits fur den Todten die Arbeit leisten sollten.
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Japaner, welche man fur heimliche Anhanger dieser Lehre hielt, 
trampeln1) mussten, um sieli von dem Verdacht zu reinigen.

1) Es ist das immerhin nicht so schlimm gewesen, wie die Mittel der spani- 
schen Inąuisition.

2) In dieser Kiinstelei leistet die japanische Gartnerei geradezu Erstaunliches.

Die Hollander sollen diese merkwiirdigen Bildnisse den Japanern 
fiir schweres Geld geliefert haben.

Eine Kunstschule, eine bffentliche Bucherei und eine Akademie 
sind in der Nachbarschaft des Museums eingerichtet, und auch ein 
Thiergarten, der aber noch verbesserungsfahig erscheint und jedenfalls 
fur die japanischen Maler wichtig ist, zur Erweiterung ihres Thierkreises.

Weit merkwiirdiger fiir den Fremden sind aber die Shogun- 
Graber (Go Reiya). Der vierte aus der Tokugawa-Familie (Jetsuna, 
f 1680), der funfte, achte, zehnte, elfte und der dreizehnte (Jesada, 
f 1858) liegen hier begraben.

Der zweite Todtentempel (Ni no Go Reiya), hat prachtvolle Saulen- 
hallen, im Saal (16 X 7 Ellen) ein Cassettendach mit goldenen 
Drachen auf blauem Grunde, vergoldeten Wanden mit den landes- 
iiblichen Lówen. Dann folgt wieder der schmale Gang (4 Ellen breit) 
und das Allerheiligste (11 X 7 Ellen) mit den machtigen Goldlack- 
Schreinen. Die Graber sind dahinter.

Der erste Todtentempel (Iclii no G. R.) ist dem ersten ahnlich.
Bevor wir Ueno verlassen, werfen wir noch einen Blick auf die 

standige Verkaufs-Ausstellung, die auch hier sich befindet, 
und bewundern wiederum die Nettigkeit und Billigkeit der gewóhn- 
lichen Japan-Waaren. Ein Regenschirm aus Bambus mit Oelpapier, 
ganz brauchbar fiir seinen Zweck und auch ganz haltbar, wenigstens 
in der geschickten Hand des Japaners, kostet 20 Sen =60 Pfennige.

Sehr eigenthumlich erscheinen uns die Gemalde, mit denen der 
gewbhnliche Japaner den Erker seiner guten Stube schmiickt. Zahllos 
sind die kleinen Tópferwaaren, Porzellangerathe, Bronzen, Spielzeuge. 
Der Koffer, den der Japaner fur Haus und Reise braucht, ist ein 
Holzgestell mit starkem Papier verklebt; auf uns er en Reisen wurde 
derselbe beim ersten Hinwerfen zerbrechen. Die geschnitzten Wand- 
schranke fur Buddha’s Bildsaule sind alle nach einem Muster, innen 
vergoldet. Ein praclitvoller Facher aus Schildkrót mit Bronze-Vbgeln 
und Pflanzen kostet nur 10 Yen. Da die Metall-Oese am Handgriff 
mir nicht fein genug vorkam, kaufte ich ihn nicht; konnte aber spater 
in Kyoto, dem Hauptort fur Facherherstellung, ein gleiches Stuck 
nicht finden. In dem zum Gebaude gehórigen Garten sind die 
beliebten Zwergpflanzen1 2) ausgestellt, z. B. ein Fichtenhain in 
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einem tellergrossen Blumentopf. In dem Garten ist aucli eine Er- 
frischungshalle, wo ich mit meinen jungen Freunden bei einem ganz 
guten Glase Bier und einer rauchbaren Cigarre ') iiber wissenschaftliche 
Gegenstande plaudern kann.

Dicht bei Ueno liegt der Bezirk ron A s a k u s a.
Zuerst fallt auf Hi gaśli i Hongwanji1 2), der Haupttempel von 

Tokyo, im Besitz der buddhistischen Monto-Secte, 1657 gegriindet, 
zwar einfach, aber in grossen Verlialtnissen. Die Flachę der Haupt- 
halle misst 140 Matten. Ueber dem Schrein ist yergoldetes, offenes 
Schnitzwerk von Engeln und Phoenix. Das schwarze Bild von Amida 
ist in dem vergoldeten Lacksclirein sichtbar. Dies scheint ausnahms- 
weise ein volksthumliclier Buddhisten-Tempel zu sein; das frohlichste 
Gewimmel von Gross und Klein ist hier anzutreffen. An den grossen 
Saulen der Halle sind Anschlage, welche das Rauchen und das Nacli- 
mittagsschlafchen verbieten!

1) Bis Yokohama hatten meine Havanna’s gereicht. In Japan giebt es billige 
Wanilia-Cigarren, wie wir sie bei uns kaum kennen, von der Form der Havanna- 
Cigarren und den geringeren Sorten derselben an Giite nur wenig nachstehend; das 
Stiick kostet 15 Pfennige. — Dass der gebildete Japaner dem Gast das eigne 
Tabakspfeifchen aufnóthige, ist eine Fabel.

2) West-Haup t-Gebet-Tempel. In der spiiteren Beschreibung von Kyoto 
folgen einige Bemerkungen iiber Tempel und Secten der Buddhisten in Japan.

Aber an Volksthumlichkeit tiberragt Alles der dicht dabei stehende 
Buddhisten-Tempel Asakusa Kwannon. Das eigentliche Cultbild 
der Góttin der Gnade (Kwannon) soli um das Jahr 600 n. Chr. hier- 
selbst von einem yerbannten Edelmann in der Mundung des Asakusa- 
flusses mit einem Netz gefischt und nur l1/-" hoch sein. Es wird 
niemals gezeigt. Ein grósseres vor dem Altar wird einmal im Jahre 
(am 13. Dezember) dem Volk gewiesen. Die gegenwiirtigen Baulicli- 
keiten stammen aus der Zeit von Jemitsu (f 1651 n. Chr.) Sie ge- 
hóren der buddhistischen Tendai-Secte.

Der Tempelgrund (Koenchi) ist ein vergniigter Wurstelprater in 
japanischem Styl. Da sind Buden voll Siissigkeiten und Backwerk fur 
Klein und Gross, voll Spielzeug und billigstem Schmuck, Augenblicks- 
photographen, Panoramen, Thonfigurencabinette, Ringer, Taschenspieler 
und Kunstreiter. Die Pferde sind mit Riicksicht auf den winzigen 
Raum sehr still und vemunftig, desto beweglicher die Reiter. Alles 
ist voll, jeder Naclnnittag wird ais Feiertag behandelt. Unser Sprich- 
wort: „Saure Wochen, frohe Feste“, hat in diesem kindlich-glucklichen 
Land der aufgehenden Sonne gar keine Bedeutung.

Auch im Tempel geht es lustig und gerauschvoll zu, wie zu 
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Jerusalem, ais die Bankhalter mittelst. der Geissel ausgetrieben wurden; 
oder wie in Deutschland zu Tetzels Zeiten. Der Vergleich drangt 
sich um so mehr auf, ais eine beangstigende Aehnlichkeit der bud- 
dhistischen Priester und Heiligen mit den europaischen dem Reisenden 
vor Augen steht.

Unter dem lauten Ertónen der machtigen Asakasu-Glocke trete 
ich durch das zweistóckige Thor (an dem rechts Riesen-Sandalen 
hangen, Weihgeschenke von Schnelllaufern, und links ein Heiligenschrein 
mit einer Gebetmuhle sich befindet,) hinein in die grosse Halle und sehe 
das Gewiihl von Glaubigen, Mannern und Frauen, welche Weihrauch- 
kerzen, Heiligenbilder, fromme Biichlein unter lebhaftem Geplapper 
von den Priestern erhandeln; andere, welche eine Miinze in den Opfer- 
stock werfen, in die Hande klatschen, um die Heiligen aufmerksam 
zu machen und sich auf den Boden neigen; noch andere, welche die 
Holzbildsaule des Heilgottes Binzuru eifrigst reiben, — an der Stelle, 
wo es ilmen weh thut. Einst war es ein beruhmtes Holzbildwerk von 
Jikaku Daishi; jetzt ist es murbe und abgerieben, — wie bei uns ein 
lebendiger, vielbegehrter Arzt. Im Innem des Tempels, an dem Altar 
oder Hauptschrein sind fórmliche Verkaufsbuden eingerichtet. Die 
Bilder der Gnadengóttin, die man hier feilhalt, gelten ais Zauber 
gegen Krankheit, ais Nothhelfer in schwerer Entbindung. Auch werden 
Wahrsagekarten verkauft und kleine Blatter, worauf geschrieben steht, 
ob das Kind in Hoffnung ein Knabe oder ein Madchen sein wird.x)

Allenthalben hangen an den Wanden Latemen und Bilder ais 
Weihgeschenke. „Das Leben ein Traum“, dargestellt durch zwei 
Menschen und einen Tiger, die alle schlafen; die Hauptscene aus 
einem lyrischen Drama (No), in dem ein rothhariges Seeungeheuer 
auftritt; chinesische Helden und Kriegsgótter; ein japanischer Bogen- 
spanner und „Rinaldo, den seine Rosa weckt“; — endlich Engel, die 
letzteren in den hóchsten Regionen, namlich am Dach, — das sind 
die Gegenstande der wichtigeren Weihgemalde, soweit man in dem 
Larm und Gedrange es beobachten kann.

Der Altar ist durch ein Drahtgitter von dem Schiff getrennt; 
aber ein freundliches Wort zu dem Hauptpriester, und ein kleines 
Geschenk dazu, verschafft uns Einlass. Der Hochaltar, von Heiligen- 
bildern beiderseits bewacht, enthalt Lampen, Blumen, heilige Gefasse, 
den Schrein der Gnadengóttin, und zahllose Weihgeschenke, da hier 

1) Auch unsere geliebten Griechen waren iii diesern Punkte nicht viel kliiger. 
Heim Hippocrates steht ein unsinniger Satz, von dem wir jetzt wissen, dass die 
Griechen ihn von den alten Aegyptern sich einreden liessen.
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Gebete fur Kranke abgehalten werden. Hinter dem Haupttempel ist 
ein kleines Heiligthum, dessen Weihgeschenke alle mit dem Wort 
„Auge“ besclirieben sind und von Augenleidenden herruhren.
'* Ein Tempel (Jizo-do) enthalt zahllose Steinbildsaulen von (ver- 
storbenen) Kindern, rings um die des Jizo, des Schtitzers der Kleinen. 
Entsprechend der japanischen Duldsamkeit ist liier auch auf dem 
Tempelgrund ein Shintoheiligthum, den drei Fischem der órtlichen 
Sagę gewidmet. Vorbei an einer Buhne fur den heiligen Tanz (Kagura) 
erreicht man eine Drehbibliothek (Rinzó) so gross wie ein japani- 
sches Zimmer, ganz leicht auf einem Zapfen zu drehen und durch 
einen kriiftigen Stoss in Bewegung zu setzen. Die Inschrift lautet: 
„Da die buddhistischen Schriften 6771 Bandę umfassen, kann ein 
Einzelner sie nicht alle durchlesen. Aber ein annahernd gleiches 
Verdienst erwirbt sich, wer die Bibliothek dreimal um ihre Achse 
dreht“. — Ein chinesischer Priester Fu D ais hi im 6. Jahrhundert 
n. Chr. soli diese Dreh-Biicherei') erfunden haben.

Die Pagode nebenbei ist nicht mehr zuganglich. Und den zwolf- 
stóckigen Aussichtsthurm, der 1890 erbaut ist, schenkte ich mir, da 
sein (durch electrische Kraft betriebener) Personenaufzug nicht in Wirk- 
samkeit war.

Nach Hause fahre ich iiber eine grosse Briicke, die Tokyo mit 
der bstlichen Vorstadt (Honjo) verbindet, und dann sudwarts, am 
Flussufer entlang. Allenthalben herrscht fróhliche Festesfreude. In 
Japan giebt es noch mehr Feiertage, ais in Bayern. Jede Gelegenheit 
wird benutzt. Aber die Leutchen sind alle massvoll in der Fróhlich- 
keit, zierlich geputzt und hóflich. Uebertrieben ist hóchstens das 
Trommeln der Knaben vor den Tempeln, um Gaste anzulocken.

Auf einem Holzgestell inmitten eines freien Platzes ist eine 
Stegreifbiihne aufgestellt. Unter unendlichem Jubel des Volkes wird 
der japanische Polichinell geprugelt.

Eigenartig ist der japanische Geschafts-Garten. Die Pflanzen 
stehen ausserordentlich dicht an einander, offenbar ist der Boden kost- 
bar. Die Gange sind schmal und gefullt mit Bewundrern. Aber mehr 
ais die Nase wird das Auge geweidet.

Allerdings der bekannte Satz, dass „in Japan die Blumen keinen 
Duft, die Vógel keinen Sang, die Friichte keinen Wohlgeschmack“ 
haben, ist nichts weniger ais genau, sondern nur eine jener Reisebuch- 
Behauptungen. Die Japaner haben ihre Nachtigall (Unguisu) und 
ihren Bluthenduft.

H Jetzt sind dieselben, in kleinerem Maassstab, fur den Hausgebrauch, auch 
bei uns eingefiihrt.
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So heisst es in einer von Dr. R. Lange iibersetzten Liedersammlung: 
„Fallst Du Bliithe der Pflaume auch ab, so lass mir den Duft doch.
Trag’ ich Verlangen nach Dir, wird er mich inahnen an Dich.“

Dafur ist die Augenweide der Japaner an bliihenden Gewachsen 
ganz allgemein und seit mehr ais 1000 Jahren vielleicht mehr ent- 
wickelt, ais bei irgend einem andern Volke.

Ich sah in diesem Garten ein kleines Kind von 2—3 Jahren, 
auf dem Rucken der Mutter durch ein Kreuzband befestigt; so wie 
es eine Blumenhecke erblickt, klatscht das Wurmchen, das noch 
nicht reden kann, vergmigt in die Hande. Wenn der Jinrikisha-Mann, 
der von 30 Sen den Tag leben kann, 40 verdient hat; so kauft er 
Abends nebst Esswaaren fur einige Pfennige Blumen und tragt sie 
wohlgefallig in sein bescheidenes Heim. Fur die Arbeiter ist in London 
Abends Nahrungsmittel-Markt bei Gasbeleuchtung; in Tokyo Blumen- 
markt (Hana-ichi) bei Laternenlicht.

Die Japaner lieben den bliihenden Zweig, nicht den Strauss. Von 
demPflanzen haben sie das Meiste und Wichtigste ihrer Kunstgestal- 
tungen entlehnt, ihre Wappen sind Pflanzen; eine schóne Blurne dem 
Freunde zu senden, ist verbreitete Sitte und Hóflichkeit.

Dem Gartner zahlt man nichts fur den Genuss. Aber er hat 
einen Theil seines Raumes an Theehauschen abvermiethet. Dort sitzt 
der Fremde, der Sitte folgend, nieder, sclilurft den fiblichen Trank 
und hinterlegt eine kleine Silbermiinze.

Ausfluge von Tokyo. — Nikko, Miyanoshita, Kamakura.

Der schónste Ausflug von Tokyo ist nordwarts nacli dem Tempel- 
bezirk von Nikko1), 90 englische oder 19 geographische Meilen, mit 
der Eisenbalin in 5 Stunden. Heute geniigen 3 Tage. Vor 10 Jahren 
brauchte H. Meyer 10 Tage dazu; er musste im Miethswagen fahren 
sowie Kochofen und Diener mitnehmen.

1) Nikko = Sonnen-Glanz.

Nikko kekko, Nikko ist entziickend, — dies hórt man so haufig in 
Japan, wie in Frankreich, dass Paris die Hauptstadt des Erdballes sei.

Das Land ist herrlich angebaut wie ein Garten. Reis, Thee, Baum- 
wolle, Maulbeerbaume, Gemiisefelder, — Alles wechselt in hunter Reilie 
mit kleinen Ortschaften. In Japan waren 1887 an 41/2 Millionen Hektar 
unter Bebauung, in Deutschland 22 Millionen. In unserem Yaterland 
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kommen 47 Ar auf den Einwohner, in Japan geniigen elf. Die 
Felder sind selten grósser ais x/2 Morgen, ja mitunter nur einige 
Quadratmeter gross. Die Wirthschaften sind klein, 1 — ll/„ ha. Gross- 

*giiter giebt es nicht. 40 Procent der Landwirthe sind Besitzer, die 
andern Pachter.

1) Das japanische Maass ist Koku = 180 Liter, im Werth von 21/a—5 Dollar.
(Das Einkommen des Daimio betrug jahrlich 10000 Koku Reis und bei den mach- 
tigsten sogar 1 Million Koku.)

40 Procent der Bevólkerung sind Bauern, und weitere 25 Procent 
betreiben Ackerbau im Nebengewerbe. 58 Procent der Staatseinnahmen 
kommen vom Ackerbau, ja, wenn man die landwirthschaftlichen Ge- 
werbe, wie Sake-Brennereien hinzurechnet, 80 Procent. Arbeitsvieh 
wird wenig verwendet. Folglich fehlt thierischer Dung. Deshalb wird 
der menschliche auf das sorgfaltigste aufgehoben und verwerthet. 
Kiinstliche Bewasserung wird seit den altesten Zeiten geubt. Mit dem 
Tretrad wird das Wasser aus dem Graben auf die Felder gehoben. 
Auch sieht man zahlreiche Zielibrunnen. Re i s felder miissen ganz 
unter Wasser gesetzt werden. 100 Millionen Scheffel *) werden jahr- 
lich geerntet oder 22/g Scheffel fur den Einwohner. Mehr ais die Halfte 
des japanischen Ackerlandes besteht aus Reisfeldern.

Der Sonnengbttin Amaterasu, welche fur die Japaner auch die 
Rolle der Ceres spielt, wird in ilirem Tempel zu Ise geopfert, damit 
die fiinf Stengelfruchte (Gokoku) Reis, Gerste, Weizen, Hirse, Bohnen 
gedeihen. „Landwirthschaft ist die Quelle des Landes,“ so lautet ein 
japanisches Sprichwort, das gewiss unserem „Bundę der Landwirthe11 
gefallen wird, das aber in seiner Einseitigkeit aus der Zeit der vólligen 
Absperrung herstammt. Unter den drei Classen des gewóhnlichen 
Volkes (heimin) stand der Bauer (hiyakushó) hóher, ais der Hand- 
werker (shokunin) und der Kaufmann (akindo). Der Samurai ver- 
schmahte es nicht, selber das Feld zu bestellen, gerade so wie der 
rómische Patricier. Nur selten wird das japanische Landschaftsbild 
durch ein fremdartiges Gebaude, z. B. eine Papierfabrik, unterbrochen.

Bei Utsonomiya (65 englische Meilen von Tokyo) verlasst man 
die Nordbahn und geht uber auf die nordwestlich verlaufende Zweig- 
bahn nach Nikko.

Bald erscbeinen niedrige, lieblich griine Berge und die erhabene 
Fichten-Baumreihe, welche nach den Grabem der grossen Shogune 
hinleitet. Neben der Strasse fiir Jedermann gab es auch eine zweite 
(Reiheishi Kaidó), ebenfalls von Fichtenbaumen eingesaumt, fiir die 
Gesandtschaft des Mikado, welche Geschenke zum Grabę des grossen 
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Jeyasu brachte. Die Fichten (Cryptomerien) Japan’s sind nicht so 
gewaltig wie die Sesąuojen beim Yosemite-Tlial in Californien ')> nicht 
einmal so machtig wie die canadischen; aber es sind ebenmassige, 
wunderschbne, Ehrfurcht gebietende Baume von 2—3 Meter Uinfang. 
Mit grosser Kunst haben die Japaner es verstanden, sie zum Hinter- 
grund der Todtentempel zu wahlen. Offenbar bestanden die Fichten- 
haine zu Nikko schon lange, ais Jeyasu’s Grabeskirche hier erbaut wurde.

Das Dorf (Hashi-ichi), wo unser Zug endigt, (2000 Fuss uber 
dem Meeresspiegel,) ist, wie die meisten in Japan, schmal und sehr 
lang. In dem ublichen Manneswagen fahrt man zwei englische Meilen 
durch die Doppelreihe von Hausero, Pilgerherbergen und Laden, wo 
Erzeugnisse des heimischen Gewerbefleisses, Pelzwaaren und Holz- 
schnitzereien,1 2) ausliegen, ferner Lichtbilder von diesem, dem be- 
ruhmtesten Theile von Japan, wahrend an den freien Platzen nicht 
bloss Jinrikisha’s, sondern sogar auch kleine Reitpferde auf Reisende 
harren. Trotz aller Besonderheiten von Land und Leuten sieht das 
Ganze einem schweizer Gebirgsdorf mit reichem Fremdenverkehr einiger- 
massen ahnlich.

1) Vgl. Von „New-York nach S. Francisco11, Leipzig, 1888, S. 195.
2) Naturgetreue Nachbildungen des japanischen Hauses sind hier ani besten 

zu haben.
Hirschberg, Reise um die Erde. 7

Im Nikko-Hotel, am Ende des Ortes und in der Nahe der 
Tempel, finde ich eine befriedigende Unterkunft und treffe mehr ais 
Einen von den Schaaren, die mir zur See Begleiter waren.

Ein Shinto-Temp.el hatte in Nikko seit uralter Zeit bestanden, er 
ward aber spater nach Utsunomiya verlegt. Ein buddhistischer Tempel 
wurde 767 n. Chr. von dem heiligen Shodo Shónin errichtet, von dem 
die japanischen Acta Sanctorum der Wunder genug zu erzahlen wissen, 
z. B. dass ein góttliches Wesen ihm, ais er den reissenden Fluss bei 
Nikko nicht passiren konnte, in einem Augenblick eine gewblbte 
Schlangenbriicke herstellte. Im Jahre 1616 begann der zweite Shogun 
aus der Tokugawa-Familie den Todtentempel fur seinen Vater Jeyasu. 
Im folgenden Jahre wurde der Leichnam unter grosser Feierlichkeit 
dorthin gebracht und beigesetzt. Abt des Klosters war stets ein Sohn 
des Mikado; er wohnte in Yedo und kam drei Mai jahrlich nach 
Nikko. (Der letzte war der bei Besprechung des Ueno-Tempels ge- 
nannte Prinz Kita Shirakawa.)

Auch der dritte Shogun (Jemitsu) bat in Nikko sein Grabdenkmal. 
Entzucken und Begeisterung uber die Tempel von Nikko findet 

man in vielen Schriften von Damen und Herren. Seltener, weil 
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schwieriger, ist die Begriindung der Gefuhlsschwarmerei durch 
genaue Beschreibung.

Wer, mit solchen Schriften in der Hand, prufend in den Tempel 
*eintritt, ist zunachst enttauscht, — namentlich, wenn er durch 
unser klassisches Gymnasium hindurch gegangen und auch noch in 
seinen Mannesjahren die hohe Schule der antiken Kunst in Florenz, 
Rom, Neapol, Atlien, Olympia, sowie in den Sammlungen der euro- 
paischen Gross-Stadte durchgemacht. Aber langsam und allmahlich 
andert sich der Eindruck. Wenn auch des Wunderlichen viel vor- 
handen ist, so fehlt doch nicht das Erhabene und das Schóne.

Verniinftige Ueberlegung siegt iiber eingewurzelte Geschmacks- 
vorurtheile. Es ist ungereimt, griechische Ideale auf ostasiatische 
Kunstiibung anzuwenden.

Die japanischen Tempel sind errichtet fiir Japaner, nicht fiir den 
Reisenden aus Europa und den Vereinigten Staaten. Wenn sie die 
Japaner voll und ganz befriedigen, und das ist der Fali, so miissen 
sie ais gelungen und vollkommen angesehen werden.

Wie verschieden haben doch die verschiedenen Culturvólker des 
Alterthums und der Neuzeit, jedes nach seiner Art, den Gedanken 
des Góttlichen im Tempelbau auszudriicken versucht! Da ich 
weder Gottesgelehrter noch Baumeister bin, so muss ich mich auf 
das beschranken, was ich selber mit meinen Augen gesehen.

So machtig uns noch heute, nach Jahrtausenden, die Reste der 
alta gyptischen Tempel vorkommen, ganz anders war ihr Aussehen, 
ais sie zur Zeit der Pharaonen noch unversehrt aufrecht standen, um- 
geben von den riesigen Umfassungsmauern, am Eingang machtige Thor- 
thiirme (Pylonen), mit eingemeisselten, weithin sichtbaren Gótterbildern 
und Hieroglyphen und mit 100 Fuss hohen, bewimpelten Masten und 
zahllosen Flaggen. Yiele Aegypter durften fiir ihr ganzes Leben nur 
diese Aussenseite schauen und die ungeheuren Kónigsbilder aus Stein, 
die in majestatischer Haltung davor Wacht hielten, wie die „Memnons- 
Saulen“ zu Theben, dereń Besuch den Gebildeten, welche in der 
rómischen Kaiserzeit Aegypten bereisten, ganz unerlasslich schien, ob- 
wohl sie nicht mit zu den sieben Weltwundern gerechnet wurden. 
Jedenfalls konnte die Hauptmasse des Yolkes nur bis in den ersten, 
gewaltigen, saulenumgebenen Hof vordringen, dessen Abschluss nach 
innen zu, eine Reihe von Lotos- oder Palmenblatt-Saulen, zu beiden 
Seiten des Eingangs durch iibermannshohe Mauer-Schranken yersperrt 
war. Nun folgte eine Flucht von saulengetragenen Salen, alle von un- 
besclireiblicher Pracht, alles Bauwerk (sogar die Umfassungsmauern und 
die dunkelsten Keller) mit schongeschnittenen Hieroglyphen und zalil- 
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losen (allerdings unserem Geschmack nicht entsprechenden) Gótter- 
bildern geschmuckt, endlich das Allerheiligste, ein ganz dunkles 
Gemach, aus einem ungeheuren Steinblock gehauen, worin das eigent- 
liche Gótterbild, der Gegenstand der Verehrung, aufbewahrt wurde.

In dieser scheinbar unzahligen Reihe von Gemachern ist jedes 
folgende niedriger, ais das vorhergehende; jede folgende Thur der 
gradlinigen Flucht erscheint nicht bloss dem Beschauer auf dem 
Hofe perspectivisch verkleinert, sondern ist thatsachlich kleiner, ais 
die vorhergehende, so dass der sinnlich uberwaltigende Eindruck einer 
ungeheuren Feme, des Unendlichen und Geheimnissvollen, auf das 
empfangliche Gemuth des aberglaubischen Niłanwohners herrorgebracht 
werden musste, wenn bei den nachtlichen Festen die Lampen aus der 
Thur des Allerheiligsten hervorschimmerten.

Die alten Hebraer waren original in ihren religiósen Schriften, 
aber nicht in ihren Tempel-Bauten. Die Bundeślade entspricht agypti- 
schen Vorbildem. Von phónicischen Kiinstlern wurde Salomon’s Wunder- 
werk errichtet.

Die Entwicklung *) des altgriechischen Tempels zu schildem, 
iibersteigt meine Krafte. Betrachten wir ais Beispiel aus der besten 
Zeit den Parthenon auf dem Burgberg zu Athen. Schónheit des 
Stoffs und der Form, vollendetes Ebenmass und reicher, aber nicht 
uberladener Schmuck mit Bilderwerken kennzeichnen das hohe, recht- 
eckige Haus, welches die perikleische Zeit fiir die Schutzgóttin der 
glanzenden, beruhmten, veilchenumkranzten Stadt errichtet hat.

Der Eingang ist von Osten. Die saulengetragene Vorhalle zeigt 
an der dreieckigen Stirn entziickende Marmorbilder. Ebenso an der 
gleichgestalteten Hinterseite. Sie stellen dar die Geburt der Góttin 
und ihre Besitzergreifung des athenischen Landes.

Im Hauptgemach unter freiem Himmel steht das Cultbild der Góttin 
aus Gold und Elfenbein, das Wunderwerk des Phidias. Die liintere 
Halle birgt den Staatsschatz. Die Metopenbildwerke und den um- 
laufenden Fries, die Darstellung des Festzuges zu den Panathenaen, 
rechnen wir noch heute zu dem schónsten Reste der griechischen 
Bildhauerkunst.

So wunderbar der ganze Marmorbau, gewiss eines der herrlichsten 
Gebaude, die jemals errichtet worden, — er diente wohl der Betrach- 
tung und der feierlichen Wallfahrt; aber die eigentliche Yerehrung

1) Der Tempel zu Eleusis, dessen Grundlagen jetzt gliicklich freigelegt sind, 
scheint mir nach iigyptischen Mustern, wenngleich mit einigen Abweichungen, erbaut 
zu sein.
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hatte draussen im Freien ihre Statte: auf dem Altar vor dem Tempel 
wurden die Opfer verbrannt.

Die Romer, gross ais Staatenbildner, in der Kunst und Wissen- 
■‘schaft waren sie klein und unselbstandig. Wie viel sie den Etrus- 
kern verdanken, kbnnen wir nur vermuthen. Aber bedeutend war 
sicher der Einfluss der Griechen von Unteritalien oder Grossgriechen- 
land. Aeusserlich sieht der rómische Tempel dem Laien fast ebenso 
aus, wie der griechische. Im Innem sind Unterschiede. Die Vorhalle 
ist grósser. Die Hinterhalle fehlt. Das Cultbild steht im Hintergrund 
des Hauptgemaches, unmittelbar davor der Altar.

Trotzdem diese Eigenthumlichkeit auch in der altchristlichen 
Kirche des Rómerreiches, der B a s i 1 i c a, auftritt, scheint die letztere 
nicht aus dem rómischen Tempel hervorgegangen zu sein, sondern aus 
der rómischen Gerichtshalle. Zwei Saulenreihen tragen das platte 
Dach und theilen den Raum in drei Schiffe; dann kommt der erhóhte 
Chor, der prachtig geschmuckte Altar und in der nach Osten ge- 
richteten Nische das Bild der Verehrung. Wohl die herrlichste Ba- 
silica der Erde ist San Paolo fuori le mura im ewigen Rom.

Noch zwei Typen hat die christliche Baukunst geschaffen, den 
cen trał en Kuppelbau, fur den im heidnischen Pantheon zu Rom 
ein Vorbild gegeben war, und den gothischen Dom. Den ersteren 
bewundern wir in der heiligen Sophia zu Constantinopel, den letzteren 
in unserem Koln.

Zweifellos ist die Kuppel ein Sinnbild des Himmelsgewólbes, 
wahrend die kuhn emporstrebenden Saulen des gothischen Domes und 
die Spitzbogen den Blick gewissermassen in eine unergrundliche 
Hóhe emporlenken.

Die Mohammedaner haben in der ersten Zeit sicher die Ba- 
silica nachgeahmt, wie in der Moschee des Amr zu Kairo (aus der 
Mitte des 7. Jahrhunderts n. Chr.) deutlich zu sehen.

Den Kuppelbau der heiligen Sophia zu Constantinopel haben sie 
einfach in eine Moschee u m g e w a n d e 11: die prachtvollen Mosaiken 
iibertuncht, da sie im Gotteshaus Bilder nicht dulden; ferner eine 
Gebetnische (Michrab) nach S ii d o s t e n, >) in der Richtung auf das 
Grab Mohammed’s, eingebaut, so dass jetzt alle Gebet-Teppiche auf dem 
Fussboden schrag gegen die Hauptachse des Tempels verlaufen; 
sodann eine steile Kanzeltreppe (Mimbar) errichtet, und vor dem

1) Wer in Ostindien eine Moschee betritt, ist im ersten Augenblick ganz 
verwirrt, da die Gebetnische nach W es ten liegt; aber die Richtung (Kibla) muss 
immer nach Mohammed’s Grab hinweisen.
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Tempel ihre schlanken Spitzthurme (M i n a r e t) erbaut, von dereń Hbhe 
der Muezzin mit wohllautendem Gesang die Glaubigen zu Gebet ruft.

Die Mohammedaner haben zu Stambuł nach diesem Vorbild andre 
Moscheen erbaut, dereń Kuppeln weit schóner sind, ais die der hei
ligen Sophia. Aber den Gipfel der Vollendung erreichten die Kuppel- 
Bauten der Grossmogul zu Agra und Delhi, die dem Par- 
thenon ebenbiirtig zur Seite stehen und des grossen Yortheils sich er- 
freuen, dass sie ziemlich unversehrt auf unsere Tage gekommen sind.

Voll dieser Gedanken, die ich am er sten Abend zu Nikko, nach 
dem ersten vorlaufigen Besuch der Tempel, in meinem Tagebuch ver- 
zeichnet, trat ich am nachsten Morgen den Weg an zur genaueren 
Besichtigung.

Ob die Japaner Re ligi on besitzen, dariiber lass’ ich die Ge- 
lehrten streiten. Tempel haben sie; ihre schbnsten in Nikko,') die 
Grabestempel der góttlicli verehrten Herrscher. Sie weichen we- 
sentlich ab von den vorher geschilderten der andern Vólker. Aber 
Natur und Kunst haben die Japaner hier geschmackvoll vereinigt, 
um den Eindruck des Feierlichen hervorzurufen.

Schon durch die meilenlange, zu beiden Seiten mit Cryptomerien 
besetzte Zugangsstrasse wird die Aufmerksamkeit des Pilgers ge- 
fesselt und auf das Kommende vorbereitet.

Am oberen Ende des Dorfes liegt Mihashi, eine lebhaft rotli 
lackirte Holzbriicke, welche, auf Steinpfeilern ruhend, den 40 Fuss 
breiten Fluss (Daiya-gawa) uberspannt und den kundigen Wandrer 
an das Wunder mit Shodo - Shónin erinnert, um so mehr ais sie zu 
beiden Seiten durch Gitter fur gewóhnliche Sterbliche stets 
verschlossen ist. Hundert Fuss flussabwarts findet man die gang- 
bare Briicke und kommt uber dieselbe in die heilige Strasse. 
Dieselbe fuhrt, tief eingeschnitten, so dass die Wurzel-Enden der mach- 
tigen Baume in der Hóhe unseres Hauptes liegen, durch einen Crypto- 
merienhain, der von wunderbarer Schonheit und, weil besser gehalten, 
noch eindrucksvoller ist, ais der beruhmte Cypressenhain von Skutari.

Vorbei an einem Kloster und einer 42 Fuss hohen Kupfersaule 
mit dem Tokugawa-Wappen, erreicht man den Eingang zum M a u s o - 
leum des Jeyasu.

Eine breite Treppe zwischen zwei Cryptomerien-Reihen fuhrt hin- 
auf zu einem Steingatter (Torij) von 27 Fuss Hohe und 3'/2 Fuss

1) Ise (sudóstlich von Kyoto, an der Owaribucht) mit dem Tempel der Shinto- 
Sonnengottin Amaterasu ist das Nationalheiligthum der Japaner. Fremde 
kiinnen wohl hinreisen, bekommen aber niclit viel zu sehen.
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Dicke der Saulen. Sowie man eingetreten, erscheint zur Linken ein 
hóchst anmuthiger funfstóckiger Thurm (Pagode),1) der in lebhaften 
Farben prangt, 104 Fuss emporsteigt und oben 18 Fuss Seitenlange 
bat. Rings um den ersten Stock sind, wie gewóhnlich, bemalte Holz- 
schnitzbilder der chinesich-japanischen zwólf Zeiehen des Thierkreises.

1) Pagode, angeblioh vom indisehen bhagurati = heiliges Haus; richtiger 
wohl von I) ago ba, Religuien-Schrein.

Ein gepflasterter Weg fiihrt zum ersten Thor, Ni-o-mon, 
d. h. Thor der beiden Kónige. Doch sind diese „ Schutzgeister“ aus 
ihren Nischen entfernt und durch zwei Fabelthiere ersetzt. Hóchst 
kunstvolle Schnitzereien schmticken diesen Holzbau: Tapire, die ais 
Zauber gegen Pestilenz gelten, Einhórner und andere Ungeheuer, 
Lówen und sehr gut ausgefuhrte Tiger.

Jetzt folgt der erste Hof mit drei lebhaft gefarbten, hubschen 
Schatzhausern, worin heilige Geriithe und Andenken vom grossen 
Jeyasu aufbewahrt werden. An dem einen sind bemalte Reliefs, 
Elephanten mit falscher Beugung der Hinterbeine. (Ein lebendiger 
Elephant war gewiss eine grosse Seltenheit in Japan.) Links vom 
Thor steht, innerhalb eines Steingitters, eine stattliche Fichte, die
selbe, welche Jeyasu, ais sie kleiner war, stets in einem Blumentopf 
mit sich zu fiiliren pflegte. Daneben befindet sich der (ehemalige) 
Stall fur die heiligen weissen Pferde, welche die Wagen der Gótter 
an den Festtagen zu ziehen hatten. Ueber dem Thor sind drei be
malte Holzschnitzereien, Affen, welche mit ihren Handen den Mund, 
andere, welche die Ohren, noch andere, welche die Augen zuschliessen.

Sie werden wohl die Affen der drei Bander (Japan, China, Indien) 
genannt, bedeuten aber sinnbildlich die Enthaltsamkeit von Liigen, 
Verlaumdungen, Begehrlichkeiten.

Ein schon uberdachter, machtiger, ausgehóhlter Granitwurfel dient 
ais W e i h w a s s e r - B e c k e n und ein Gebaude daneben enthalt eine 
achteckige Dreh-Bucherei mit der vollstandigen Sammlung der 
buddhistischen Schriften.

Ueber eine kleine Steintreppe gelangen wir empor zu einem Vo r - 
li o f. Hier stehen Huldigungsgaben der Lehns-Staaten: ein Bronze- 
candelaber vom Kónig von Loochoo (Riukiu), eine grosse Glocke vom 
Kónig von Korea, von demselben eine Riesenlateme, von den Hollan
dem ein etwas schabiger, werthloser Candelaber. 118 Laternen, zum 
Theil von grosser Schónheit, haben die Daimio gestiftet.

Eine weitere Treppe fiihrt empor zu dem zweiten Thor (Yo- 
mei-mon). Dieses ist von wunderbarer Schónheit — „und doch bloss 
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ein Thor.“ Die Saulen sind weiss, mit geschnitzten geometrischen 
Figuren. Die letzteren kehren die Concavitat nach oben: aber auf 
einer, jenseits des Thores, — nach unten, um den Neid des Him- 
mels abzuwenden. In den ausseren Nischen stehen mit Pfeil und 
Bogen hewafihete Helden, in den inneren Unthiere, oben sieht man 
Einhómer, Drachen, Balcone mit Putten und mit weisen Chinesen. 
Das weit ausladende Dach hat anmuthige Formen.

Rechts und links von dem Thor erstrecken sich lange Gange, 
dereń Aussenwande mit naturgetreuen, bemalten Schnitzereien von 
Vbgeln, Baumen und Blumen geschmuckt sind. Durch ziemlich ein- 
fache Innen- und Zwischenwande hat man eine Reihe von Gemachern 
fur gemigsame Priester geschaffen. Ich sah aber hier einen j a pa
ni s c h e n Maler eingerichtet, der in vollkommen richtiger Perspective 
und sehr naturgetreu Oelbilder dieser klassischen Statte fiir die 
Weltausstellung in Chicago anfertigte. Auf Befragen gab er an, 
dass er nie einen europaischen Lehrmeister gehabt.

Der zweite Hof, den wir nunmehr betreten, enthalt zur Rechten 
ein Gebaude zum Verbrennen des duftenden, heiligen Cedernholzes 
und eines fur den heiligen Tanz. Ich sah den letzteren und merkte 
es nicht: eine Jungfrau, mit Facher und Klapper, ging, sich neigend 
und beugend, auf einer niedrigen Buhne auf und nieder. Links ist 
ein Gebaude mit den heiligen Wag en, die im Festzug am 1. Juli 
umhergefuhrt werden, wenn (nach der Annahme) die gbttlichen Seelen 
von Jeyasu, Hideyoshi und Yoritomo darin verweilen.

Geradeaus kommt man an den eigentlichen Tempelbezirk, der 
von einem niedrigen Gitter (mit schón geschnitzten Yogeln) umgeben ist. 
Hinein fiihrt ein Thor aus chinesischen Hólzern mit eingelegter Arbeit.

Der Tempel hat ein prachtvolles Dach mit geschnitzten Drachen 
ais Stiitzbalken. Der Innenraum (haiden) misst 42 X 27 Fuss, mit 
einem Nebenraume zu jeder Seite. Die Wandę sind aus Goldlack 
mit farbigen Figuren in blau, roth und gold. An den Thurpfosten 
sind dicke Saulen von Lack, an den Wanden Gemalde von Einhórnern 
und Adlern auf Goldgrund, die Decke cassettirt mit Drachenfiguren. 
Man steigt einige Stufen hinab und sieht vor sich eine Treppe, und 
jenseits derselben eine goldige Thur, welche die Kapelle mit den 
heiligen Bildnissen — verschliesst.

Der Tempel ist prachtvoll und feierlich, besonders in dem be- 
liebten Halbdunkel. Fallt dann ein Sonnenstrahl durch die Spalten 
der Fenstervorhange (aus Bambusstaben und Seide), so beleben sich 
die Farben auf das anmuthigste.

Wunderbar ist der Z u gang z u dem Grab mai. Erst kommt 
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man an ein Tlior, mit dem vorziiglichen und von den Japanem hoch- 
gepriesenen Schnitzwerk einer schlafenden Kat ze (von H id ar i Jin- 
goro) und steigt empor uber eine feierliche Steintreppe, 240 Stufen, 

*von Moos bewachsen und uberschattet von geradezu herrlichen Crypto- 
merien. Das Grabmal selbst ist eine kleine Pagode aus heller 
Bronze, davor steht (auf einer Schildkróte) ein Bronzekranichx) mit 
einem Leuchter im Schnabel und ein Bronze -Lotosblumentopf, alles 
umgeben von einem Steingitter.

Etwas weiter liegt das Grabmal des J e m i t s u, des dritten 
Shogun aus der Tokugawa-Familie (f 1651).

Wieder sind drei durch Hófe geschiedene Thore vorhanden. In 
den inneren Nischen des zweiten steht der Gott des Windes mit einem 
Schlauch2) und der Gott des Donners mit Hantel-ahnlichen Trommel- 
stocken. <

Sowie man durch das dritte Thor getreten, erscheint ein lieb- 
liches Landschaftsbild, der bis oben hin bewaldete Hiigel des Grab- 
mals. Halle und Kapelle sind weniger prachtig ais die des Jeyasu, 
das Grabdenkmal ahnlich.

Der Zutritt zu dem Tempelbezirk ist bequem. Man ersteht 
eine Einlasskarte fur 35 Sen. Die Japaner lassen ihre Schuhe beim 
ersten Gitter und miethen sich fur eine kleine Munze ein heiliges 
P a a r Holzschuhe, das allein wurdig ist, diesen Weg zu betreten. Das 
Innere der Kapellen ist naturlich nur nach dem Ablegen der Stiefel 
oder nach dem Ueberziehen von weissen Leinwandschuhen zuganglich. 
In dem Tempelbezirk darf nicht geraucht werden. —

Nachmittags machte ich in Jinrikisha (mit zwei Mann) einen 
Ausflug nach dem Urami-ga-taki oder Hinten-Schau-Wasserfall. 
Leichter ais bei dem Niagara, aber mit demselben fragwiirdigen Ge- 
nuss, kann man zwischen Felswand und den 50 Fuss hohen Wasser- 
sturz treten. Weit schóner sieht der Fali von vorn aus. Die vor- 
sorglichen Japaner haben ein niedliches Theehaus in die Felsblócke 
eingenistet. Bewunderungswurdig ist die Geduld und das Geschick 
der Wagen-Miinner oder -Junglinge. Sie keuchen und feuern sich

1) Kranich und Schildkróte sind Sinnbilder des Gliicks und des langen Lebens.
2) Aeolus, der Schaffner der Windę, gab dem Odysseus einen Schlauch 

aus Ochsenhaut, worin er die Sturmwinde fest eingebunden. (Odyssee, X, 19). Die 
Uebereinstimmung kann auf Zufall beruhen. (Aber die Schiffersagen des zehnten 
Buches der Odyssee waren wenigstens den Singhalesen auf Ceylon im 4. Jahr- 
hundert n. Chr. gelauflg, da sie dieselben in ihre Chronik hineinflochten.)

In einem der Mausoleen sali ich einen Mann aus Bronze ais Laternentrager, 
dem Entwurf nach ahnlich demjenigen von Pompeji. Aber ich erschrak formlich 
iiber die ostasiatische Ausfiihrung.
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gegenseitig an, klagen aber nicht. Steigt der Europaer aus, dem es 
unangenehm ist, dass Mitmenschen fur ihn so sich plagen; so leiden 
sie das nicht lange und laden sehr hałd mit freundlicher Geberde zum 
Einsteigen ein. Sie stiitzen den Schwerpunkt des Wagens, verhuten 
das Umfallen, leiten ihn sanft iiber Steine und kleine Abgriinde. Kein 
Ponny wtirde den Wagen iiber diesen Weg befórdern.

Auf dem Riickweg besuchen wir Kamman-ga-fuchi, wo iiber 
den Stromschnellen auf einem anscheinend unnahbaren Felsen ein 
Sanscrit-Wort (Hammam) eingemeisselt ist, — angeblich durch den 
heiligen Kobo Daishi, der seine Feder gegen den Fels schleuderte. 
Am Ufer stehen Hunderte von Amida-Bildsaulen, die angeblich 
kein Mensch richtig zahlen konne.

Der Aberglauben ist etwas einfórmig, auch — in Japan. Doch 
lachein die Japaner iiber den ihrigen, auch die gewóhnlichen Kulis.

Nachdem ich noch zum dritten Mai die Tempel besucht, — die 
Priester schiittelten schon den Kopf iiber den hartnackigen Fremdling, 
— fuhr ich nach Tokyo zuriick und machte am folgenden Tage den 
zweiten Ausflug, nach Miyanoshita.

Da dies nur eine „schbne Gegend" ist, siidwestlich von Tokyo, 
nicht weit von dem 12 000 Fuss hohen, ruhenden Vulkan Fuji, 
ohne erhebliche Besonderheiten und namentlich ohne Alterthiimer; so 
will ich mich ganz kurz fassen. Von Tokyo fahrt man mit der Eisen- 
bahn iiber Yokohama nach Kozu. Von hier mit der Pferdebahn weiter 
nach Odo wara und Jumoto (1 Stunde). Mein Fuhrer, den ich leider 
noch hatte, behauptete, es schicke sich nicht fiir mich, im gewóhn
lichen Pferdebahnwagen mit dem Volk zusammen zu sitzen, und 
miethete fiir mich einen besonderen Wagen. Doch zeugte der Preis 
(1 ’/2 Yen) von japanischer Geniigsamkeit.

Odowara war friiher Sitz der Hojo-Familie, im Jahre 1590 
wurde ihre Macht durch den Taikó Hideyoshi gebrochen. Ais sie in 
ihrem festen Schloss zu Odowara endlos dariiber beriethen, ob sie 
angreifen oder auf Vertheidigung sich beschranken sollten, iiberfiel 
Hideyoshi das Schloss und nahm es durch einen Handstreicli. Daher 
ist bei den Japanem die Odowarasitzung sprichwórtlich geworden.

Von Yumoto bringt die Jinrikisha den Reisenden durch eine 
romantische Schlucht bergaufwarts nach Miyanoshita. Das beste 
Gasthaus ist Fuj i-y a.

Mein Fuhrer behauptete aber, wir miissten nach Nara-ya. Das 
Haus war auch gross, aber ganz leer. Ausser mir waren nur zwei 
Parsi und ein neiwenkranker Englander da, und — zahlreiche Ratten, 
die man Nachts iiber der Decke nur allzu deutlich hórte.
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Da ich den Wunsch ausserte, einen von den beriilimten Spazier- 
giingen kennen zu lemen, brachte mich mein Fiihrer in ein nasses 
Bambusdickicht, um dem Fremdling bundig zu beweisen, dass man in 

*Japan nicht —- zu Fuss gehen soli.
An einen Ausflug nach dem Hakone-See war wegen des Regens, 

an eine Besteigung des Fuji ebendeswegen und wegen der vorgeriickten 
Jahreszeit gar nicht zu denken. Berge, Seen und Wasserfalle hatte 
ich in Europa schon oft genug und mit grbsserer Beąuemlichkeit be- 
trachtet. So kehrte ich denn baldigst nach Tokyo zuruck, wo die Zeit 
der Feste fur mich anhob.

Der dritte Ausflug ist der nach Kamakura und Enoshima. 
Kamakura, sudwarts von Yokohama,') an der Sagami-Bucht gelegen, ist 
jetzt ein Dorf, mit Sommerwohnungen fiir die Europaer von Yoko
hama ; einst war es die machtige Hauptstadt von Ost-Japan.

Yoritomo (1192 n. Chr.), der Schópfer des Shogunats und der 
Feudalverfassung, die bis 1868 angedauert, verlegte den Sitz der Re- 
gierung hierher. Hier wurden die Gesandten des Mongolen Kublai 
Khan, die Unterwerfung Japan’s gefordert, enthauptet. In der Bluthe- 
zeit des Mittelalters soli die Stadt iiber eine Million Einwohner gezahlt 
haben. Die Griindung von Yedo (1603) versetzte ihr den Todesstoss.

Die Sehenswiirdigkeit von Kamakura ist D a i - b u t s u, der grosse 
Buddha. Auf einer riesigen Lotosblume sitzt der beschauliche Weise 
von 49 Fuss Hóhe, aus Bronze gegossen,1 2) seit dem Jahre 1252 n. Chr. 
und hat den Tempel lange iiberdauert, der einst ihn uberdachte, aber 
1494, also kurz nach der Entdeckung Amerika’s, durch eine Spring- 
fluth zerstórt wurde. Diese Bildsaule soli die wahre Idee des Bud- 
dhismus am reinsten darstellen, namlich die geistige Ruhe, welche 
hervorgeht aus Erkenntniss und Bezwingung der Leidenschaften.

1) Mit der Eisenbahn in 50 Minuten zu erreichen, wenn man in Ofuna An- 
sehluss an die Zweigbahn findet.

2) Die Bildsaule bestelit aus Bronzeplatten, die ęinzeln gegossen, dann zu- 
sammengesehweisst und schliesslich noch mit dem Meissel bearbeitet sind. Das Ge- 
wicht soli 9000 Centner betragen. Man kann von hinten in das Innere hineinsteigen. 
Globetrotter haben fruher sich auf Buddhas Schooss photographiren lassen. Jetzt 
steht in der Nahe eine englische Inschrift: „Wandrer, wer du auch seist, ehre 
dieses uralte Heiligthum.“

Jedenfalls ist es die beste Bildsaule von Shaka, die ich zu sehen 
bekam. Aber seltsam beruhrt uns doch die Weisheitswarze auf der 
Mitte der Stim und das verlangerte Ohrlappchen.

In Japan tragt kein Mensch Ohrringe; in Indien, woher die Grund- 
form Shaka’s stammt, alle, Mannlein und Weiblein; es giebt auch 
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dort keine kleinen, einige sind aber grósser und die entsprechenden 
Ohrzipfel bedeutend langer.

Das Reisebuch sagt, dass die stille Grosse des Bildwerkes erst 
bei wiederholtem Besuch empfunden werde. Das ist móglich, aber 
fiir uns gleichgiltig, da wir nicht wiederkehren kónnen. Jedenfalls 
sind solche Bildsaulen fiir den Reisenden lohnender, die man nur zu 
betrachten braucht, um sie zu yerstehen und zu bewundern.')

Weit schóner, ais der Daibutsu, ist in dem benachbarten Tempel 
der Kwannon eine sitzende Bronzefigur aus dem 15. Jahrhundert, in 
kaum halber Lebensgrósse: wenn man von den halbgeschlossenen, 
etwas schlafrigen Augen absieht, kónnte man sie fiir das Werk eines 
Griechen halten. Die vergoldete Riesen-Bildsaule der Góttin selber 
(von 30 Fuss Hóhe) lohnt kaum das Ansehen und das Trinkgeld an 
den Priester. Desto schóner ist die Aussicht von dem ragenden Tempel 
uber das Gestade und das Meer. Auch in diesen friedlichen Gefilden 
waren kriegerische Uebungen. Japanische Soldaten, die etwa so aus- 
sahen wie deutsche Rekruten in nicht passenden Uniformen und mit 
falschen Miitzen, ruhten gemachlich vor einem Theehaus und schakerten 
mit den Madchen.

Die liebliche, immergriine Insel En os hi ma, seit alter Zeit der 
Góttin der Liebe (Benten) geweiht, hangt durch eine schmale Diine 
mit dem Festland zusammen. Wenn man die steile Strasse empor- 
steigt, wo Haus bei Haus alle móglichen Meereserzeugnisse, Fische 
und Muscheln zum Essen, Glasschwamm (Hyalonema Sieboldi) und 
Muschelschalen, rohe wie kiinstlich verarbeitete, ais Andenken, feil- 
geboten werden, glaubt man ein japanisches Santa Lucia vor 
sich zu sehen. Ich raste oben auf der Hóhe in einem Theehaus, mit 
einem zufalligen Reisegefahrten, dem deutschen Pastor Schmiedel, der 
von allen englisch redenden Missionaren, die ich in Ostasien getroffen, 
hóchst vortheilhaft durch zwei Vorzuge sich auszeichnete, namlich durch 
Gelehrsamkeit und Duldsamkeit.

1) Dazu gehort der Hermes des Praxiteles. — Zu Cairo sagte mir einst ein 
englischer Oberst von grosser Reiseerfahrung, er theile die Menschen in zwei Classen 
ein, je naehdem sie den Hermes zu Olympia gesehen oder nicht.
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Eine Theater-Vorstellung in Tokyo.

Piinktlich, wie yerabredet, um 3 Uhr Nachmittags, holt mich 
mein Freund ab. Trotz der fruhen Tageszeit war es keineswegs eine 
Vorstellung fiir Kinder. Denn das Hauptstuck enthielt, wie mir gleich 
mitgetheilt worden, — einen fiinffachcn Mord sowie den Selbstmord 
des Mórders unter erschwerendsten Umstanden, Alles auf offener Buhne.

„Nehmen Sie lieber Ihre Pantoffeln mit,“ sagte mein Freund; 
und rasch bestieg Jeder von uns seine zweiradrige Droschke, die, von 
zwei hintereinander eingespannten Mannern gezogen, schneller und 
sanfter dahineilte, ais so manches Fuhrwerk, das bei friiherer Gelegen- 
heit mich zu den Brettern, die die Welt bedeuten, hinbefórderte.

Wir sind angelangt. Hófliche Manner ziehen mir die Stiefel aus, 
meine gelbledemen, zum Gluck ganz neuen Pantoffeln an. Auf weichen 
Matten, mehr gleitend ais schreitend, gelange ich vorwarts in ein 
kleines Zimmerchen, wo freundlich lachelnde Madchen in tadelloser 
Schmetterlingsfrisur, in buntseidenen Gewandem mit breitem rothen 
oder yioletten Giirtel, auf den Knien und das Haupt zur Erde neigend, 
uns winzig kleine Schalchen voll klarer, heisser, hellgriiner, bitterer 
Flussigkeit uberreichen, die Thee sein soli. Wir sind in dem Thee- 
hause des Theaters, welches in ortsiiblicher Weise den Verkauf der 
Einlasskarten verwaltet.') Aber wir yerweilen hier nicht lange. Rasch 
weiter gleitend, auf Matten, lackirtem Fussboden und kleinen Treppchen, 
befinde ich mich bald in einer der vornehmsten Logen des grossen, 
aus Holz erbauten und durch die breit durchbrochenen Wandę hin- 
durch vom Tageslicht heli genug erleuchteten Theaters. Ich selber 
(und ich allein im ganzen Theater) sitze auf einem Stuhl, umgeben 
oder besser umlagert von all’ meinen jungen Freunden, die, um mich 
zu erfreuen, ihre kleidsame Volkstracht angelegt, einen diinnen, seidenen, 
liellfarbigen, kurzeń Schlafrock, geziert mit dem Wappen der Familie, 
das aber nach dem liebenswurdigen Geschmack des Landes, nicht wie 
bei uns aus grimmen Leuen und solchem Gethier, sondern aus freund- 
lichen Blumen zusammengesetzt ist. Sofort wird mir die Cigarette 
gereicht und das Kastchen mit glimmender Kolile, dazu sprudelndes 
Getrank und yielerlei Sussigkeiten.

Wir befinden uns in dem Haupttheater zu Tokyo, der 
Residenz des Mikado.

1) Und einen grossen Theil des Gewinnstes yorwegnimmt.
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Das Gebaude stellt eine riesige, mit Holz iiberdachte Halle dar. 
Drei Seitenrange sind vorhanden, aber die Wandę zeigen die japanische 
— Offenheit. Unsere Wagenmanner kbnnen von draussen bequem 
iiber die Kbpfe der Sperrsitz-Gaste hinweg umsonst zusehen; und 
ausser ihnen Jeder, der Lust hat. Der Sperrsitz zu ebener Erde ist 
schachbrettartig in kleine Verschlage eingetheilt. In jedem kauern 
ihrer vier Personen auf den Matten. Man sieht hie und da eine ganze 
Familie, die mit Reisnapf, Theetopf, Zuckerwerk, Tabaksgerath sich 
hauslich niedergelassen hat. Zwischenwege giebt es nicht. Um zu 
ihren Platzen zu gelangen, miissen sie auf den Zwischenbalustraden, 
die man — Blumenpfade nennt, entlang turnen. Das tliun auch die 
Damen und zwar ganz geschickt. Alle Welt ist in Striimpfen; und 
in sehr weissen. Alle Welt, einschliesslich der Damen, raucht Tabak 
aus der winzig kleinen japanischen Pfeife und ist kreuzfidel. Die 
Damen sind prachtvoll geputzt in den buntesten Gewandern; das 
schwarze glanzende Haar, das wie lackirt aussieht, ist in der phan- 
tastischen Schmetterlings-Frisur geordnet. Die heitere Abwechslung, 
welche durch die Anwesenheit der Damen auf allen Platzen hervor- 
gerufen wird, die ungezwungene Unterhaltung wahrend der Zwischen- 
akte (und zum Theil auch wahrend des Spiels) unterscheidet ganz 
wesentlich das japanische Theater von dem verwandten chinesischen.')

Das Stuck beginnt. Den N a m e n1 2 3 *) zu erfahren war schon recht 
schwierig, obgleich meine jungen Freunde und ehemaligen Schiller, 
des Deutsclien machtig, grosse Muhe mit der Erklarung sich gaben. 
Die wbrtliche Uebersetzung des Titels lautet: „Der frischgeschnittene 
Satsuma“. Das letztere Wort bedeutet einen sfidlichen Clan von der 
Insel Kiuschiu, der eine grosse Rolle in der Geschichte Japans gespielt 
hat und noch heute in der constitutionellen Entwicklung zu spielen 
scheint. Das Wort bedeutet auch ein Kleidungsstuck, das diesem 
Clan eigen ist. In unserem Stiick, welches vor etwa 130 Jahren ge- 
schrieben, aber fur die Zwecke des heutigen Theaters neu hergerichtet 
ist, bezeichnet es den Helden, den der beriihmte Schauspieler Danyuro8) 

1) Wenigstens in dem der Chinesenstadt zu St. Francisco sassen die Damen, 
gleichformig weiss gekleidet und weiss geschminkt, steif und wie leblos, zusammen 
hoch oben auf einer einzigen Galerie. In dem chinesischen Theater zu Hongkong 
sah ich nur ganz vereinzelte Frauen und Miidchen. — Die hoheren Stande in Japan 
erlauben ihren Tóchtern nicht, die gewbhnlichen Theater zu besuchen.

2) Im Theater zu Kyoto vermochte der „Fiihrer und Dolmetscher“ durchaus 
nicht, den poetischen Namen des Stiiekes in verstandliches Englisch zu iibersetzen.

3) Ichikawa Danjmro gilt fiir den grossten Schauspieler Japan’s. Seine Dar-
stellungskraft und Gewandtheit ist bewunderungswiirdig.
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spielt, einen Samurai oder Krieger mit zwei Schwertern im Giirtel, 
der in einem Lokal mit Damenbedienung aus einem michternen Weiber- 
feind in einen Trunkenbold, Verschwender und Madchenjager umge- 
wandelt wird. Fiir unsere Begriffe ist die Entwicklung unklar, der 
Gang schleppend, die Fabel des Stiickes arabeskenartig verflochten. 
Aber wir sind liier nicht massgebend. Der Japaner hat unendlicli 
viel mehr Geduld, ais der Europaer.

Zuerst kommt eine vergniigte Kneiperei in dem Wirthshaus. Der 
Samurai, von seinem Vorgesetzten mit Geld ausgestattet, um eine kost- 
bare Uhr in der Stadt ausbessern zu lassen, gerath in das liederliche 
Wirthshaus und wird von dem Wirth, dessen Weib und drei Madchen1) 
bearbeitet. Plotzlich tritt ein junger Liebhaber auf und schleudert 
ein yiertes Madchen zu Boden. Er scheint Grund zur Eifersucht zu 
haben. Dann wird er von seinem Vater yerstossen, weil er von dem 
Madchen doch nicht lassen will. Diese beiden Motive verschwinden 
im Fortgang des Stiickes.

1) Wie im Theater der alten Griecben und — Shakespeare’s, so werden auch 
im japanischen Theater Frauenrollen von Mannern dargestellt. Ebenso im Theater 
der Cbinesen, nicht aber in dem der Hindu und Parsi. Fiir das Theater der 
Japaner ist dies um so seltsamer, ais ihre modernę Biihne, im 17. Jahrhundert, 
von zwei Frauen (O-Kuri und O-Tsu) gegriindet wurde. — Die erstere war Priesterin, 
entfloh mit einem Krieger, yerursaohte durch ihre Schónheit den Tod eines Neben- 
buhlers, trat mit ihrem Gatten in Yedo auf und wurde nach seinem Tode erst 
Lehrerin der Dichtkunst und endlich Nonne, um fiir die Seele ihres Opfers zu beten. 
— Dass Frauen auf der japanischen Biihne nicht auftreten, wird verschieden erklart, 
ein Mai aus Grunden der Sitte, das andre Mai — weil es den Frauen an Begabung 
zur Schauspielkunst fehle!

Der Samurai tritt in den Vordergrund. Er liebt das Madchen 
Nummer Vier. Gegen ihn ist sie sprbde. Er schickt ihr von dem 
anvertrauten Gelde funfzig Thaler durch den Wirth. Dieser unter- 
schlagt das Geld und leugnet seine Unterschrift. Denn die Japaner 
sind so schreibwiithig, wie einst die alten Aegypter; sie schreiben 
A11 es auf, auch Hamlefsche Monologe: „Sein oder Nichtsein, das ist 
hier die Frage.“

Der Held betrinkt sich. Sein treuer Diener schleppt ihn fort, 
und zwar „auf dem Wege in die Ferne;“ das ist ein von der nur 
massig erhbhten Biihne aus mitten zwischen Sperrsitz und den ent- 
sprechenden Logen hindurch geleiteter Holzsteg.

Ais am andem Morgen der Krieger zum Selbstbewusstsein seiner 
ehrlosen That kommt, ergreift er — nicht das Schwert, sondem zu- 
nachst den Sclireibpinsel, um seine Abschiedsworte in zierlicher Sprache 
der Nachwelt zu uberliefem.
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Jetzt muss ich noch erwahnen, dass das ganze Spiel von einem 
zwar nicht uberlauten, aber durchaus eintonigen Guitarrengeklimper 
aus einem Verschlag rechts von der Buhne, begleitet wird. Aber bei 
bedeutenden Scenen setzen kraftigere Akkorde ein; jede heryorragende 
Person des Stuckes hat sozusagen ihr Leitmotiy. Selbstgesprache 
aber werden nicht gesprochen, sondern durch Geberden dargestellt, 
wiihrend gleichzeitig aus einem Verschlag links von der Buhne ein 
Sanger der gewissermassen den Chor des griechischen Theaters ver- 
tritt, in etwas meckernder Fistelstimme, dem geehrten Publico die 
Gedanken, Befurchtungen, Yorsatze des Helden auseinandersetzt und 
ferner seine eignen Rathschlage hinzufiigt.

Dazu kommt noch bei besonders packenden Scenen ein lautes 
Gerausch von Holz-Klappern, ahnlich wie in buddhistischen Tempeln, 
und ein kurzes einsilbiges Beifallsgeheul des Publicums!

Nachdem also der Samurai unter Gesangbegleitung seine „Lebens- 
abiturientenrede" niedergeschrieben, ergreift er das Schwert, das scharfe, 
und setzt es — nicht gegen die Brust, das ist nicht fein in Japan, 
sondern etwas tiefer; aber in demselben Augenblick stiirzt der getreue 
Ekkehard herein, entreisst ihm das Schwert und holt einen Freund 
und Biedermann, der nach langerer Yermahnung aus eigenen Mitteln 
den Kassen-Fehlbetrag ausgleicht.

Soweit ware nun Alles gut, und das Lustspiel zu Ende. Aber 
dann ware Danyuro um seine Kraftleistung gekommen. Das Theater 
wurde nicht ausyerkauft sein. Also, der Samurai geht noch einmal 
in das Wirthshaus und fordert sein Geld zuriick. Wirth, Frau und 
Madchen behandeln ihn ausnehmend schlecht; sie leugnen Alles, sogar 
die Anwesenheit von Nummer vier, die er doch mit eignen Augen 
eintreten sah. Man behandelt ihn, wie einen unzurechnungsfahigen 
Trunkenbold, ja wie einen Betriiger. Wuthend geht er ab. Sein 
Facher, den er vergessen, wird ihm auf die Strasse nachgeworfen! 
Diese Yerletzung der japanischen Hóflichkeit ist schlimmer, ais ein 
Faustschlag ins Gesicht. Wuthendes Geschrei der Zuscliauer, hóchste 
Tóne des Yorsangers, stummes Geberdenspiel des Helden auf dem 
Holzbrett, zwischen Sperrsitz und Logen. Schon will er zuruckstiirzen 
und blutige Rache nehmen. Aber er stbsst das Schwert in den Giirtel 
und enteilt mit beflugelten Schritten.

Der Vorliang — er fallt nicht, er steigt nicht; oben in Oesen 
befestigt, wird er von discret durchschimmemden Mannern rascli von 
der Seite her yorgeschoben.') Er zeigte Riesenblumen im Wasser, 

1) Aehnlich wie in der Gotterdammerung vor Brunhild’® Felsgemach.
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nach altagyptischer wie neujapanischer Perspective, das Nebeneinander 
ubereinander gestellt. Ein gutes Theater braucht den Vorhang nicht 
zu kaufen, er wird von Verehrern gestiftet.

Die Zwischenmusik ist jetzt zu Ende. Auch unser Abendessen, 
das uns in einem Nebenzimmer, allerdings unter harmlosem Zuschauen 
des ganzen ersten Ranges, aufgetischt worden, sogar mit Bier, welches 
die Japaner ganz gut zu brauen von Deutschen gelernt haben.

Es ist Nacht auf der Bfihne. Der Samurai erscheint vor dem 
Wirthshaus. Unklar scheint, warum er nicht eindringt. Denn ein 
gewóhnliches Haus in Japan kann man fast mit einem Federmesser 
óffnen.

Aber nun kommt ein realistischer Kniff. Woher kann er wissen, 
dass die ganze Gesellschaft, die er so ingrimmig hasst, zu Hause ist? 
Er verbirgt sich hinter einem Brunnen; eine Magd kommt heraus 
und erzahlt einem Nachbar, dass sie alle fróhlich beisammen seien. 
Nun hat der Samurai es gehórt. Auf den Zehen schleicht er naher 
und zieht sein Schwert.

Jetzt werden wir yertraut mit einer neuen Eigenheit der japa- 
nischen Biihne. Der grósste Theil derselben ist eine Kreisflache, die 
auf einem Zapfen sich dreht. 9 Bei der nunmehr folgenden Haupt- 
handlung, wo der Samurai seine fiinf Opfer (Wirth, Wirthin und 
Madchen Eins, Zwei, Drei) erschlagt, und die Erregung des Publicums 
auf das hóchste gesteigert ist, dreht sich die Biihne langsam um die 
Achse, so dass man jetzt den Krieger draussen sieht, dann drinnen 
und in den yerschiedenen Gemachern. Der Wtirgeengel ist unerbittlich. 
Der Dichter auch. Nicht bloss wird Jeder der Fiinf vor unsern Augen 
abgeschlachtet; sondern nach dem ersten Stoss oder Schlag, wobei 
das Blut vor unsern Augen fliesst, da die Schauspieler Gummiblasen 
mit rother Fliissigkeit in den Handen halten,1 2) folgt noch das Baucli- 
aufschlitzen und Halsabschneiden in der naturlichsten oder, wenn 
man diesen Ausdruck yorzieht, in der allerktinstlichsten Weise! Der 
Realismus feiert seinen hóchsten Triumph. Das Knacken der Knochen 
bei Vertretern unsrer jiingsten Schule ist Kinderspiel gegen die 
anamischen Krampfe des blutiiberstrbmten, sterbenden Kneipwirths, 
dessen Darsteller offenbar im Schlachthaus erfolgreiche Studien an- 
gestellt hat.

1) Das griechische Theater besass bereits eine Maschine (Ekkyklema), um das 
Innere eines Hauses, wenn es erforderlich wurde, nach aussen zu drehen. Vgl. 
Aristophanes, die Achamer, Z. 409. Euripides: „Man drehe mich heraus.“

2) Gelegentlich sieht man das heutzutage auch auf unserer Biihne.
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Wir kommen zu der letzten Scene. Japan’s starkste Seite ist die 
Polizei. Es ist vielleicht die griindlichste der Welt. Ein Mórder 
darf nicht unentdeckt, nicht unbestraft bleiben. Da kommt die ganze 
Schaar, mit kurzeń Schwertern bewaffnet. Es ist am steilen Flussufer 
in der Nacht. Aber der kuhne Krieger ist ihnen entkommen. Er 
rudert kraftig sein Schifflein zum andern Ufer. Hier yollendet er 
sein Geschick.

Die ganze Scene ist sprachlos.
Harakiri nennen es die Europaer. Er stbsst sich das Schwert 

in den Leib, ein Blutstrahl spritzt heraus und farbt das Hemd tief 
dunkelroth, sein Gesicht verzerrt sich; er zieht das Schwert, wie man 
glauben móchte, aus dem Leib und zerschneidet kunstvoll seine linkę 
Halsschlagader. Dann sinkt er ins Boot und stirbt den stolzen Krieger* 
tod, unerreichbar der Wuth seiner Verfolger.

Jetzt schien mir das Stiick wirklich zu Ende zu sein, nachdem 
ich, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, schon zweimal vorher 
das Ende zu sehen geglaubt hatte. Der Sicherheit halber gehe ich 
hinter die Biihne und horę, dass es wirklich vorbei ist.

Das zweite, weniger erschutternde und mehr zeitgenbssische Stiick, 
worin eine Frau mit zwei Mannern vorkam, habe ich nicht bis zu 
Ende gesehen; es war inzwischen 9 Uhr Abends geworden.

Ist nun das japanische Theater aus dem griechischen hervor- 
gegangen, wie das unsrige? Wer weiss das zu beantworten? Meine 
japanischen Freunde sicher nicht. Und die Werke europaischer Ge- 
lehrten schweigen iiber diese Frage.

Ein gewisser Einfluss des griechischen Drama’s auf das 
in dis che ist nicht von der Hand zu weisen, darf aber [nach Klein,1 2) 
gegen Weber] nicht iiberschatzt werden. Sendlinge der Buddha-Lehre 
sind dann ais Culturtrager von Indien nach China, von China nach 
Japan vorgedrungen. Kalidasa, der Verfasser des auch uns bekannten 
indischen Drama’s Sakuntula, lebte im 3. Jahrhundert n. Chr.; iiber 
400 Jahre spater der Kaiser Hiuentsong, der Urheber des chinesischen 
Drama’s. Andrerseits fanden die spanischen Eroberer in Peru ein ein- 

1) J. L. Klein erklart, im III. Band seiner so ausfiihrlichen Geschichte des 
Drama, die Schauspiele der Japaner fur „matte Abbilder oder groteskę Nachahmungen 
des Theaters der Hindu oder Cbinesen.“ Aber er scbrieb 1866, d. h. zu einer Zeit, 
wo unsere Kenntniss von Japan noch sehr gering war.

2) Mit Recht betont er (1866) des Kónigs ęudraka’s Stiick „Der Kinderwagen" 
(aus dem 2. Jahrhundert v. Chr.), dasselbe Stiick, das wir heutzutage ais Vasan- 
tasena so sehr bewundern.

Hirschberg, Reise um die Erde. 8
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heimisches geschichtliches Schauspiel vor, das offenbar an Ort 
und Stelle entstanden war.

Jedenfalls hat das japanische Drama1) einen natio- 
* nalen Ursprung in uralten religiósen Tanzen, die von Chorgesangen 

begleitet wurden. Im Beginn des 15. Jahrhunderts n. Chr. wurde durch 
den kunstliebenden Shogun Yoshimasa ein Fortschritt begriindet: neben 
dem Chor traten zwei Schauspieler auf, die mehr in dramatischer Weise 
Theile der Dichtung vorfuhrten und vortrugen. Diese Auffuhrung heisst 
N o. Sie ist geschichtlich oder halbreligibs und in gewisser Beziehung 
dem altesten Drama der Griechen nicht unahnlich. Scenerie ist nicht 
vorhanden, aber die Anzuge sind prachtvoll und von geschichtlicher Treue. 
Darum ist es ein kostspieliges Vergnugen der Grossen. Der letzte 
Mikado, der vor der Revolution in Kyoto Hof hielt und mit der Re
gierung des Landes • nichts zu thun hatte, soli einen grossen Theil 
seiner Zeit auf das No-Spiel verwendet haben.

1) Chamberlain, Things Japanese, S. 412.
2) Chikamatsu Monzaemon und Takeda Izumo.

In Osaka bei Kyoto haben auch meine Freunde mir eine solche 
Auffuhrung yeranstaltet, die der gewóhnliche Reisende nicht leicht zu 
sehen bekommt.

Drei Personen traten auf, der Held, die Prinzessin, ihre Dienerin, 
— alle in der echten Pracht der alten Zeit, der Held mit einem 
Riesenschurz, die Prinzessin mit Riesen-Aermeln und Puscheln. Der 
kleinste Fehler in der Tracht wiirde den japanischen Kenner um jeden 
Kunstgenuss bringen. Unter der langsam feierlichen Musik kehrt der 
Held heim von seinem Siegeszuge. Er kam, er sah, er siegte uber 
die Prinzessin, die vergeblich von der treuen Dienerin zuruckgehalten 
wird. Erst bleibt der Held stolz, dann wird er weich und ergriffen, 
die Liebe triumphirt, und das gluckliche Parchen schreitet wurdevoll 
nach dem Hintergrund. Hier wurden die weiblichen Rollen von Madchen 
(Tanzerinnen) gegeben; wenn ich nicht irre, auch die eine mannliche.

Es wird gewiss auch inhaltreichere Stucke der Art geben; 
aber ich habe andere nicht gesehen.

Das Volkstheater (Shibai oder Kabuki) nalim im 17. Jahr- 
hundert n. Chr. seinen Ursprung aus jenen kleinen Lustspielen, welche 
die Reihe von 6 — 7 No-Auffuhrungen zu unterbrechen pflegten, — 
gerade wie die alten Griechen auf die tragische Trilogie ein Satyrspiel 
folgen liessen.

Die Stucke sind entweder Geschichts- oder Sittenbilder.
Die beiden gróssten Schauspieldichter1 2) der Japaner lebten im 

18. Jahrhundert und yersuchten sich in beiden Arten; beide brachten 
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die „Rache der 47 Knappen11 ■) auf die Biihne. Im Volkstheater 
liebt man Scenerie und benutzt die Drehbuhne, um zwei verschiedene 
Scenen unmittelbar auf einander folgen zu lassen. Das Volkstheater 
ist der einzige Platz, wo das alte Schopf-Japan noch naturgetreu 
vorgefiihrt wird, und gleichzeitig das heutige Leben des Vólkchens, 
an den Zuschauern, studirt werden kann. Dass das japanische 
Theater sittenloser ware ais das unsrige, ist die vorschnelle Behauptung 
einer Unmóglichkeit.

Vor der neuen Verfassung waren die Schauspieler des No geehrt, 
die des Kabuki verachtet. Das hat sich jetzt auch geandert.

Ein Gastmahl und ein Fest im Clubhaus.

Auf eine wissenschaftliche Sitzung, die im Hause eines meiner 
Fachgenossen abgehalten wurde, folgte ein F e s t m a h 1. Die S p e i s e - 
kartę, welche jeder Gast erhielt, befand sich auf einem schón bemalten 
Facher, der sinnbildlich den Namen des Gastes und des Wirthes (Si- 
kayama = Hirschberg, Inouye — Ueber dem Brunnen), vereinigte. 
Wir sassen auf europaische Art an einer langen Tafel; auch die Frau 
des Wirthes, die zwar keine europaische Sprache verstand, aber, wiewohl 
schuchtem, so doch zierlich, ihr Glas gegen das unsrige erklingen liess. 
Es gab Fischsuppe, gefullten Fisch, Lotos- und Lilienwurzel, Siissig- 
keiten, gebackene Vógel, Krabben, Polypen, Reis und noch vieles Andere.

Die Gerichte sind klein und zahlreich und werden jedem Gast 
besonders aufgetragen, immer mehrere zusammen auf einem lackirten 
Brettchen oder vielmehr ganz niedrigen Tischchen (Zen) ange- 
ordnet. Ein volles Mahl besteht aus zwei bis drei Gangen (Tischen), 
und jeder Gang aus sechs bis acht Gerichten. Alles sieht sehr appetit- 
lich aus, schmeckt uns aber weniger gut, ais den Japanern. Auch 
kónnen wir mit den zwei Ess-Stabchen, die wie ein Storchschnabel oder 
eine Zange zusammenwirken, nicht geschickt genug umgehen, was bei 
unsern Wirthen harmloses Lacheln hervorruft. Gabeln, Messer, Loffel 
giebt es nicht. Suppe wird aus dem Tasschen getrunken, alles Uebrige 
ist so zerkleinert, dass die mit den zwei Ess-Stabchen bewehrte Rechte 
es zum Munde fuhren kann. Unangenehm ist kein Gericht. Der 
rohe Fisch, ganz fein geschnitten und mit den Stabchen in eine 
wurzige Tunke getaucht, schmeckte mir besser, ais — eine lebendige

2) Dies Stiick ist ins Englische iibersetzt und auch einige No-Dichtungen. Aber 
wir sind noch weit davon entfernt, den Inhalt des japanischen Theaters zu kennen.

S *
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Auster. Naturlich, in einem gewbhnlichen japanischen Gasthaus wird 
gerade dieses Fisch-Gericht nicht so vortrefflich sein und alle 
die Verwiinschungen verdienen, mit welchen es von europaischen und 

‘amerikanischen Reisenden iiberhauft worden ist.
Getrunken wurde dazu Saki, der dunne japanische Reisschnaps, 

von dem es zahlreiche Arten giebt.
Doch will ich, zurBeruhigung wissenschaftlicher Seelen, die Ueber- 

setzung der Speisekarte beifugen, die Herr Tsurutaro Sengo, 
Lector des Japanischen an unserm Seminare fur orientalische Sprachen, 
fur mich anzufertigen die Giite hatte.

A. Der erste Tisclu
1) Suimono: (Suppe mit Tai-Fisch und Iwatake-Pilz).
2) Ku chi tor i, dessen Materialien:

a) Wildes Geflugel,
b) Krebse,
c) Eier,
d) Essbare Kastanien,
e) Siisse Citrone.

3) Sashimi, dessen Materialien:
a) Suzuki-Fisch,
b) Aralia edulis,
c) Jungę Gurken.

Gewiirz: Meerrettig.
4) Hachizakana, dessen Materiał: Karei-Fisch, mit Gewiirz,

frischem Ingwer.
5) Donburi, dessen Materiał: Anago-Fisch.
6) Mizubachi, dessen Materialien:

a) Namami-Fisch,
b) Nori (Meerpflanze).

Gewiirz: Frischer Ingwer.
7) Chawanmushi, dessen Materialien:

a) Geflugel,
b) Krebse,
c) Essbare Kastanien,

Das Verbindungsmittel bilden Eier.

B. Der zweite Tiscli.
8) Nam a su, dessen Materialien:

a) Akagai-Muscheln,
b) Melonen,
c) Iwatake-Pilz.
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9) Shiru (Suppe).
10) K o m o n o, dessen Bestandtheile :

a) Narazuke, Wurzel und Friichte.
b) Misozuke, Wurzel und Friichte.
c) Der griine Sałat (natiirlich in japanischer Weise).

11) Hira, dessen Bestandtheile:
a) Grosse Krebse (eine Art von Hummern).
b) Shiitake-Pilz,
c) Gemiise.

Gewiirz: Siisse Citronen.
12) Choko, dessen Materiał: Awabi-Muscheln.
13) Tsubo, dessen Materialien:

a) Tai-Fisch,
b) Essbare Kastanien,
c) Eier.

14) Hi kim on o, dessen Bestandtheile:
a) Tai-Fisch,
b) Hummer,
c) Hamaguri-Muscheln.

Getriinke:

1) Kamenotoshi,
2) Shisosliu,
3) Umeshu,
4) Awamori
5) Mirin,
6) J o r 5 s h u,
7) Irozakari,
8) Homeishu,
9) Champagner,

japanisch.

europaisch.

Der Uebersetzer bemerkt: Alle vierzehn Teller stellen verschiedene 
Kocharten dar. Aber es ist unmóglich, dieselben zu erklaren oder zu 
iibersetzen. Es ist auch unmóglich, die Namen verschiedener Fische 
zu iibersetzen. Es sind im Ganzen: a) Fiinf Arten feinster Fische, 
b) zwei Arten Hummern und eine Art Krebs, c) drei Arten feinster 
Muscheln, d) zwei Arten Geliiigel, e) Eier, f) zwei Arten feinster Pilze, 
g) essbare Kastanien, h) Melonen, i) jungę Gurken, k) Aralia edulis, 
1) Nori (Meerpflanze), m) yerschiedene Gemiise und Friichte), n) Ge- 
wiirze, siisse Citronen, frischer Ingwer, Meerrettig etc. Ich móchte 
darauf aufmerksam machen, dass das Fleisch irgend eines yierfussigen
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Thieres (sei es Kalb, sei es Rind, sei es Hammel., sei es Reh,) voll- 
standig fehlt. Der Grund ist der, dass es bei uns nicht ais feines 
Fleisch gilt. Es darf auf einem feinen Diner nicht rorgesetzt werden, 

* es sei denn ein europaisches. Auch die in Europa ausserordentlich 
hoch geschatzten Austern und Lachse gelten bei uns nicht ais sehr 
fein, obgleich sie manchmal auf den Tisch der vornehmen Leute ge- 
bracht werden. Uebrigens sind die Austern bei uns (insbesondere in 
den sudlichen Provinzen) sehr billig und werden auch von den armen 
Leuten gegessen. —

Ergótzt wurden beim Gastmahl Aug’ und Ohr durch Musik und 
Tanz. Musik ist nach Montesąuieu ein angenehmes Gerausch; 
ein unangenelimes aber wird es fur den Europaer, wenn es von 
Einwohnern der andern Erdtheile veriibt wird, seien es „Araber“ in Tunis 
oder Aegypten, oder Turken in Constantinopel oder Smyrna, oder Hindu, 
Singalesen, Chinesen, Japaner; seien es zum Tanz singende Rothhaute 
in den Yereinigten Staaten oder in Canada.

Die .Japaner haben Musik seit uralter Zeit besessen, aber ihre 
jetzige mit Harfen, Lauten, Leiern (Koto), die mittels eines dreieckigen 
Elfenbeinstabes gespielt werden, Eiedeln, Flóten, Trommeln haben sie 
von den buddhistischen Priestem aus China erhalten; hóchstens die 
Guitarre (Samisen), das Lie(blingsinstrument der Sangerinnen, von 
dem spanischen Manila.

Fur die Guitarre giebt es auch keine Noten, wie fur die heilige 
Musik. Es besteht noch grosser Streit unter den Gelehrten, ob die 
Japaner fiinf Tonę haben (ohne Quart und Septime des Grundtones) — 
wie „fiinf Elemente“, oder unsre kleinere Tonleiter.

Einer meiner jiingeren Freunde, der mehrere Jahre in Europa 
gelebt, erklarte mir, dass er die Musik von Richard Wagner fur 
sehr schón halte, aber gleichzeitig fur sehr schwer; und dass die japa
nische Musik seinem Ohr angenehmer klingę, wegen der langen Ge- 
wóhnung, gerade so wie ihm die japanischen Speisen besser schmeckten, 
ais die europaischen.

Auf unserm Gastmahl wurde unter Harfenbegleitung von den 
Tóchtern des Hauses und dereń Verwandten und Freundinnen, kleinen 
Madchen von 5—10 Jahren, die auf das prachtvollste mit gebliimten 
Seidengewandern bekleidet und geschmiickt waren, ein eigens fur diesen 
Zweck erfundener und sorgsam eingeiibter Geberdentanz aufgefuhrt. 
Soweit ich es verstehen konnte, war es ein Tanz von Fischerinnen, die 
am Gestade des Meeres den aus der Ferne gekommenen Gast be- 
grussten und unter Schwenken von Segeln und Netzen auf das freund- 
lichste willkommen hiessen.
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Von oberflachlichen Globetrottern ist die Meinung verbreitet worden, 
dass in Japan der Tanz nur von niedrig stehenden Madchen geiibt werde. 
Das ist ganz falsch. Erstlich giebt es auch wirkliche Kunstlerinnen, 
die der gewbhnliche Reisende allerdings nicht so leicht zu sehen be- 
kommt, da diese Veranstaltungen sehr kostspielig sind. Zweitens wird 
im Bannkreise des eignen Hauses, allerdings nur fiir die Angehórigen 
und Freunde, der kunstgemasse Tanz von den Tóchtern vorgefuhrt.

Nach dem japanischen Mittagsessen wurde mir noch ein europai- 
sclies vorgesetzt, mit Messer und Gabel und mit europaischen Weinen.

Wenn der Gast schliesslich seinen Wagen besteigt, so findet er 
ais Gastgeschenk einen zierlichen Korb vor, worin, gut zubereitet 
und hóchst geschmackvoll ausgelegt, ein grosser Fisch und eine 
Languste, die Sinnbilder fiir Gluck und langes Leben, sich befinden.

Natiirlich bekommt der gewbhnliche Japaner nicht ein solches 
Mittagsmahl, wie ich es soeben beschrieben. Er isst drei Mai am Tage, 
Morgens, Mittags, Abeńds. Reis ist die Hauptsache. Deshalb heissen 
die drei Mahlzeiten Morgen-, Mittag- Abend-Reis, wie bei uns Morgen-, 
Mittag-, Abend -Bród.

Dazu kommen Bohnen und andere Hiilsenfruchte1), Hirse, Fisch1 2), 
und Fruchte. Unter letzteren sind besonders beliebt Rettig und 
Eierpflanzen (Solanum melongena), Dattelfeigen sowie Birnen, die sehr 
gut aussehen, von jedem Japaner hóchst geschickt geschalt werden, 
aber schlecht schmecken. Bród, Butter, Kasę, Milch fehlen; 
Eier werden genossen.

1) Auch zur Bereitung der beliebten Tunke Soya verwendet.
2) Fleisch wird wenig genossen, die Buddhisten verabscheuen es wegen der 

Lehre von der Seelenwanderung. 1882 wurden im ganzen Reich nur 36 000 Stiick 
Rindyieh geschlachtet; in Berlin 1890/91: 124593 Rinder und 115431 Kalber. Der 
Fisch wurde in Japan nothgedrungen von der Seelenwanderung ausgenommen. Das 
Meer von Japan wie seine siissen Gewasser wimmeln von Fischen, da der Rauber 
Hecht fehlt.

Jedem Japaner wird ein eignes, ganz niedriges Tischchen mit den 
Speisen vorgesetzt. Er kniet auf den Matten, trinkt die Suppe und 
isst die festen Speisen, die alle zerkleinert und sehr sauber hergerichtet 
sind, mit zwei Holzstabchen, die er zwischen den Fingern der rechten 
Hand halt und geschickt wie eine Zange anwendet.

Die drei Genussmittel der Japaner sind 1. cha (Thee), ein 
leichter Aufguss, griin, lau, bitter; 2. sake (Reisschnaps), dunn, nicht 
sehr berauschend, aber fiir uns nicht wohlschmeckend. Der Japaner 
ist im Rauschchen nicht unliebenswurdig. Die Sake-Steuer brachte 
1889/90 an 14 Millionen Yen. Die Einfuhrung unseres Bieres bewirkte 
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einen Riickgang in der Sake-Erzeugung. (1885 : 244 Millionen Gallonen, 
1887 : 128 Millionen.) 3. tabako, der im Anfang des 17. Jahrhunderts 
von den Portugiesen aus Manila eingefuhrt wurde, und aus Pfeifchen 
mit einem fingerliutgrossen Kopf geraucht wird, von Jung und Alt, 
Mann und — Weib.

Der Europaer, namentlich der englische Rindfleischrertilger, ver- 
lasst das japanische Mahl zwar gefullt, aber nicht befriedigt.

Die japanische Nahrung ist armer an Stickstoff (und besonders 
an Fett), aber doch reich an Kohlenstoff und ganz geniigend, um 
davon gut zu leben, namentlich bei genugender Muskelthatigkeit. Die 
Kulis sind kraftig, die Mitglieder der hóheren Classen aber schwach, 
da sie nicht hinreichend Bewegung haben.

In der Ernahrung der japanischen (und chinesischen) Ar- 
beiter spielt der Reis die hervorragendste Rolle; er macht nach 
Scheube etwa 72 Procent der Gesammtnahrung aus und wird von der 
arbeitenden Classe zu 750—1050 g, nach Wernich zuweilen sogar bis 
zu 1400 g taglich aufgenommen. Daneben werden Gerste, Sojabohnen, 
Riiben, Rettig, Kartoffeln, aber auch Fische (zuweilen etwas Rindtleisch) 
genossen. Diese Kost bietet nach Scheube, Kellner und Y. Mori 
und, nach den neuesten Bestimmungen von R. Mori, O i und Jhi- 
sima1) an der Truppenreiskost, 78—100 g Eiweiss, 10—17 g Fett 
und 335 — 620 g Kohlehydrat8). Dabei ist zu beachten, dass die 
Japaner kleine, meistens nur 42—58 kg schwere Leute sind!

1) Arbeiten aus der K. jap. Militararztlichen Lehranstalt. I, 1. 1892.
2) Vergl. die Erbrterung bei J. Munk, Virchow’s Arch. B. 132, S. 150. Bei 

uns braueht der Arbeiter taglich 110 g Eiweiss, 56 g Fett und 500 g Kohlehydrat. 
(j. Munk & Uffelmann: „Die Ernahrung". 2. Aufl. 1891. S. 346.)

3) Ebendaselbst. S. 329.

Bei dieser vorwiegenden Reiskost ist die Leistungsfahigkeit der 
japanischen, wagenziehenden Kulis, wie bekannt, geradezu erstaunlich. 
Scheube will an sich selbst die Erfahrung gemacht haben, dass er 
unmittelbar nach einer, vorwiegend aus Reis bestehenden Mahlzeit 
einen grósseren Marsch ohne Beschwerden ausfuhren kann, wahrend es 
nach einer reichlich Fleisch und Fett enthaltenden Mahlzeit ihm nur viel 
schwerer und mit Unbehagen móglich sei. Er spendet daher dem leicht 
verdaulichen, den Darni wenig belastenden, ziemlich eiweissreichen Reis 
(7—8 Procent Eiweiss) ein hohes Lob und betont, dass im wesentlichen 
das Ueberwiegen dieses Nahrungsmittels in der Kost der japanischen 
Kulis die grosse Ausdauer derselben bei schwerer Arbeit bedinge. 
Allen Erfahrungen zufolge ist gut gekochter Reis leicht bekómmlich, 
belastigt nicht die Verdauungsorgane und wird sehr gut verwerthet.8) 1 2 3
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Dies Hauptnahrungsmittel, der Reis, wird in China seit 
5000 Jahren angebaut und in Indien seit den altesten Zeiten. Von 
China kam er nach Japan. Von Indien seit Alexander dem Grossen 
zu den Griechen. *) (Der Sanscrit-Name vrihi ward iranisch zu brizi, 
daraus mach ten die Griechen oryza; dieses Wort liegt allen neu- 
europaischen Benennungen zu Grunde.) Aber erst die Araber brachten 
den Reisbau nach dem Nildelta und nach Spanien; seit 1530 wurde 
er durch die Spanier auch in Italien eingefuhrt, und 1701 auch nach 
Amerika (Carolina, Florida). Das Reisgericht herrscht von Florenz bis 
Pecking. 750 Millionen Menschen leben liauptsachlich von Reis, darunter 
unsere 40 Millionen Japaner: bis 70 Millionen hl. werden jahrlich in 
Japan geerntet, 2 Millionen (in guten Erntejahreir) ausgefuhrt. —

Am 24. September 1892 war das Festessen, welches die Aerzte 
von Tokyo mir gaben. Von den Mitgliedern des Ausschusses werde ich 
Mittags abgeholt, alle sind auf das festlichste gekleidet, in ihrer volks- 
thumlichen Tracht, ich selber natiirlich in Frack und weisser Bindę, 
mit Klapphut. Zuerst werde ich mit ihnen zusammen photographirt, 
einmal mit dem Ausschuss der Augenarzte; dann mit dem der prakti- 
schen Aerzte, doch finden die ersteren soviel Vergniigen an der Sache, 
dass sie ihren Platz nicht raumen und auch auf dem zweiten Bilde 
mit den andern zusammen erscheinen. Der japanische Kunstler1 2 3 *) 
macht seine Sache ausgezeichnet.

1) Victor Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere. 5. Aufl. Berlin 1887. S. 406.
2) Die getuschten Lichtbilder von Land und Leuten, die man in Tokyo, Yoko

hama, Kobe kaufen kann, sind eigentlieh besser und billiger, ais die unsrigen.
3) Man kbnnte es „ Aller-Seelen-Tempel“ fibersetzen. (Chinesisch sho = ein-

laden, kon = Geist, sha = tempel.)

Danach besuchen wir den Shinto-Tempel Shokonsha,8) der zum 
Andenken an die fur die Sache des Mikado im Biirgerkriege gefallenen 
Soldaten 1868 errichtet ist.

Auf ein einfaches, aber gewaltiges Bronze-Thor (Torij) folgt ein 
gepflasterter Weg, zu beiden Seiten mit Laternen besetzt. Vor dem 
Eingang steht ein machtiger Steintrog mit geweihtem Wasser, ein 
Opferstock zur Aufnahme der von den Frommen gespendeten Munzen, 
eine Glocke. Das Innere des Tempelhauses ist, nach strengstem Shinto- 
Brauch, ganz einfach und leer. Nur einige Schwerter und Schlachten- 
bilder sollen den Besucher in die weihevolle Stimmung vaterlands- 
liebender Erinnerung versetzen.

Daneben ist ein Garten, den die Japaner besonders schon finden. 
Ganz entzuckt sind sie von einem Baum, dessen Laub gruppenweis 
zu erhabenen Schilden zusammengedrangt ist.
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Der kleine japanische Ziergarten zeigt gewóhnlich einen ganz 
kleinen Teich, worin Goldfische und Schildkróten sich tummeln, einen 
bruckenartigen Steg zu einem Inselchen, einen kunstlichen Fels, eine 

•* Steinlateme und wunderliche Kunstelei in der Behandlung der Baume 
und Straucher, die theils zwerghaft gehalten, theils zu sonderbaren 
Gestalten gezwungen werden.

Unter den Blumen und Bluthengewachsen sind am beliebtesten 
die Pflaume, wilder Kirschbaum, Paonien, Fuji (Wistaria chinensis), 
Pawlonien, Azaleen, Lotos, Chrysanthemum. (Kiku, von dieser 
Blume stammt das Regierungswappen des Mikado, Kiku-no-hana-mon.)

Der Yersammlungsort ist Kojo-kan, das Haus des rothen 
Ahornblattes. Das letztere erscheint, gewissermassen ais Wappen, allent- 
halben, sowohl an den Wanden, wie auf den Tellem, wie auch auf 
der zierlichen Tracht der aufwartenden Madchen. Das ganze erste 
Stockwerk des Hauses, von dem aus man eine schbne Aussicht hat 
(auf den Hafen und die umgebenden Garten, aber nicht auf den Berg 
Fuji) ist durch Fortnahme der hólzernen Zwischenwande in einen un- 
geheuren Saal mit rings herumlaufender, offener Halle umgewandelt und 
mit deutschen und japanischen Fahnen (der rothen Sonne in 
weissem Felde) reich geschmuckt. Es herrscht ein ungeheures Gewuhl. 
Ueber 100 Aerzte sind zugegen, darunter die ersten des Landes. Zuerst 
kommt ein Begriissungs-Saki und die Vorstellungen. Der Japaner 
liebt es hierbei, seine Besuchskarte zu uberreichen und die des 
Gastes entgegenzunehmen. Mein eigner Vorrath war bald erschópft. 
Um nicht unhóflich zu erscheinen, liess ich durch einen meiner Zu- 
hbrer neue anfertigen, mit einer kurzeń Unterschrift in japanischer 
Sprache, und dieselbe spater den Theilnehmern des Festes ubersenden.

Die Festordnung war sehr reich und abwechselnd. Zunachst 
kommt ein Schnellmaler. Der Kunstler breitet einen Bogen 
Seidenpapier von etwa 1 Meter Lange und 2/g Meter Breite auf den 
Fussboden und malt mit wenigen Pinselstrichen und Farben zunachst 
einen Hirsch. Das ist ein Gruss fur mich. Er beginnt mit einem 
Auge und dem Kopf, malt dann einen Fuss, den Stummelschwanz, 
zuletzt den Fussboden; er wird aber sehr gut fertig. Dann malt er 
einen Kranich, das ist der Glucksvogel. Hierauf einen Affen, einen 
Tiger; der letztere ist nicht ganz so naturgetreu, wie wir ihn heut- 
zutage zu sehen gewohnt sind: offenbar fehlt dem Kunstler die An- 
schauung des Thieres, das ja bekanntermassen in Japan’s Waldern nicht 
vorkommt und auch nicht in Thier-Garten gehalten wird. Dann folgt, 
was unerlasslich ist, eine Landschaft mit dem Berge Fuji. Endlich 
malt er mich selbst. Er hat wohl noch nie einen Europaer in Frack 



123

und weisser Bindę, mit Klapphut in der Hand, gelben Lederpantoffeln 
an den Fiissen, gemalt; trotzdem entledigt er sich seiner Aufgabe mit 
grossem Geschick, nur konnte ich das Gesicht nicht sehr ahnlich 
finden. Uebrigens stempelte er jedes Stuck. Wie ich nachtraglich 
erfuhr, ist er ein sehr beriihmter Mai er (Kuboto Beisen). Ich 
fand spater zu Kyoto Kunstwerke von seiner Hand.

Die japanischen Maler kennen nicht die Perspective, sondem 
malen hockend Alles auf das liegende Papier aus einer Art von 
Vogelschau. Sie glauben, besser zu zeichnen, ais die Europaer, und 
sind liebe- und geschmackvolle Naturbeobachter. Was sie leisten 
werden mit Perspective und Oelmalerei, entzieht sich heute 
noch unserer Beurtheilung.

Hierauf folgte das Festessen. Die Japaner nahmen in der 
landesiiblichen kauernden Stellung ringsum an den Wanden Platz. 
Ich selber erhielt ein Kissen, um beąuemer zu sitzen.

Die Speisekarte fiir Jeden war wieder ein bemalter Facher, worauf, 
unter deutscher und japanischer Flagge, der Hirsch und der Berg Fuji 
erschien. Die Zahl der Gerichte war ungeheuer. Ich musste reichlich 
in Saki Bescheid trinken. Ein Herr kommt mit dem winzigen Schal- 
chen voll Reisschnaps und leert es auf das Wohl des Gastes; letztrer 
nimmt dies Schalchen, taucht es in ein kleines Gefass voll Wasser, 
das vor Jedem steht, und halt es leer der knieenden Hebe hin, die 
es aus einem kleinen Flaschchen von Neuem fullt. Meine Freunde 
waren zufrieden, wenn ich nur daran nippte; nicht aber, wie es eigent- 
lich der Brauch heischt, austrank.

Uebrigens erhielt ich auch europaische Gerichte sowie Bier und 
Rothwein.

Die Festreden behandelten den Dank der japanischen Aerzte 
an die deutschen Lehrer der Heilkunde. Die Musik war die ubliche. 
Die Tanzerinnen in prachtroller Gewandung fuhrten einen eigens 
fiir diesen Zweck erfundenen Flaggentanz aus. jede einzelne hatte eine 
deutsche und eine japanische Flagge an kurzem Stiel in den Handen; 
ferner einen echtjapanischen Fachertanz; endlich einen Tanz der 
Wascherinnen, mit sehr kunstvoller Verschlingung von langen Lein- 
wandtuchern.

Der Taschenspieler war hóchst geschickt und unterhaltend. 
Sein Gehilfe legte mir und meinen Nachbarn einen geschlossenen 
Kasten vor, gefullt mit zahlreichen Fachem, von denen jeder mit einer 
andern Blume geschmuckt war. Drei Facher wurden gezogen, er 
bildete jedesmal aus gefarbtem Reismehlteig die entsprechende Blume 
mit Blattern. Dass er die Blume richtig errieth, war ja ganz hubsch; 
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aber wunderbar fand ich die Schnelligkeit, mit welcher er eine gefiillte 
Aster mit allen grunen, gerippten Blattem ohne Werkzeug, lediglicli 
mit seinen Fingern, bildete und an dem in einem Blumentopf befind- 

* lichen Stengel befestigte. Aus einem abgerissenen Stiick Papier ent- 
wickelt er viele Ellen Band, ein Feuerwerk und ein lebendes Huhn. 
Aus einem kleinen Stuck Malzteig blast er eine ungeheure Hohlkugel 
und holt aus dem Innern derselben zehn brennende Papierlaternen 
heraus, eine nach der andern, jede folgende grbsser, ais die vorher- 
gehenden, die letzte von l1/, Fuss Hbhe. Und das Alles maclit er 
vor uns, in dem Clubsaal auf der Erde hockend, mit der freundlichsten 
Miene und dem heitersten Geplapper, ohne besondem Apparat. In 
allen diesen „brodlosen Kunsten“ sind uns die Japaner weit iiberlegen.

Um 7 Uhr empfahl ich mich, nachdem ich zuvor noch die zahl- 
reichsten Einladungen erhalten.

Deutschland in Japan.

Der deutsche Arzt, welcher nach der zweiwbchentlichen Seereise 
uber den stillen Ocean, wo er keinem einzigen Schiffe begegnete, seinen 
Fuss auf den Boden des japanischen Reiches setzt, sieht vor sich ein 
liebliches Marchenland, wo Alles ungewóhnlich und seltsam, 
aber in seiner Eigenart doch hóchst anmuthig und gefallig erscheint. 
Um so freudiger ist er uberrascht, dass sogleich an sein Olir der 
Laut der Heimathsprache klingt, die er auf der Fahrt uber den 
nordamerikanischen Continent und uber den stillen Ocean nur selten 
yemommen. Deutsch ist Lieblingssprache japanischer 
A e r z t e.

Von Deutschen vernahmen sie zuerst die frohe Botschaft einer 
neuen Heilkunde, die sie aus den verknocherten Formeln ostasiatischer 
Griibelei erlbste. Deutsche Professoren wirkten und wirken zum Theil 
noch heute an ihrer Universitat zu Tokyo. Deutsch sprechen dereń 
japanische Nachfolger und Collegen. Deutsch lernt schon auf dem 
Gymnasium der zukiinftige Student der Heilkunde; und glucklich wird 
von seinen Freunden gepriesen, wem es vergónnt ward, in Deutsch
land seine Studien zu vollenden. Deutsch spricht so mancher General- 
arzt der Armee, nur die der Flotte ziehen das Englische vor. Mit 
der deutschen Lesefibel werden sogar diejenigen Soldaten unterrichtet. 
welche im Lazaret des rothen Kreuzes zu Heilgehilfen herangebildet 
werden sollen.
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Ich werde meine Leser nicht ermiiden mit einer Beschreibung 
der Festlichkeiten, welche auf Veranlassung meiner ehemaligen Zu- 
hórer die japanischen Collegen mir gewidmet haben. Aber gegeniiber 
der in Europa ziemlich verbreiteten Ansicht, dass der Japaner zu 
Hause rasch seine Gesinnung gegen die fruheren europaischen Lehrer 
andere, gebietet mir die Gerechtigkeit, anzuerkennen, dass, obwohl ich 
schon oft auf Reisen von ehemaligen Zuhórern und werthen Collegen 
Freundlichkeit erfahren, doch mein Empfang in Japan alles Friihere in 
Schatten gestellt hat. Allerdings hatte ich besonderes Gliick. Zufallig 
war ich der erste LTniversitatslehrer aus Deutschland, welcher eine 
Vergnugungsreise nach dem fernen Reich der aufgehenden Sonne 
unternommen: so hatte ein Sonderausschuss sich gebildet, welcher in 
jeder japanischen Stadt mich empting und geleitete. Auf diese Weise 
lemte ich Land und Leute, die heimische Kunst, sowie auch den Zu- 
stand der Heilkunde besser kennen, ais es sonst dem gewóhnlichen 
Reisenden beschieden ist.

Auf dem ersten Festessen zu Tokyo, in Koyo-kan, dem Haus des 
rothen Ahorn, hielt mein ehemaliger Zuhórer, der Augenarzt Dr. Mi- 
y as hi ta, eine Ansprache, dereń ersten allgemeinen Theil ich hier, 
nach seiner eigenen Handschrift, mittheilen móchte.

„Hochverehrte Anwesende, liebe Freunde und Collegen!

Von Seiten des Comite’s der hiesigen Ophthalmologen ist mir 
ein ebenso ehrenvoller, wie angenehmer Auftrag zu Theil geworden. 
Ich soli im Namen des Comite’s unseren hochgeschatzten Collegen, 
Herrn Prof. Hirschberg, der uns heute durch seine Anwesenheit 
beehrt hat, begrtissen und willkommen heissen.

Gestatten Sie mir, wenn ich die geschichtliche Entwicklung der 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan in 
kurzeń Worten schildere.

Unser Vaterland Japan war lange Zeit verschlossen. Erst seit 
dem Jahre 1854, wo wir mit den europaischen und amerikanischen 
Staaten Vertrage geschlossen, ist der Verkehr mit den Fremden all- 
mahlich rege geworden. Vor dieser Zeit hatten allein die Hollander 
das Vorrecht, in Nagasaki vor Anker gehen und Handel treiben zu 
durfen. Ohne Zweifel gebiihrt den hollandischen Aerzten das grosse 
Verdienst, die damaligen Aerzte von Japan, welche theils der chinesi- 
schen, theils der altjapanischen Schule angehórten, aus dem tiefsten 
Traum aufgeweckt und ihnen ein ganz neues Heilverfahren in die 
Hande gegeben zu haben. Aber erst mit der Eróffnung der drei Hafen 
siedelten verschiedene Aerzte aus Amerika und Europa in Japan sich 
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an. Damals horte man bei uns noch sehr wenig von Deutschland 
und man glaubte, England, Frankreicli und Holland seien die einzigen 
Bander, wo die moderne Medicin in voller Bliithe stelit.

Mit dem bekannten Kriege von 1870 — 1871, den Deutschland 
glorreich erfochten, ist dieses machtige Kaiserreich weit und breit 
bekannt geworden. Kurz darauf kamen zwei Doctoren aus Deutsch
land hierher, es waren Muller und Hoffmann.1) Nachdem diese 
Herren glanzende Erfolge gehabt, sah man ein, dass Deutschland in 
der Medicin mit an der Spitze steht. Darauf kamen verschiedene 
andere Aerzte aus Deutschland nach Japan, und die medicinische 
Facultat der Universitat Tokyo wurde nach dem deutschen Muster 
reorganisirt. Wie viele jiingere Collegen fahren heutzutage Jahr aus 
Jahr ein nach Deutschland, die sich bald in diesem, bald in jenem 
Fache ausbilden wollen. Wohl giebt es jetzt keine einzige Universitat 
in Deutschland, wo nicht ein Japaner gewesen war. Ueberall, wo wir 
nur hingehen, werden wir mit offenen Armen empfangen. Wie viele 
medicinische Werke sind aus dem Deutschen in das Japanische iiber- 
setzt, die so vieł Nutzen gebracht haben! Genug, das Verhaltniss 
zwischen Deutschland und Japan ist ein so inniges, wie es wohl sonst 
nirgends der Fali sein wird. Wir haben Deutschland sehr viel, un- 
endlich viel zu verdanken.“ —

1) Die japanische Begierung hatte bereits 1869 die preussische gebeten, 
ihr einige tiichtige militariirztliche Krafte zu uberlassen. Die Herren Oberstabsarzt 
Dr. Muller und Stabsarzt Dr. Hoffmann kamen, da ihre Abreise durch den 
Krieg verzbgert ward, im August 1871 in Yedo an.

Am 23. September 1892 war eine Hauptversammlung der oph- 
thalmologischen Gesellschaft anberaumt worden, im Hause ihres 
Griinders T. Inouye. Der letztere hat vor einigen Jahren eine 
Studienreise durch Europa gemacht und in Berlin einen langeren 
Aufenthalt genommen.

Die von ihm gegriindete Gesellschaft zahlt 200 Mitglieder, die 
ziemlich vollstandig erschienen waren, und hat deutsche Vortrags- 
sprache, die allerdings im Munde einzelner Japaner ruhrend-kindlich 
sich ausnimmt, und naturlich auch deutsche Berichte, von denen 
bisher elf Hefte erschienen sind. Das letzte Heft enthalt, ausser der 
Begrussungsrede, verschiedene Vortrage, auch meinen eigenen iiber 
Wundbehandlung in der Augenheilkunde, den ich in dieser 
Sitzung auf Wunsch und nach Wahl der japanischen Collegen ge- 
halten. Mein Vortrag ist so fehlerfrei zu Tokyo gedruckt, 
wie ich es vielleicht in London oder Paris nicht hatte 
erzielen konnen.
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Die Universitatskliniken besuchte ich unter freundlicher 
Fuhrung des Herrn Collegen S c r i b a. Bei diesem Besuch der Kranken- 
hauser fiel mir gleich die hippokratische Vorschrift ein, dass der Arzt, 
der in eine fremde Stadt kommt, sowohl die Gegend ais auch die 
Lebensweise des Yolkes genau erforschen miisse, um die rerbreiteten 
Krankheiten zu verstelien. Ich sali namlich 1. solche Krankheiten. 
die bei uns gar nicht yorkommen; 2. solche, die bei uns ganz ausser- 
ordentlich viel seltener sind; 3. solche, die hier bei uns auch vor- 
kommen, aber dort eine ganz eigenartige Gestalt annehmen.

Die chirurgische Klinik hat 100 Betten. Der Operationssaal harrt 
der Bewilligung fur einen Neubau. Denn Japan ist neuerdings in die 
Reihe der Staaten eingetreten, die eine Verfassung und Volksvertre- 
tung besitzen.

Die innere Klinik wird von Prof. Baelz yerwaltet, der zur Zeit 
gerade nach Europa gereist war. Beiden zur Seite stehen noch japa
nische Professoren mit gleichberechtigten Kliniken. Die Frauenklinik, 
dereinst von unserem Berliner Collegen W e r n i c h begriindet, steht 
unter einem Japaner. Ebenso die Augenklinik.

Die Kornerkrankheit (Trachoma, aegyptische Augenentzun- 
dung) ist ziemlich yerbreitet in Japan, auch im Innern, wohin Europaer 
kaum vorgedrungen; und sicher nicht erst von den Em ro
pa er n ins Land gebracht. Es ist genau dieselbe Krankheit wie 
bei uns, wovon ich mich personlich uberzeugt habe. 14 Procent der 
Augenkranken, welche die Universitatsaugenklinik zu Tokyo besuchen, 
leiden an Trachom. Zu Nagasaki ist die Krankheit noch haufiger.

Bei dieser Gelegenheit móchte ich gleich beifugen, dass in den 
chinesischen Sudprovinzen das Trachom bis auf 70 Procent der Augen
kranken ansteigt; dagegen in Vorderindien ganz erheblich absinkt: 
namlich auf etwa 6 Procent in Calcutta; auf 10 Procent in Bombay, 
wo ich aber einen grossen Zufluss aus Trachomgegenden, wie Bagdad 
und Persien, feststellen konnte; auf nahezu Nuli in Ceylon, trotz der 
so grossen Hitze und Feuchtigkeit.

Bei mir in Berlin sind es 4 Procent, darunter aber viele Aus- 
lander, namentlich aus Russland, den slavischen Landem und der 
Levante.

Die Klinik fur Geisteskranke liegt, getrennt von der Universitat, 
in einem Garten und enthalt in verschiedenen einstóckigen Gebauden 
300 Betten. Sie wird von Prof. Hasime Sakaki yerwaltet, der ein 
Schiller meines Freundes Mendel war und bei mir in gutem An- 
denken steht oh seiner Ausdauer und Geschicklichkeit im Anfertigen 
von Augenspiegelbildern.
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Die Kranken werden mit ausgesuchter Hoflichkeit be- 
handelt und benehmen sich auch recht hóflich, mit vereinzelten Aus- 
nahmen. Die Zellen fur Tobsuchtige fand ich leer.

Eine ganz eigenthumliche Art japanischer Geistesstorung ist die 
Fuchskrankheit oder Fuchsbesessenheit.*) Nach einem alten, von 
China her eingedrungenen und weit verbreiteten Volksaberglauben 
kann der Fuchs in einen Menschen fahren.1 2)

1) Kitsune-tsuki. — Es giebt auch auf dem Lande Fuchs-Eigner (Kitsune- 
mochi), schlaue Betriiger, welche den Aberglauben zu unrechtmassigem Vortheil 
ausbeuten.

2) Ist es doch noch nicht lange her, dass wir sogar in unserem Vaterland 
von Besessenheit und Teufelaustreibung vemommen haben. — Kampfer (Geschichte 
von Japan III, 2) fand schon 1692 in Japan „den Glauben, dass der Fuchs manche 
Menschen (gerade wie bei den Christen der Teufel) besitze."

3) Dazu kommen noch neuerdings eine Ackerbau- und eine technische Hoch- 
schule.

Befallen werden in Japan nur Weiber, hauptsachlich schwach- 
sinnige, stark aberglaubische, gelegentlich nach erschbpfenden Krank- 
heiten, immer aber nur solche, welche jene Wahnvorstellung kennen 
und von der Wirklichkeit des Besessenseins iiberzeugt sind. Heilungen 
kommen vor, wenn die Kranke von der Móglichkeit einer solchen 
iiberzeugt wird; am tuchtigsten sind dazu die Priester der buddhisti- 
schen Nichiren-Secte.

An die Besprechung der Kliniken móchte ich einige Bemerkungen 
uber die Universitiit z u Tokyo anschliessen.

Meine Darstellung stiitzt sich auf den officiellen Kalender der 
Kaiserlichen Universitat zu Japan fur das Studienjahr 1891/92.

Die Universitat hat vier Zweige: Heil-, Rechts-, Natur-Wissenschaft, 
Literatur.3) Der Grundstock fur die drei letzten war eine alte Schule 
der friiheren Regierung (des Tokugawa Shogunat), nach der Wieder- 
belebung der Kaiserlichen (Mikado)-Herrschaft 1868 von dieser neu- 
gestaltet, sowie verschiedentlich verandert und verbessert. Die arztliche 
Schule, gleichfalls einer alteren Einrichtung des Shogunat entsprungen, 
wurde 1876 mit den drei iibrigen Facultaten zu einer Voll-Universitat 
vereinigt, und die letztere dem Unterrichts-Minister unterstellt.

Die zahlreichen Aenderungen, welche der Neuerungsdrang von 
Jung-Japan geschaffen und zum Theil wieder vernichtet hat, kann ich 
nicht im Einzelnen verfolgen.

Es geniigt hervorzuheben, dass die Lernzeit fur die drei andern 
Facultaten je drei Jahre umfasst, fur die Heilkunde aber vier Jahre, 
bevor der Titel eines Arztes (Igakushi) erlangt werden kann.
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Die Studenten (auch die der Heilkunde) leben in besonderen Ge- 
bauden ’) innerhalb des Universitatsbereiches und erhalten gegen eine 
geringe Zahlung (von ungefahr 10 Yen oder 30 Mark fur den Monat) 
die vollstandige Yerpflegung. Auf Lehren und Lernen wird viel Zeit 
und Miihe verwendet. Dem Professor bleibt wenig Musse 
furdiePrivatpraxis. Die Ferien betragen im Winter zwei Wochen, 
im Fruhling eine Woche, im Sommer zwei Monate. Jahrlich finden 
Prufungen statt. Der japanische Student, der von Allen ais geduldig, 
aufmerksam, gehorsam, fleissig geruhmt wird, ich mdchte ihm auch 
noch das Beiwort geschickt zusprechen, wird ausserordentlich 
strenge gehalten. Auf seinem Zimmer darf er weder geistige Ge- 
tranke trinken, noch Tabak rauchen, und muss an Wochentagen Abends 
um 8 Uhr zu Hause sein. Aber in Japan steht man auch recht friih 
auf. Einer meiner Freunde beginnt seine Sprechstunden um 5 Uhr 
Morgens. Die kiinstliche Beleuchtung ist oft mittelmassig und zum 
Studium weniger geeignet; allerdings in den grbsseren Stadten des 
Landes trifft man schon electrische Gluhlampen, sogar in alten 
Klóstem von Buddhisten, die nicht so unduldsam sind, wie Manche 
in Europa.

Auf kórperliche Uebungen legen die japanischen Studenten leider 
zu wenig Werth. Viele sind nicht bloss klein, sondern sogar von 
durftiger Entwicklung der Muskulatur.

Lungenschwindsucht und Kurzsichtigkeit sind leider ziemlich 
haufig unter ihnen und werden durch das ubertriebene Bticherlesen 
gefórdert.

Dabei ist das japanische Volk in seiner Gesammtheit durchaus 
nicht schwachlich. Sie haben vor 300 Jaliren in Osaka und an andern 
Orten die gewaltigsten Granitblbcke der Erde, die selbst den altagypti- 
schen iiberlegen sind, zu Festungsbauten aufgethurmt; ihre Krieger 
(Samurai) waren voll Kuhnheit und Todesverachtung und hóchst ge- 
wandt in der Handhabung der Schwerter; die Wagen- (Jinrikisha-) 
Manner ziehen eine oder mehrere Stunden lang im Trabę ohne Athem- 
beschwerden und ohne Ermudung den Wagen mit einem Insassen 
von 150 Pfund Schwere und zeigen eine Entwicklung der Waden- 
muskulatur, welche dem Bildhauer zum Muster dienen kbnnte; die 
Bauern tragen ungeheure Lasten, da sie nur wenige Zugthiere besitzen; 
die nackten Scliiffer am Landungsplatz springen kuhn in’s Wasser 
und befestigen ebenso geschickt wie kraltvoll das machtige Tau des 
Dampfschiffes an der Boje. Aber die Studenten entstammen haupt-

1) Oder in Familien, die eine besondere Erlaubniss dazn erhalten haben.
Hirschberg, Reise um die Erde. 9 
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sachlich den weniger starken Stadtebewohnern. Um so freudiger ist 
der neu begrundete Umversitats-Turnverem zu begriissen.

22 Professoren wirken an der medicinischen Facultat zu Tokyo, 
’* darunter zwei deutsche, Dr. Balz fur innere Krankheiten, Dr. Scriba 

fiir Chirurgie.
Der Lehrplan ist ahnlich dem unsrigen, eher etwas reicher.
Das Staatsexamen ist im Wesentlichen nach deutschem Muster 

eingerichtet. Die Zahl der Studirenden der Heilkunde betrug im 
letzten Jahre 144, die aller Studirenden zu Tokyo 1373. Es giebt 
auch Wiederholungs- und Fortbildungskurse fur praktische Aerzte, 
eine Berliner Einrichtung, welche sich uber die ganze Erde ver- 
breitet hat.

Ein Band von Mittheilungen aus der medicinischen 
Facultat z u Tokyo und einer von den Arbeiten der K ai ser
ii ch militararztlichen Lehranstalt ist 1892 zu Tokyo in 
deutscher Sprache erschienen.')

Obwohl die Lehrmittel zu Tokyo mit denen einer deutschen Uni- 
versitat nicht verglichen werden kónnen, (nur das Krankenmaterial ist 
ausreichend, 346 Betten im ersten, 129 im zweiten Krankenhause, 
dazu 300 in der Irrenklinik,) so muss man doch billig staunen, was 
in einem einzigen Menschenalter geschaffen worden. Wie weit stehen 
z. B. die Medicinschulen zu Constantinopel und Cairo, die ich besucht, 
hinter der von Tokyo zuruck! Und in China giebt es eigentlicli gar 
keine, in der Heilwissenschaft gelehrt wird. Dabei sind die Tiirken, 
Aegypter, Chinesen soviel langere Zeit schon in Verkehr mit Europaern. 
Uebrigens lieben die Japaner gar nicht, mit den ge- 
nannten Vólkern zusammengestellt z u werden.

Ausser den Universitats-Krankenhausem finden sich in der Million- 
stadt Tokyo noch zahlreiche andere. Die hauptsachlichsten habe ich 
besucht.

Das Lazaret des rothen Kreuzes, welches unter dem in 
der deutschen Literatur geniigend bekannten und sehr liebenswurdigen 
Staatsrath, Professor und Generalarzt Has h im o to2) steht, ist ausser- 1 2 

1) Auch eine allgemein wissenschaftliche Zeitschrift „Von West 
nach Ost“ ist neuerdings von Japanern herausgegeben worden, jedoch nicht lange: 
„In Deutschland ist die Hauptąuelle des Stromes der Wissenschaft unserer Tage zu 
suchen." So lautete ein Satz in dieser Zeitschrift.

2) Er hat eine verschluckte Zahnbiirste aus dem Magen durch Schnitt er- 
folgreich entfernt. — Die japanische Zahnbiirste (Yoji) ist ein Weidenstabchen, 
an einem Ende durch zolltiefe Einschnitte in einen steifen Faserpinsel umgewandelt; 
kostet etwa l1/., Pfennig und ist ein Werkzeug, das jeder Japaner ohne Ausnahme 
anwendet, so allgemein, wie kein anderes Volk der Erde.
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ordentlich reinlich und gut eingerichtet; *) es gehórt zu den besten, 
welche ich in Asien gesehen habe, und ist z. B. nach meiner An- 
sicht den englischen Universitatskliniken zu Calcutta entschieden uber- 
legen, was ausdriicklich hervor- 
gehoben werden soli gegenuber 
der bei uns so grossen Neigung 
zur Ueberschatzung englischer 
Einrichtungen.

Im Leichenhaus war gerade 
Cursus der Stabsarzte, nach 
deutschem Muster. Sectionen kom- 
men in Japan nur selten vor, in 
Sud-China aber und yollends in 
Indien so gut wie gar nicht; die 
Leichen der Hindu mussen ver- 
brannt, die der Mohammedaner 
und Juden begraben, die derParsi 
von Geiern abgefressen werden; 
dariiber wachen die Religions- 
genossenschaften mit der aller- 
gróssten Sorgfalt und Peinlichkeit.

AuchdasCharitekranken- 
haus (Sikein) zu Tokyo macht 
einen sehr giinstigen Eindruck. 
Die dicken Strohmatten, welche 
in jeder japanischen Wohnung 
von der Hiitte bis zum kaiser- 
lichen Palast1 2 3 * *), den Fussboden 
vollstandig auskleiden und die 
Stelle unsrer Betten, Sofa’s, 
Tische gleichzeitig yertreten,8)

1) Die Krankenpflegerinnen ma- 
chen einen sehr giinstigen Eindruck, 
obwohl sie in ihren Mussestunden — 
mit Pup pen spielen, wie manche er- 
waehsene Japanerin.

2) Der in der ersten Hauptstadt 
ist unzuganglich, den in der zweiten 
(alteren) Hauptstadt Kyoto befindlichen konnte ich in Augenschein nehmen.

3) Trotz der japanischen Reinlichkeit ist Lungenschwindsucht recht haufig, be-
sonders bei den hbheren Classen und Gelehrten, die mehr im Hause leben. Móglich,
dass die Matten hiei' eine wichtige Rolle in der Uebertragung der Keinie spielen.

9 *
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(weshalb man ja auch seine Schuhe stets am Eingang des japani- 
schen Hauses auszieht,) hat der thatkraftige Director vollstandig und 
fur immer verbannt; der hólzerne Fussboden blitzt nur vor Sauberkeit.

* Ein eigenthumliches 
Krankenhaus ist das fur 
die Leprbsen. Die Auf- 
nahme geschieht nicht 

durch gesetzlichen
Zwang, sondern nach 
freier Entschliessung der 
Kranken, die mit Weib 
und Kind einziehen, wenn 
ihnen das Leben im hei- 
mischen Dorfe durch den 
Abscheu der Nachbam 
unertraglich geworden. 
Jederzeit kónnen sie wie- 
der die Zufluchtstatte 
verlassen. Merkwiirdiger- 
weise sagte mir der Arzt, 
dass in Japan Ueber- 
tragung der Lepra von 
Mensch auf Mensch nie- 
mals festgestellt sei; 
aber in seiner eignen 
Inaugural - Dissertation’) 
giebt er zu, dass Lepra 
contagiós sei, nur nicht 
so leicht und nicht so 
rasch, wie manche andre 
Krankheiten, anstecke; 
die angeborene erscheine 
selten vor der Pubertat.

Nur durch grosse 
Zahigkeit, wie viel- 
fach bei anderen Ge- 
legenheiten auf Reisen, 
setzte ich es durch, in 
diesem Krankenhaus wirklich etwas zu sehen. Die Fiille, die mir

1) On Leprosy by Masana Goto, Cooper Med. College, San Francisco, in the 
Sei-J-Kwai Medical Joumal, Tokyo, Mai 1888.
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schliesslich gezeigt wurden, waren fast alle, so zu sagen, ertraglich. 
Sie sollten die Vorzuglichkeit einer specifischen Beliandlung mit einem 
Eucalyptus-Praparat darthun. Ein Mann wurde mir gezeigt, dessen 
faustgrosse, schwarende Stirnknoten ganz rasch geschrumpft und ver- 
narbt waren.

Ich bemerke, dass meine japanischen Collegen, die mich be- 
gleiteten, mit den Anschauungen der Aerzte des Lepra-Hauses, Vater 
und Sohn, nicht ubereinstimmten und mir erklarten, dass jene eine 
Mischung der alteren chinesisch-japanischen und der neueren 
europaischen Heilkunde darstellen. Die Aerzte der alteren Schule sind 
noch nicht ausgestorben, ja bei der neuesten Wiederbelebung des japa
nischen Nationalgefuhls erheben sie kuhner ilir Haupt und verlangen 
vom Abgeordnetenhaus, dass Mittel fur die Lehre ihrer Richtung aus- 
geworfen werden sollen.

Dass wir Deutsche ein yorzugliches Seemannskrankenhaus 
in Yokohama besitzen, darf ich wohl ais bekannt hinstellen.

Ausser der Unirersitat zu Tokyo giebt es in Japan noch sechs 
Medicinschulen, von denen ich die v i e r w i c h t i g s t e n besucht habe.

Ich reiste von Yokohama zunachst nach N a g o y a.
Hier ist ein Mittelpunkt der in Japan so haufigen Erdbeben. >) 

Ein solches hatte ein Jahr zuvor erhebliche Verwustungen angerichtet. 
In dem Krankenhaus der Medicinschule, das aus Stein gebaut ist. 
waren Risse und Stutzen sichtbar; die Anatomie war in ein Skelet 
umgewandelt. Trotzdem wurde riistig gearbeitet.

In der beriihmten Festung zu Nagoya ist ein recht ordentliches 
Gamisonlazaret, in der Stadt ein Privatkrankenhaus des Dr. Kfta- 
gawa, der seine Studien in Berlin unter Virchow, Langenbeck, 
Schrbder gemacht, auch bei mir zwei Semester gehórt hat. Der- 
selbe entfernte in meiner Gegenwart eine Geschwulst aus der Bauch- 
hóhle mit vollendeter Kunstfertigkeit und Sauberkeit binnen 20 Mi- 
nuten. Wir blicken mit Stolz auf diese Schiller der 
deutschen Heilkunde.

Auch in der fruhern Hauptstadt des Mikado, dem alten Kyoto, 
sah ich die Medicinschule und das dazu gehórige Krankenhaus; sowie 
in der volkreichen Handelsstadt Osaka. Die Unterrichtsmittel sind 
hier allerdings massig, aber die Krankenzahl geniigend; in dem neuen 
Operationssaal waren hintereinander 30 Bauchschnitte ohne Todes- 
fall ausgefuhrt worden.

1) Am Abend meines Ankunftstages (13. September 1892) fand ein kleines 
statt. — Wegen der Erdbeben sind die japanischen Hauser meist aus Holz.
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Recht interessant ist das Privatkrankenhaus zu Suma bei 
Kobe, an der von den japanischen Dichtern seit 1000 Jahren be- 
sungenen, fichtenbekranzten Meereskiiste: sehr geeignet fur seinen 

* Hauptzweck, die Behandlung von Lungenkranken, mit je einer beson- 
deren Abtheilung fur Europaer und Japaner.

Von Kobe geht die entziickende Fahrt durch die Inland-See nach 
Nagasaki auf der Insel Kiusiu. Medicinschule und Hospital sind 
hier etwas alteręn Ursprungs, da unser v. Siebold1) im ersten Drittel 
unseres Jahrhunderts bereits die Keime ausgesat; sie haben aber 
gleichfalls den reformirenden Einfluss von Jung-Japan erfahren.

1) 1826—1830.
2) Vgl. meine Darstellung in der deutsch. med. Wochenschr. 1893.

Dies sind die Eindrucke, welche die arztlichen Einrichtungen 
Japan’s in mir hinterlassen. Die Thatigkeit von Muller, Hoffmann, 
Schultz, Wernich, Dónitz, Langgaard, Ba 1 z, Scriba war 
nicht vergeblich; die Erwartungen, welche Hoffmann und Wer
nich aussprachen, sind in Erfullung gegangen; das bisher Erreichte 
bietet Burgschaft fur weiteren Fortschritt; die Thatigkeit der U n i - 
versitatslehrer in Deutschland, zu denen so viele jungę 
Japaner pilgerten, hat wesentlich zu dem Erfolg beigetragen. Es 
handelt sich um die geistige Eroberung eines der einsichtigsten 
und thatkraftigsten Volker Asiens, auf welche unser Vaterland ebenso 
stolz sein kann, wie auf manche seiner Waffenthaten.

Die Geschichte der japanischen Heilkunde1 2) kann 
zwanglos in vier Zeitabschnitte eingetheilt werden:

I. Die alteste, altjapanische (mythische) Zeit vom un- 
bekannten Uranfang bis etwa 200 v. Chr.

II. Die alte, chinesische Zeit von 200 v. Chr. bis zur Mitte 
des 16. Jahrhunderts n. Chr.

III. Die neue Zeit, in welcher europaischer Einfluss gegen 
den chinesischen ankampfte, ohne ihn zu besiegen, von der Mitte 
des 16. Jahrhunderts bis iiber die Mitte unseres Jahrhunderts.

IV. Die neueste, europaische Zeit, etwa von der Mitte 
unseres Jahrhunderts (oder eigentlich erst vom Jalire 1871) bis zum 
heutigen Tage.

Die vereinzelten europaischen Aerzte, welche von der 
Mitte des 16. bis zu der des 19. Jahrhunderts, theils wirkend, theils 
lehrend, langere oder kiirzere Zeit in Japan verweilten, vermochten 
den chinesischen Grundzug der japanischen Heilkunde ebenso wenig 
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zu andern, ais es den sparlichen europaischen Ansiedlern gelungen, 
die Rasseneigenthiimlichkeit des Volkes umzugestalten.

Trotzdem will ich hier in aller Kurze zwei deutsche Manner er- 
wahnen, welche einerseits ais Lehrer der europaischen Heilmethode 
in Japan thatig gewesen, andrerseits den Europaem die ersten und 
wichtigsten Kenntnisse iiber das derzeit marchenhaft verschlossene 
Inselreich im femen Weltmeer iibermittelt haben.

Ein sehr merkwiirdiger Mann war Engelbrecht Kampfer, 
der nach seinen eigenen Aufzeichnungen ') einige Japaner in der Ana
tomie und Heilkunde unterrichtet hat.

Wenn Marco Polo die erste Kunde von der Existenz Japan‘s 
den Europaem iiberliefert, Mendez Pinto ais erster Europaer seine 
Gestade betreten; so kann unser Landsmann E. Kampfer ais der 
erste wissenschaftliche Entdecker von Japan gepriesen werden. Im 
Jahre 1651 zu Lemgo,1 2 3 *) einem Stadtchen in Lippe, geboren, machte er 
wahrend und nach Vollendung seiner Studien Reisen durch Deutsch
land, Holland, Polen; er studirte Philosophie. Naturwissenschaften und 
Heilkunde; ging mit einer schwedischen Gesandtschaft durch Russ- 
land und die Tatarei nach Persien; segelte dann im Dienst der 
hollandisch-ostindischen Gesellschaft von Ormuz nach Batavia, von da 
nach Siam und Japan. Zwei Jahre (1690 —1692) verblieb er ais 
Wundarzt auf Deshisma zu Nagasaki und hat zweimal die vorge- 
schriebene alljahrliche Huldigungsreise nach Yedo zum Shogun mit- 
gemacht. In seinen beiden Werken Amoenit. exot. und Ge- 
schichte v o n Japan hat er zum ersten Mai iiber Geographie, 
Geschichte, Naturgeschichte, Religion und Sitte des merkwiirdigen 
Landes und Volkes berichtet.

1) Geschichte und Beschreibung von Japan, Lemgo 1777, Vorrede. — Vgl. 
femer Things Japanese, S. 242—244.

2) Er hat neuerdings dort ein Denkmal erhalten.
3) 1775 kam ein schwedischer Arzt und Naturforscher, Thunberg, welchei’

um die Flora Japan’s die grbssten Yerdienste sich erworben hat.

Es scheint, dass die Absperrung, je langer sie dauerte, um so 
strenger gehandhabt wurde. Denn erst 150 Jahre8) nach Kampfer 
kommt wiederum ein grosser Arzt, ein Deutscher, welcher den Dienst 
bei der hollandischen Compagnie benutzt, um Japan zu studiren.

Es war Ph. F. v. Siebold (1797—1866), der Verfasser des aus- 
gezeichneten Werkes Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. 
Von 1823— 1830 weilte er in Japan, zunachst auf Deshima. Ihm 
gelang es, die Pockenimpfung in Japan einzufiihren; er erhielt 1826, 
auf der Huldigungsreise nach Yedo, die Erlaubniss, allein ais einziger
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Europaer in der ungeheuren Hauptstadt des asiatischen Reiches zu 
verweilen, Heilkunde zu lehren und sich selber iiber das Land und 
Volk zu unterrichten. Ais er aber von dem Oberhofspion eine Kartę 

* des japanischen Reiches erworben, wurde jener im Gefangniss zum 
Selbstmord (Harakiri) gezwungen und Siebold fiir immer des Landes 
verwiesen ’).

Drei japanische Specialitiiten sind zu beachten: 1. das 
Nadelstechen, 2. das Brennen, 3. das Kneten.

1. Das Nadelstechen ist sehr alt, geschieht mittels feiner, nur 
1/48 Zoll dicker, scharfer Nadeln aus Silber, auch aus Gold oder Stahl, 
mit scharfer Spitze: acht bis zehn werden in regelmassigen Figuren, 
</2—s/4 Zoll tief, eingestochen, oft an Stellen, wo die Nerven nahe an 
die Oberflache treten, — gegen Krarnpf, Schmerz und sonstige Nerven- 
krankheiten. Es giebt kleine Biichlein mit Abbildungen, welche die 
Regeln fur das Nadelstechen enthalten.

Das Verfahren ist von China eingefuhrt, wurde bereits in der 
japanischen Universitat vor 1200 Jahren gelehrt, gerieth dann in Ver- 
gessenheit und wurde 1682 n. Chr. auf Veranlassung des Shogun 
Tsunayoshi wiederbelebt durch den blinden SugiyamaWaichi.1 2)

1) Kampfer, v. Sieboldt und Rein (Prof. in Marburg und Bonn, Ver- 
fasser von Japan, Leipzig 1881 —1886, zwei Bandę) sind die drei Manner, denen 
die Weit das Meiste iiber Japan verdankt. Beziiglieh der Sprache, Literatur, Gótter- 
und Sagenlehre, Kunst, sind auch einige Englander und Franzosen (Satow, Cham
berlain, Anderson, Gonse) riihmend zu erwahnen.

2) Der Shogun, sehr zufrieden mit seiner Behandlung, forderte ihn auf, eine 
Belohnung zu verlangen. ,,Mbge es Ew. Hoheit belieben, dass ich ein Auge wieder- 
erlange.'* — Der Shogun schenkte ihm ein Haus in der Ein Auge-Strasse 
in Yedo.

2. Das Brennen geschieht mittels diinner Walzen oder Kegel aus 
Zunder (von den Blattern der Artemisia, Beifuss, japanisch Moxa, 
eigentlich Muksa = Brennkraut). Mehrere Kegel werden an derselben 
Kbrperstelle abgebrannt, und das Verfahren vielfach wiederholt, nicht 
bloss zur Heilung von Krankheiten, sondern auch zur Verhutung. 
Aerzte bezeichnen die Stelle, Laien (Weiber) fiihren das Brennen 
aus, und zwar recht geschickt und sclinell, wie ich selber beobachtet. 
Es ist nicht sonderlich schmerzhaft.

Kampfer hat einen „Brennspiegel“ verbffentlicht nach einem 
chinesisch-japanischen Druck, worauf der Mensch von vorn und von 
hinten abgebildet ist. nebst den zu brennenden Stellen und den Anzeigen. 
„I, 3. Bei Leibschmerz brennt man zu beiden Seiten des Nabels. 
I, 5. Bei schweren Geburten muss die ausserste Spitze des kleinsten 
Zehen am linken Fusse mit drei Kegeln gebrannt werden.11 U. s. w.
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3. Das Kneten (amma) >) wird geiibt, und zwar von oben nach 
unten, nicht bloss zur Heilung von Krankheiten, sondern auch zur 
Erfrischung des Kórpers; hauptsachlich von den Blinden1 2) (mojin), 
welche Abends die Strassen durchwandem und mit der Pickelflbte sich 
ankundigen. So emahren sie ihre Familien,3) statt wie bei uns der 
Gemeinde zur Last zu fallen, und gewinnen so viel, dass sie oft im 
Nebenamt Geld verleihen.4) Bis 1870 machten sie eine besondere 
Gilde aus, fiir dereń hóchste Stufe nebst der Prufung eine Baarzahlung 
von 1000 Dollar (Yen) zu leisten war!

1) Amma-San — Knet-HeiT.
2) Etwa 50 Procent der Blindheit war durch Pockenkrankheit bedingt. (35 Pro

cent in Europa, vor Einfiihrung der Schutzpockenimpfung. Vgl. meine Mittheilung. 
Berliner klin. Wochenschr, 1873, No. 5). — Nach der Volkszahlung vom Jahre 1875 
waren in Japan unter 33110825 Einwohnern 101587 blind, taub, oder verkriippelt; 
es ist wahrscheinlich, dass die meisten blind waren.

3) Heirath zwischen zwei Blinden war streng verboten.
4) Es giebt auch sehr billige. Sie rufen: „Amma kami shimo ni-ju-shi mon!“ 

„Kneten von oben bis unten fiir ll/j Pfennige!"
5) Ich habe thatsachlich gehbrt, ais ich liier in Berlin vor etlichen Jahren 

einem Knaben den Blasenwurm aus dem Augeninnern durch Schnitt entfcrnt hatte, 
dass von der Mutter vorher ein — Geist befragt worden sei und meinen Plan 
gebilligt habe.

Die japanische Massage besteht in sanftem Reiben der Kbrper- 
oberflache mit der Hand, passiven Bewegungen der Gelenke und Kneten 
der oberflachlichen Muskel.

Japanische Aerzte empfehlen die Massage bei Ruckenmarkschwind- 
sucht und bei Lahmung, bei Hysterie und Kopfsclimerz, bei Hiiftweli 
und Muskelschwache, auch bei schwerer Entbindung und nach der 
Entbindung, um die Briiste weich zu machen.

Die Geschicklichkeit und Kenntniss der Blinden ist iiberraschend. —
Was friiher den Inhalt der wissenschaftlichen Heilkunde bildete, 

wird spater Inbegriff der Volksmedicin, in Europa wie in Asien. Nadel- 
stechen, Brennen, Kneten sind heute noch fiir das Volk in Japan die 
Allheilmittel. Ais ich einen grbsseren Spaziergang im Gebirge gemacht, 
wurde mir das Kneten von dem hóflichen Wirth sofort angeboten, 
von mir aber mit eben so hbflichem Danke abgelehnt.

Aberglauben auf dem Gebiete der Heilkunde ist weit ver- 
breitet, in Japan wie in Deutschland.5)

Ais ich an der fichtenbekranzten Seekuste bei Suma das mit auf- 
gehangten Papierstreifen und brennenden Kerzen rerehrte Steindenkmal 
des im Jahre 1184 n. Chr. gefallenen jugendlichen Helden Atsumori 
besuchte, fand ich dort ein Pilgerpaar, eine altliche Mutter mit ihrem
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27jahrigen Sohne; und da ich fragte, weshalb sie die Pilgerfahrt 
unternommen, hob die Mutter, ohne ein Wort zu sagen, den weissen 
Leinwandrock des Sohnes auf und zeigte mir bekummert seine Er- 
krankung, eine grosse Geschwulst (Elephantiasis). Und ais ich ihr 
sagte, dass gerade d i e s e Krankheit nicht von dem góttlichen Helden, 
sondern von dem Arzt in Kobe geheilt werde, mach te sie eine recht 
unglaubige Miene.

Wahrend meines Aufenthaltes in Japan wurde ein Bauer zu 
neun Jahren Gefangniss verurtheilt, der in der festen Ueberzeugung, 
dass die Blindheit seiner geliebten Mutter nur durch Verzehren eines 
frischen Menschenherzens geheilt werden konne, seine freiwillig und 
mit Freuden sich darbietende Frau zu diesem Behufe getódtet hatte.

In buddhistischen Tempeln steht die Holzbildsaule eines Heiligen 
oder Heilgottes (Binzuru, eines der 16 Rakan oder Sendboten des 
Buddha, — ausserhalb der Kanzel, weil er die Schónheit eines Weibes 
bemerkt hatte). Die Glaubigen reiben die Bil ds aule an 
dem Theile, der ihnen selber weh thut; und danach ihre 
eigne schmerzhafte Korperstelle. In Folgę dessen sind die Bildsaulen 
stark abgerieben, die Augen z. B. kaum noch zu erkennen.

Schon Kampfer berichtet von einem frommen oder schlauen 
Heilkrauterhandler, der das Recept zu seiner Mischung von einem 
„Gott“ erhalten hatte.

Nach Nagoya.

Am Morgen des 27. September verlasse ich Tokyo. um mit der 
Eisenbahn sudwestlich zu fahren. Meine Freunde verabschieden sich 
am Bahnhof. Der Gouverneur von Nagasaki, der denselben Zug benutzt, 
wird von dem Gewuhl angelockt und tauscht mit mir die Kartę; aber 
die Hoflichkeit der Japaner ist doch nicht bloss oberflachlich: ais ich 
in dem Hafen von Nagasaki angelangt war, sandte er seinen Diener 
an Bord, um mich zu einem frommen Volksfest einzuladen und mir 
einen guten Platz auf seiner eignen Zuschauerbuhne anzubieten.

Ein hervorragender Arzt Tokyo's bringt mir ein Blatt Papier, 
auf dem er die Namen und Wohnorte seiner hauptsachlichsten Schiller 
in den von mir zu durchreisenden Provinzen deutsch und japanisch 
verzeichnet hat, damit ich mich an den nachsten wende, wenn „Gefahr“ 
droht. Es ist dies ebenso liebenswiirdig, wie uberflussig. Japan ist 
das sicherste Land der Erde, sogar mit Einschluss der Schweiz
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und Norwegens. Niemals ist ein Angriff auf das Eigenthum oder das 
Leben eines Reisenden') gemacht worden, seitdem das Land eróffnet 
und von Europaern und Amerikanern besucht wurde. Das kann nicht 
allein an der Giite der Polizei liegen, sondern muss in der Gutartig- 
keit der Bewohner mit begriindet sein.

Ich reise, der Fuhrer uberdriissig, ganz allein,1 2 3 * *) mit vollem Ver- 
trauen und voller Śicherheit, und schlafe sogar Abends ganz sanft und 
ganz allein im Eisenbahnwagen, was in einigen europaischen Landem 
sehr unvorsichtig sein wurde.

1) Zur Zeit der Revolution sind allerdings einige Europaer angegriffen und 
getbdtet worden, namentlich solche, die nicht den grossen Fiirsten, wie das Landes- 
gesetz es gebot, auf der Landstrasse Platz machten. — Von der Verwundung des 
russischen Thronfolgers werde ich noch sprechen.

2) Ich fand auch amcrikanische Damen, die ohne Fuhrer und ohne Kenntniss 
der Sprache allein reisten, ohne je einen Grund zur Klage zu finden.

3) Naku-sen-do, Zwischenberg-Strasse, 132 ri lang, fuhrte quer durch das
Land uber die Gebirgspasśe von Kyoto nach Yedo und stammt aus dem 8. Jahr-
hundert n. Chr. — Ausserdem gab es noch eine nbrdliche Landstrasse (Hokurokudo).

Ich befahre also die Tokaido-Eisenbahn. Tokaido heisst Ost- 
See-Strasse. Dieser alte Name bezeiclmete die wichtige, 125 ri lange 
Heeresstrasse, die von Kyoto, der alten Hauptstadt des Mikado, langs 
der óstlichen Seekuste8) nach Yedo (Tokyo), der Hauptstadt des 
Shogun, fuhrte. Vom Beginn des 17. Jahrhunderts an mussten die 
Ftirsten des Landes (Daimio) zweimal jahrlicli mit ihrer gewaltigen 
Gefolgschaft diesen Weg entlang ziehen, um dem Shogun ihre Unter- 
wurfigkeit zu bezeugen. Die Strasse ist jetzt veródet. Aber welcłf 
ritterliches Gewiihl hat fruher in der Glanzzeit des Shogunats dieselbe 
belebt! Die prachtvollen Pinien, mit denen sie eingesaumt war, sieht 
man vom Eisenbahnzug aus noch heute an verschiedenen Stellen. 
Die Eisenbahn (von Tokyo bis Kyoto 329 engl. Meilen, bis Kobe 
376 Meilen) ist 1872 begonnen und 1889 beendigt.

Wir kommen nach Fujisawa, den Abgangspunkt fiir Enoshima; 
dann nach Kozu, dem fur Hakone; hierauf mit Hilfe des Vorspanns 
einer zweiten Maschine uber Briicken und durch Tunnel nach Gotembo 
(1500 Fuss hoch), in die breite und fruchtbare Ebene am Fuji; endlich 
in der Dunkelheit nach Nagoya, einer Stadt von 162 000 Einwohnern, 
dem fruheren Sitz der Owari, einer der drei erlauchten Familien, 
die der Tokugawa-Familie verwandt und deshalb berechtigt gewesen, 
einen Nachfolger auf den Thron des Shogun zu liefern, wenn ein un- 
mittelbarer Erbe nicht vorhanden war.

Die Aussicht vom Wagen aus ist sehr freundlich: kleine, verschieden- 



140

artige Felder, das Land huglig und mannigfaltig, allenthalben kiinst- 
liche Bewasserung. Die Firsten an den Strohdachern der Bauem- 
hauser sind vielfach mit Grim bepflanzt, gelegentlich auch das ganze 

* Dach mit Blumen.
Der gebirgige Theil der Bahn ist hóchst malerisch, aber dabei 

immer freundlich und anmuthig. Die wenigen, offenbar vornehmen 
Japaner, mit den en ich fur einen Theil der Fahrt den Wagen erster 
Classe theilte, waren ausserordentlich zuvorkommend, auch die reich 
und geschmackvoll gekleideten Damen gar nicht so scheu, wie in West- 
asien; sie boten mir von ihren Vorrathen an und betrachteten mein 
Reisebesteck mit unverhohlener Wissbegier. Ich hatte mein Mittags- 
essen mitgenommen. Uebrigens gab es auf den Halteplatzen fliegende 
Handler, die das in Japan so rasch eingebiirgerte Bier, ferner Friichte, 
sehr saubere Holzkistchen voll gekochten Reis, auch mit zubereiteten 
Fischen, endlich Thee sammt Kannchen und Tasse feil boten, die ein- 
heimischen Dinge zu lacherlich billigen Preisen von 3—4 Cts. Jeden- 
falls ist in Japan fur den Eisenbahnreisenden besser gesorgt, ais in 
Sicilien.

Der Empfang in Nagoya war grossartig. Ich wolnie in dem 
europaischen Anbau eines japanischen Hotels.

Der folgende Tag iibertraf alle meine Erwartungen. Nagoya 
ist ein Kunst - Mittelpunkt zwischen Tokyo und Kyoto, wie Dresden 
zwischen Berlin und Miinchen. Die Theilung des Reiches in zahlreiche, 
mehr oder minder unabhangige Herrschaften mit besondern Fiirsten- 
sitzen hat in Japan, wie in Deutschland und in Italien, die Kunstubung 
verallgemeinert und gefórdert, wahrend in Frankreich die fruhzeitige 
Centralisation das geistige Leben der Prorinzen, wenn auch nicht ganz 
unterdruckte, so doch nach der Hauptstadt zusammenzog.

Im offenen Wagen werde ich von meinen Freunden abgeholt; 
ein Laufer rennt voraus und meldet an den Kehren der Wege dem 
Gewuhl des Volkes die im Innern von Japan ziemlich ungewóhnliche 
Befórderungsart. Der offenbar nicht sehr geiibte Kutscher muss wieder- 
holentlich geziigelt werden, damit er nicht in dem Gedrange der 
grossen und kleinen Kinder Ungliick anrichte.

Das Leben in den Hauptstrassen Nagoya's ist nicht sehr ab- 
weichend von dem in Tokyo.

Wir besuchen zuerst eine grosse Porzellan-Handlung. Es 
mag sein, dass mein Geschmack fur diesen Zweig des Kunsthand- 
werks noch nicht geniigend entwickelt ist, jedenfalls war ich nicht 
entziickt und fand den Gang durch eine grosse Niederlage in Berlin 
oder Dresden weit lohnender. Seitdem die Fursten und Ritter abgesetzt 



141

sind, d. h. nicht mehr von den Bauem ihre Zehn- und Hunderttausend 
Scheffel Reis im Jahre beziehen, sind Kaufer fiir grosse Prachtstiicke 
nicht mehr zu finden. Die alten japanischen Kiinstler arbeiteten nicht 
einfach ais Handwerker fiir Geld. sondern fiir ihren Fursten und 
Brotherrn aus Liebe zur Kunst. Heutzutage macht man einfachere 
Sachen fiir den gewóhnlichen Gebrauch und schlechte, billige fiir die 
Ausfuhr nach den Landem der westlichen und óstlichen Fremden, die 
es so haben wollen, natiirlich auch e i ni ges Gute. Der Werth der 
Ausfuhr von Porzellanwaaren betrug 1889 an 1 300 000 Yen. Die 
Porzellanmacherei ist in Japan nicht sehr viel alter, ais in Europa; 
sie wurde um 1600 n. Chr. durch Kriegsgefangene aus Korea ein- 
gefiihrt und erreichte ihre Bliithe zwischen 1750 und 1830; das echte 
„alte“ Satsuma stammt aus den Jahren 1800—1850. In der Provinz 
Hizen, in Kaga, Owari, Kyoto sind beruhmte Werkstatten, in letzt- 
genannter Stadt ganze Strassen voll Porzellanhandlungen. Sehr ge- 
fallig finden wir die thónernen Darstellungen von Góttern, Menschen 
und Thieren, und geradezu erstaunlich ist die Menge von Spielsachen, 
die dieses kinderliebe Volk gebraucht: aus Thon werden Soldaten, 
heilige Fiichse, ganze Garten mit Baumen und Hausera, Festungen 
und dergl. angefertigt, feilgehalten und verkauft.

Sodann fuhren wir zu einem Kiinstler in Zellenschmelz. 
(Email cloisonne). Schmelz ist bekanntlich ein mit Metalloxyden ge- 
farbter Glasfluss, der, fein zerstossen und ais Brei angeruhrt, auf Metali, 
Thon oder Glas aufgetragen und eingebrannt wird. Bei dem Zellen
schmelz bilden aufgelóthete Metalldrahte die Umrisslinien; in die 
Zwischenraume werden die Schmelzfarben eingelassen. Diese Kunst 
war bereits den alten Aegyptern bekannt gewesen, wurde seit dem 
6. Jahrhundert n. Chr. in Byzanz gepflegt und soli in China und 
Japan seit alter Zeit bis auf unsere Tage geiibt worden sein.

Aber beziiglich Japan's scheint die Sache anders sich zu verhalten. 
Eine rohe Art dieser Kunst ist allerdings seit 300 Jahren gebrauchlich. 
Aber die feinere ist nicht alter, ais 20 Jahre. Nagoya, Kyoto und 
Tokyo sind die drei Hauptstatten der Arbeit. Die metallischen Umrisse 
sind fast unsichtbar, so dass man die Arbeit fiir reizvolle Porzellanmalerei 
von Arabesken und Blumen halten mbchte. Ich sah eine prachtige 
Vase, die der Kiinstler fiir Chicago’s Weltausstellung hergestellt und 
die 500 Yen kosten sollte. Dabei arbeitet der bescheidne Mann fiir 
1—2 Yen taglich! Sein Lager ist nicht gross. Wer eine Arbeit bestellt, 
muss 1 Jahr warten, bis sie fertig wird.

Die dritte Sehenswiirdigkeit der Stadt ist ein grosser Buddha- 
tempel aus dem Anfang unsres Jahrhunderts (Higoshi Hong- 
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wanji), naturlich aus Holz, aber in schónen Verhaltnissen und mit 
reichem Schmuck. Das zweistóckige Thor mit drei Eingangen zeigt 
geschmackvolles Schnitzwerk von Blumen und Arabesken sowie aus- 

* gezeichneten Bronze-Beschlag; dann folgt ein geraumiger Hof und darauf 
der eigentliche Tempel, der scheinbar zweistbckig ist, indem das Dach 
der vorderen Saulenhalle eine geringere Hóhe besitzt, ais das des Haupt- 
gebaudes. Das letztere ist 120 Fuss breit, 108 Fuss tief und von vorn 
nach hinten in drei Theile getheilt. Der hinterste enthalt die Kanzel 
mit einer 4 Fuss hohen Bildsaule von Amida in einem vergoldeten 
Schrein sowie Schnitzwerk von Engeln und Vbgeln. Das Ganze macht 
einen hóchst feierlichen Eindruck. Der Europaer vergisst hier, 
dass er in Ostasien weilt.

Hierauf fuhren wir nach dem Steingebaude der Bezirksregierung, 
das in dem neuen und wenig interessanten „Styl des Auslands“ erbaut 
ist. Hier werde ich dem Unterprafekten yorgestellt. Derselbe unterliess 
naturlich nicht, noch an demselben Tage den Besuch zu erwiedern. 
Das Gebaude hat stark durch das vorjahrige Erdbeben gelitten. Allent- 
halben sind Risse im Mauerwerk und hblzerne Stfitzen sichtbar. Die 
Zahl der Schreibstuben und Beamten ist sehr gross. Die Ernteerzeug- 
nisse der Provinz, auch die Cocons, waren nach Jahrgangen hóchst 
sorgfaltig aufbewahrt und geordnet. In diesem Gebaude ist auch der 
Rathhaus-Saal der Provinz (Provinzial-Landtag), hóchst einfach, aber 
ganz zweckmassig.

Hierauf wurde noch ausserhalb der Stadt der Tempel der 500 
Rakan oder Jiinger von Buddha besichtigt. Die Bildsaulen, 2 Fuss 
hoch und grell bemalt, sind trotz ausserer Aehnlichkeit alle von ein- 
ander yerschieden und so mannigfaltig, dass nach japanischem Sprich- 
wort hier Jedermann das Abbild seines eignen Vaters finden kann.

Dann kam das Hauptstuck von Nagoya, das Schloss (O-shiro), 
1610 von 20 grossen Feudalherren errichtet ais Furstensitz fiir Jeyasu’s 
Solin, den Griinder der Owari-Familie. Der Baum zwischen dem ausseren 
und inneren Graben war friiher besetzt von den Wohnhausern der Ritter 
(Samurai) und enthalt jetzt die Quartiere der Besatzung. Der innere 
Graben ist neuerdings trocken gelegt und birgt einige Familien der so 
niedlich gefleckten japanischen Hirsche, die wir aus unserm zoologischen 
Garten genau kennen. Das Innere des Schlosses ist ganz und gar ver- 
wiistet, da im Beginn der jetzigen Regierung das Gebaude der Militar- 
verwaltung ubergeben wurde. Erst, ais es zu spat war, suchte man zu 
erhalten und zu bessern. Jetzt arbeitet der Maler und Holzschnitzer an 
der Wiederherstellung. Dank meiner guten Einfuhrung, bekam ich die 
Reste von Gemalden auf Goldgrund zu selien und die Rammas von 
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Hidari-Jingoro. (Ramma ist der zur Lufterneuerung durchbrochne 
Obertheil der Holzwand des Zimmers.) Hier hat der Kiinstler ausser- 
ordentlich naturgetreue Holzschnitzereien vom Kranich, Fasan, Halin und 
von der Schildkróte angebracht. Am besten erhalten ist der funfstóckige 
Thurm. Der Styl ist durchaus abweichend von dem unsrigen, aber docli 
recht gefallig. Zwei Spitzdacher, eines, einkleines, keines, 
das ist das Gesetz des Emporsteigens der fiinf Stockwerke. Hoch oben 
auf dem Dache blitzen weit iiber die Stadt fort die beiden goldnen 
Delphine, welche 1601 auf Kosten des beruhmten Kato Kiyomasa ver- 
fertigt wurden, desselben, der auch den Thurm errichten liess. Einer 
der beiden „drachenkbpfigen Fische“, die einander gegentiber an den 
beiden Ecken des Dachfirstes mit emporgerichtetem Kórper und Schwanz 
angebracht sind, wurde 1873 nach Wien zur Weltausstellung gesendet, 
versank auf der Heimfahrt mit dem franzósischen Dampfer Nil, wurde 
aber gliicklich wieder vom Meeresgrunde emporgebracht und unter dem 
Jubel der Bevólkerung wieder an seinem alten Platze aufgestellt. Die 
Hóhe der Thiere betragt gegen 9 Fuss, der Goldwerth beider wird auf 
180 000 Dollar beziffert. Einige Schuppen wurden jiingst gestohlen, 
aber von dem Kaufer, einem Goldschmied, wieder zuriickgegeben. Der 
Dieb soli auf einem riesigen Papierdrachen emporgestiegen sein. Das 
móchte ich fur eine Fabel halten.

Ich stieg im Thurm die Holztreppe empor bis zum obersten Stock- 
werk und erfreute mich der prachtrollen Aussicht auf Stadt und Land, 
iiber die unermesslichen Reisfelder bis an das Meer und die fernen 
Berge des heiligen Ise.

Nachdem ich drei Krankenhauser und die Medizinschule besucht, 
daselbst auch zusammen mit den japanischen Fachgenossen photographirt 
worden war, begab ich mich nach dem Theehaus zum Festessen, 
zu dem 80 Aerzte sich versammelt hatten. Ich wiirde iiber dieses 
kein Wort verlieren, mit Riicksicht auf die Beschreibung des vorigen, 
wenn nicht die Kunst Nagoya’s, wenigstens nach meinem Empfinden, 
in mancher Bezieliung die von Tokyo und Kyoto weit iiberragte. Zuerst 
wurde ich in das mit den iiblichen Zwergbaumen und Steinlaternen 
besetzte Gartchen des Theehauses gefiihrt und iiber die Briicke des 
unvermeidlichen Teiches auf ein kleines Inselchen und in das Garten- 
liaus desselben geleitet. Hier erhielt ich eine Tasse Thee zur Be- 
griissung. Um gleichzeitig mein Auge zu erfreuen, hatten sie mir 
einen schónen Theestrauch in einem grossen Blumentopf aufgestellt. 
An den Wanden des Saales, den sie mit Papierlaternen. sowolil 
rothen, ais auch prachtvoll bemalten aus Gifu, geschmiickt, waren alte 
und neue Gemalde aufgehangt, soviel sie dereń in der Stadt auftreiben 
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konnten: das thaten meine Freunde jedes Mai, nachdem sie gehort 
hatten, dass ich japanische Malereien mit Vergniigen betrachte.

Wahrend des japanischen Essens und nach demselben hórte ich 
einheimische Musik, namentlich einen beruhmten Flbtenspieler, welcher 
den Kranich nachahmte, und sah einheimische Tanze, die von Saiten- 
instrumenten und Gesang begleitet wurden.

Zuerst kam ein schóner und feierlicher Nationaltanz, der die 
Buddhapilger darstellte, von wiirdevoller und getragener Musik begleitet. 
Dann folgte der (Reis-) Erntetanz, ein hbchst anmuthiger, heiterer, 
ja schalkhafter Gebardentanz, von den 16 kleinen, prachtvoll bekleideten 
Kiinstlerinnen durch ihren eignen lebhaften Gesang begleitet. Ich 
muss gestehen, dass dieser Tanz mit seiner Musik mir lieber ist, ais 
zehn Stucke, wie Sullivan’s Mikado; dass ich mir diesen Tanz wieder- 
holen liess und der anwesenden Tanz-Meisterin durch einen dolmetschen- 
den Arzt meine grósste Zufriedenheit ausdriickte. Da offenbarte sich 
aber die japanische Harmlosigkeit. Die Frau hatte vielleicht noch nie 
von einem Europaer solches Lob yernommen; sofort entwickelte sie 
mir in fliessender Rede, Japan ware ein armes Land, wo sie mit 
den 16 Madchen, wegen der Seltenheit solcher Festauffuhrungen, nur 
kummerlich sich durchschliige; dass aber Europa gewiss sehr reich sei, 
und ich am besten thate, sie sammt ihrem Balletcorps nach Europa 
mitzunehmen und dort auf die Biihne zu bringen. Ich blieb voll- 
kommen ernst und erwiederte, dass ich zu meinem gróssten Bedauern 
diesen Plan nicht auszufiihren vermóchte, da ich leider noch vielfach 
umherreisen musste, ehe ich nach Europa zuruckkehren kónnte; hin- 
gegen nicht verfehlen wurde, in Europa des Ballets von Nagoya ruhmend 
zu erwahnen. Und damit war sie rollkommen zufrieden, und ich 
habe ja mein Wort gehalten. Von allem dem, was zwischen Tunis 
und Tokyo, in Aegypten, Indien, Japan ais Tanz von Weibern dem 
Reisenden vorgefuhrt wird, — zu Luksor in Oberagypten schrieb ich 
im Hause des amerikanischen Consuls, nachdem ich den beruhmten 
Leuchter-Tanz gesehen, in mein Tagebuch: „Schon ist bei uns anders“, 
— hat der Tanz zu Nagoya mein Kunstgefuhl am meisten befriedigt. 
Meine japanischen Freunde, denen ich dies mittheilte, meinten, dass 
die dort ubliche Musik munterer sei, ais im iibrigen Japan.

Hierauf folgte noch ein Schattenspiel; der Kunstler brachte mit 
den Fingern seiner von hinten beleuchteten Hand auf einem Seiden- 
papierschirm die Gestalt von Katze und Maus und dergleichen auf das 
tauschendste hervor. Danach kamen zwei (von Mannern dargestellte) 
keifende alte Weiber in aristophanischer Beweglichkeit und Komik 
und zum Schluss in dem dunklen Garten unter dem Jubel der zahl- 
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losen Zaungaste ein Feuerwerk, worin natiirlich Sikayama und Berg 
Fuji erschien, sowie eine deutsche Unterschrift ohne jeglichen 
Fehler, obwohl doch der Kunstler zweifellos keinen Buchstaben einer 
europaischen Schrift verstand.

Ich muss gestehen, dass erst an diesem Tage mir der rechte 
Geschmack fur einige japanische Kunstubungen zum Bewusstsein ge- 
kommen ist.

Nach Kyoto.

Die Eisenbahnlinie von Nagoya nach Kyoto wendet sich nordwest- 
warts durch eine liebliche Gegend, — Reisfelder, von fernen blauen 
Bergen im Vordergrund und zur Linken eingesaumt, und iiber den male- 
rischen Kisogawafluss — nach Gifu. Dieses Stadtchen ist beruhmt 
erstlich durch die grossen Mengen roher Seide, die hier gewonnen 
werden, zweitens durch die ausserordentlich dauerhaft und geschmack- 
voll aus Bambusstaben gearbeiteten, mit schbnbemaltem Papier iiber- 
zogenen Laternen und drittens durch die Kormoran-Fischerei. Der 
zu der Familie der Pelikane gehórige Seerabe oder Kormoran (Phala- 
crocorax carbo, 92 Centimeter lang, 150 Centimeter breit,) wird ge- 
fangen und zur Fischjagd abgerichtet, in Japan >) jedenfalls seit mehr 
ais 1000 Jahren, da diese Jagd bereits in einem Gedicht des Kojiki, 
der altjapanischen Chronik vom Jahre 712 n. Chr., erwahnt wird. 
Nachts werden die Fische durch Fackeln und Klappern angelockt, die 
Yogel schwimmen an Leinen und tauchen; ein geschickter Fischer im 
Boote halt bis zu 12 Leinen in der Hand und zieht denjenigen Vogel, 
der einen Fisch gefangen, an Bord des Kahns, um ihm die Beute 
abzunehmen. Die Vógel haben einen Metallring um den Hals, dass 
sie nur ganz kleine Fische verschlucken kónnen. Der Fang ist sehr 
eintraglich, da ein Kormoran binnen drei Stunden bis 450 Fische fangen 
kann. Allerdings miissen die Kormorane sehr sorgsam gepflegt und in 
den sieben Monaten, wo kein Fang ist, durchgefiittert werden. Diese 
Art des Fischfangs ist ein beliebter Gegenstand fur die Latemen-Maler, 
welche den Hintergrund auf der inneren Papierhulle anbringen, den 
Vordergrund auf der ausseren; so wird, wenn die Laterne angeziindet 
ist, eine sehr schóne Wirkung erzielt.

1) Angeblich auch in China. — Von den Hollandem wurde der Sport im An- 
fang des 17. Jahrhunderts nach Europa gebracht, nach England und Frankreich ver- 
pflanzt, und wird in Holland gelegentlich noch heute geiibt.

Hirschberg, Reise um die Erde. 10
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Ais wir in Gifu einige Minuten liielten, erschienen die Aerzte 
des Ortes und brach ten mir eine Sammlung dieser Laternen, die ich 
Tags zuvor in Nagoya bewundert, zum Geschenk.

Die Eisenbahnlinie steigt durch ein enges Thal zu einer kleinen 
Ebene, die mit Maulbeerbaumen bepflanzt ist. Zur rechten erscheint ein 
stattlicher, oben nackter Berg, Ibuki-yama (4300 Fuss hoch), einer 
der „sieben hohen Berge“, die schon in der alt-japanischen Arznei- 
mittellehre wegen ihrer Heilkrauter beruhmt waren. In der That 
sah ich auch an den Halteplatzen Bauern, die dort oben grosse Biindel 
frischer Krauter und Wurzeln gesammelt hatten. Weiterhin fahrt der 
Zug am Ostufer des Biwa-See’s entlang, den wir aber erst an seiner 
Siidseite, bei Baba-Otsu, zu Gesicht bekommen, dann durch einen 
Tunnel; sofort erscheinen die fichtenbekranzten Hiigel, welche 
die alte Mikado-Stadt Kyoto von allen Seiten umgeben.

Hier in dieser Gegend liegen die funf Stammprovinzen des japani
schen Reiches, darunter Yamato, wo seit uralter Zeit das Hoflager 
des Mikado gewesen: zuerst mit wechselndem Sitz, indem jeder neue 
Herrscher gerade so, wie in manchen mohammedanischen Landern, 
einen neuen Platz fur seinen Palast wahlte; vom Anfang des achten 
Jahrhunderts n. Chr. bis 783 zuNara; von 793 an zu Miyako oder 
Kyoto. Das erste Wort ist der japanische, das zweite der chinesische 
Name fur Hauptstadt. Die Stadt wurde sehr regelmassig angelegt, 
51/ss Kilometer breit von Ost nach West, 6 '/2 Kilometer lang von Nord 
nach Sud. '/15 der Flachę, in der Mitte der Nordseite, wurde fur 
den Palast des Herrschers (Heianjo = Friedensschloss) eingeraumt; 
von hier zog eine Strasse von 240 Fuss Breite senkrecht nach Siiden.

Auch die damit gleichlaufenden Nord-Siidstrassen wurden sehr breit 
angelegt und neun, welche die Namen Erste Strasse, Zweite Strasse 
u. s. w. fiihren, von Ost nach West. Also der Stadte-Plan und die 
Strassen-Bezeichnung waren vor 1000 Jahren so zweckmassig und ein- 
fach, wie derzeit nirgends in Europa, ja wie wir sie auch heutzutage 
nur seiten in den alten Erdtheilen rorlinden, wo auf das Bestehende 
so viel Rucksicht zu nehmen war, regelmassig aber in dem neuen und 
in dieser Hinsicht unbeschrankten America. In dem Palast zu Kyoto 
lebten im Kreise des Hofadels (Kuge), dem Volk verborgen, die 
gottlichen Mikado. Seit der Einfuhrung des Shogunats (1192 n. Ch.) 
waren sie in der Hand des wirklichen Herrschers nur willenlose Puppen, 
die oft genug, freiwillig oder einem sanften Zwange nachgebend, zuriick- 
traten, um ein beschauliches Mónchsleben in einem schónen Garten- 
haus zu fiihren, ganz besonders in den letzten 250 Jahren (1603 bis 
1868) zur Zeit der Tokuyawa Shogune. Der vorletzte Mikado brachte 
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in seinem weitlaufigen Palast seine Zeit mit der Pflege des No-Spiels 
hin. Der jetzige Mikado Mutsu Hito hat, in richtiger Wurdigung 
der Verhaltnisse, nachdem er die weltliche Herrschaft wieder erlangt, 
seinen Wohnsitz nach Tokyo verlegt, von wo aus Japan wahrend der 
Bluthezeit des Reiches kraftvoll regiert worden war.

So macht denn Kyoto heutzutage den Eindruck einer abgesetzten 
Hauptstadt, wie Versailles unter der heutigen Regierungsform Frank- 
reichs. Aber Kyoto ist immer noch die erste Stadt Japan’s im Kunst- 
gewerbe, in regelmassiger Bauart und Reinlichkeit der Strassen; und 
die dritte an Volkszahl: sie hat 279 000 Einwohner. (Im Mittelalter 
vielleicht das Doppelte. ') Noch werden Kunst und Wissenschaft ge- 
pflegt, aber Osaka und Kobe haben den Handel und die Ausfuhr an sich 
gerissen. Immerhin ist es fur den europaischen Reisenden die inter- 
essanteste Stadt Japan’s, welche in Palasten und Tempeln1 2 3 *) die 
gróssten Sehenswiirdigkeiten bietet und zu einem langeren Aufenthalt 
einladet, ais ihr gewbhnlich von dem mit seinen japanischen Fuhrer 
durcheilenden Globetrotter gewidmet wird.

1) Franz Xavier gab der Stadt 90 000 Hauser und 450 000 Seelen.
2) Kyoto hat 975 Buddha-, 93 Shinto-Tempel, und zusammen mit der nachsten 

Uiugebung gegen 3000 Tempel.
3) Die meisten Deutschen, dereń Reisebeschreibungen ich gelesen, wohnten auf

dem Hiigel. im Yaami-Hotel.

Ich selber habe eine inhalts- und genussreiche Woche hier zu- 
gebracht. (Vom 30. September bis 6. October.) Merkwurdig ist, dass 
Kyoto, der Sitz des Mikado, des Shinto-Horts, gleichzeitig die heilige 
Stadt der Buddhisten geworden und geblieben: das spricht fur 
einen Grad von Duldsamkeit der Ostasiaten, der uns Europaern bis 
heute noch unbekannt geblieben.

Fiir mich war die freundliche Fursorge meiner ehemaligen Zuhórer 
und der ubrigen Aerzte von entscheidender Bedeutung. Die altesten 
Klóster und Kirchen ófineten mir, wenn ich mit dem Hausarzt des 
Oberpriesters anklopfte, bereitwilligst ihre Pforten und gewahrten mir 
Einblick in die eifersuchtig gehiiteten Kunstschatze; ich habe einige 
Dinge gesehen, die vielleicht noch keines Europaers Auge erblickt hatte.

Schon der Empfang und das Geleit nach dem ziemlich guten 
Kyoto-Hotel,8) 20 Jinrikisha hinter einander, mit den schnellsten 
Laufern bespannt, so seltsam dies auch dem Auge des Europaers 
erscheinen mochte, erregte das freudige Staunen der Einheimischen, 
die in ihren Zeitungen stets iiber meine Reisen, Festessen und die 
dabei gehaltenen Reden unterrichtet waren, und erweckte den Neid 
eines amerikanischen Reisegefahrten, mit dem ich den stillen Ocean 

10*
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gekreuzt hatte. „Was kostet dieser prachtvolle Zug so gut gekleideter 
Japaner? Kann ich ihn nicht auch haben? Mein Fiihrer hat mir 
davon nichts gesagt.“ Ich erwiederte ihm, das konne er auch haben, 
und noch dazu ganz umsonst: er solle nur Universitatsvorlesungen 
halten, die den Japanern gefielen. Der Mann erinnerte mich an einen 
Californier, welcher in Korinth beim Fruhstuck mir die Frage vor- 
gelegt, ob er nicht Olympia kaufen konne, oder (da ich ihn auslachte) 
„wenigstens Delphoi.“

Der erste Nachmittag war einem Ausflug nach dem volksthum- 
lichsten Tempel der Stadt gewidmet, nach Sanjusangendo. Das 
Wort bedeutet „33 Zwischenraume“, namlich zwischen den Pfeilem. 
Der Tempel ist der Kwannon, der Góttin der Gnade gewidmet, der 
tausendarmigen, da die Gottheit mit tausend Mitteln fur den Sterb- 
lichen sorgt. In Wirklichkeit hat sie 40 Hande, welche buddhistische 
Sinnbilder halten, die Lotusblume der Reinheit, die Sonne, den Mond; 
eine Ast, um die Sorgen dieser Welt zu beseitigen, die metallene Btichse 
der buddhistischen Bettelmónche. Hóchst merkwiirdig ist im Innern des 
Tempels der Wald von 5 Fuss hohen vergoldeten Bildsaulen der Góttin, 
die reihenweise aufgestellt sind. Es sollen 33 000 sein, sind aber in 
Wirklichkeit nur 1000; die erste Zahl kommt heraus, wenn man die 
kleineren Gótterbilder an den Kópfen, Heiligenscheinen, in den Handen 
der gróssern hinzu rechriet. Auf dem Altar ist eine grosse sitzende Figur 
von Kwannon, darum einige vom Alter geschwarzte, sehr gut gearbeitete 
Holzbildsaulen von Heiligen. Der Tempel ist 1132 gegrundet, 1165 
von dem ehemaligen Mikado Go-Shirakawa ausgeschmiickt, 1266 und 
1662 (nach Feuersbriinsten) neu aufgebaut, das letzte Mai von dem 
Shogun Yetsuna.

Folglich hat Kampfer (1690—1692) die jetzige Gestalt des 
Tempels gesehen und abgebildet. Auf seiner Zeichnung ist eine merk- 
wiirdige Sitte der alten Zeit dargestellt: die Bogenschiitzen ubten sich, 
von einem Ende der Vorhalle bis zum andern zu schiessen. Das Ge- 
baude hat die achtungswerthe Lange von 389 Fuss, bei 57 Fuss Breite. 
Heutzutage sieht man keine Bogenschiitzen, aber ein lustiges Gewiihl 
grosser und kleiner Kinder, unter denen iibrigens mehr und beharr- 
lichere Bettler sind, ais ich sonst irgendwo in Japan gefunden.

Der genannte Go-Shirakawa litt an heftigem, schier unheilbarem 
Kopfschmerz. Ais er hier im Tempel bis Mitternacht betete, erschien 
ihm ein Mónch und theilte ihm mit, dass er, der Mikado, in einem 
friiheren Dasein der Mónch Renge-bo gewesen sei, dessen Schadel 
jetzt in einem Flusse liege und durch einen daraus emporgewachsenen 
Weidenbaum von dem Windę erscliuttert wurde. Daher der Kopf- 
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schmerz! Ais der Fiirst erwachte, liess er den Schadel an der ihm 
genannten Stelle aufsuchen und dem Hauptbildniss der Kwannon ein- 
verleiben. So wurde er geheilt. Man sieht, die japanischen Priester- 
Aerzte kannten die Wirkung des Tempel-Schlafes so gut wie die 
griechischen, dereń Gebahren Aristophanes so ergótzlich beschrieben.

In der Nachbarschaft ist eine grosse Buddha-Bildsaule (Daibutsu) 
aus Holz, 58 Fuss hocli, nur Kopf und Schulter, aber grundhasslich, 
1801 durch einen Kaufmann aus Osaka errichtet, an derjenigen Stelle, 
wo einst Hideyori, Yeyasu’s Mitbewerber um den Thron, auf dessen 
listigen Rath sein ganzes Vermógen auf den Bau einer 58 Fuss hohen 
sitzenden Bronzebildsaule des Buddha yerschwendet, die schon 1662 
mitsammt dem umgebenden Tempel durch ein Erdbeben zerstórt und 
— zu Kupfermunzen eingeschmolzen worden.

Neben dem Daibutsu hangt eine der beiden gróssten Glocken 
Japan’s, 14 Fuss hoch, 9 Zoll dick, 9 Fuss im Durchmesser,') 63000 kg 
schwer, gleichfalls von Hideyori. Die japanischen Glocken sind Hohl- 
cylinder mit oberer Kuppel ohne die untere Erweiterung der unsrigen. 
Sie werden angeschlagen durch einen aufgehangten Holzbalken, den 
man einmai mit grosser Kraft dagegen schwingt. Der Klang ist 
sehr schon, das Nachklingen dauert eine volle Minutę. Leider ver- 
wenden die Japaner heutzutage, z. B. im Eisenbahndienst, die weit 
hasslicheren Glocken Europas.

Eine Strasse, zu beiden Seiten dicht besetzt mit Laden voll irdener 
Spielwaaren fur die Kinder, leitet empor zu einem Hiigel mit schóner 
Aussicht und zu dem Tempel Kiyomizu-dera, der geburtshelfenden 
Kwannon gewidmet, und darum stets bei Tag und bei Nacht von 
Frauenschaaren helagert. Durch ein zweithoriges, hohes Gitter kommt 
man vorbei an kleineren Schreinen zu dem Haupttempel, der in ab- 
sichtlicher Einfachheit prangt, mit unbehauenen Holzsaulen und nacktem 
Flur. Der Schrein mit der 5 Fuss hohen Bildsaule der Kwannon 
wird nur alle 30 Jahre einmal geóffnet.

Am Abend besuchte ich mit sammtlichen Deutschen, die gerade 
in dem Hotel yerweilten, sieben an der Zahl, darunter ein Ehepaar aus 
Canton, die Theaterstrasse von Kyoto, die dicht bei unserm Hotel

1) Also weniger weit und hoher, im Ganzen schlanker, ais bei uns, wo die 
grosste Weite das 15fache, die Hóhe (aussen schrag an der Glocke gemessen) das 
12faehe der Metallstiirke am Schlagring betragt. Unsere grosste, die Kaiser- 
glocke im Dom zu Koln (1875), ist 3,25 m hoch und 26 250 kg schwer; also 
bedeutend kleiner ais die zu Kyoto. Grosser, aber nie benutzt ist Z ar-Kol okol 
zu Moskau (5,8 m hoch, 200 000 kg schwer); und eine eiseme zu Peking vom 
Jahre 1403: 4,5 m hoch und 65 000 kg schwer.
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liegt. Das ist ein seltsamer Anblick. Haus bei Haus Theater, Bogen- 
schiessstand, Wurfelbude, Theehaus; Alles mit den zierlichen Latemen 
auf das festlichste erleuchtet, die Strassen gedrangt voll von der fróh- 
lichen Menge, Gross wie Klein an den namlichen Nichtigkeiten sich 
erfreuend. ' Das Theater fesselte uns nicht lange, da es ziemlich ge- 
wóhnlich war, und wir das Stiick trotz der Erlauterungen des mit- 
genommenen Ftihrers nicht verstanden.

Achtungswerth sind die Leistungen der Gaukler; diese Leute sind 
nicht bloss sehr geschickt, sondern auch ausnehmend kraftig; einer 
balancirt mit den Fussen einen grossen Holzkubel, in dem ein Baum 
und auf dessen Aesten zwei oder drei Menschen sich betinden.

Eigenartig ist das Gliicksspiel. Man kauft ein Loos, das zu sechs 
Ziehungen berechtigt, und holt kleine japanische Kinder heran; ein dickes, 
dichtes Biindel von Faden mit kleinen Handgriffen hangt herab; das Kind 
ergreift einen und zieht; an dem Faden hangt entweder ein Spielzeug ais 
Gewinn oder eine Niete. Nur eines storte das Vergnugen in Ostasien, 
die englische Inschrift, dass vór Taschendieben gewarnt wird.

Der folgende Tag war den Palasten gewidmet.
Der des Mikado (Gosho genannt), 798 n. Chr. erbaut, wieder- 

holentlich durch Feuer zerstórt1) und neu erbaut, das letzte Mai 1854 
im alten Styl wieder aufgerichtet, seit 1868 nicht mehr bewohnt, be- 
deckt 26Acres1 2) (= 10 ha) und ist von einem niedrigen geglatteten Erd- 
wall mit sechs Thoren umgeben. Von den Schwierigkeiten, welche die 
Palastbeamten manchem Reisenden bereiteten, habe ich nichts verspurt. 
Man zeigt den auf den Namen lautenden Erlaubnissschein, wird in ein 
kleines Haus gefuhrt, das ais Empfangshalle dient, und zeichnet seinen 
Namen in das ausliegende Buch. Von hier aus begleitete uns ein 
hóherer Beamter von sehr wurdevollem Benehmen, in japanischer 
Tracht, den Facher in der Rechten, zu den verschiedenen Gebauden, 
welche uber die grosse Flachę zerstreut sind.

1) Ich sah ein grosses japanisches Gemalde, welches Feuersbrunst im kaiser- 
lichen Palast und Gewiihl der Fliehenden darstellte.

2) 1 Acre = 4O’/2 Ar, 1 Ar = 100 Quadratmeter.

Zuerst nach Seirybden, das heisst die kuhle Halle. Das Ge- 
baude (63 X 36 Fuss) ist aus dem Holze des heiligen Baums (hinoki, 
chamaecyparis), aus dem auch die Shinto-Tempel gebaut sind, und 
macht mit seinen rothgestrichenen Pfeilern und dem dicken Schindeldach 
(aus der Rinde desselben Baumes) einen hóchst feierlichen Eindruck. 
Ursprunglich war es der Wohnsitz des Mikado, spater aber wurde es 
nur zu Festlichkeiten benutzt. In einer Ecke bestelit der Fussboden
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aus Cement, worauf jeden Morgen frische Erde gestreut wurde, so dass 
der Fiirst, ohne das Haus zu verlassen, seinen Vorfahren auf erdigem 
Grunde die vorgeschriebenen Opfer darbringen konnte.

Der Thron ist eine Erhohung, mit Seidenvorhangen, der eigent- 
liche Sitz eine Matte.

Durch grosse, leere Hófe werden wir weiter gefuhrt nach Shi- 
shin-den, d. h. erhabene Purpur-Halle. Hier ist auf einer Er- 
hóhung der wirkliche Thron mit Seidenvorhangen und einem Sessel. 
Die Vornehmsten (Prinzen) sassen in dem Saal, die weniger Vornehmen 
standen, entsprechend den 18 Rangklassen, — auf den 18 Treppen- 
stufen, die in den Hof hinabfuhrten. Dort standen oder lagen die 
letzten, Ji-ge genannt, d. h. nieder in den Staub.

Von hier kamen wir nach des Mikado's Studirzimmer, wo ihm 
Vorlesungen gehalten, und Musik und Dichtkunst gepflegt wurden, in 
der Nahe auch das No-Spiel. Hier sind prachtvolle Schrankę und

1, 2, 3 ist der Tisch; 4, 5, 6, 7 der Schrank in der Nische des 
japanischen Studirzimmers. 4, 5, 6, 7 sind schón bemalte Schiebe- 
thuren, 5 und 6 vor 4 und 7 hervorstehend; alle nicht durch hervor- 
ragende Knópfe, sondern durch metallisch eingelegte Vertiefungen, in 
welche der Finger eingesetzt wird, nach der Seite zu schieben.

Die Anwendung der gleitenden Wandę ist auf der folgenden Figur 
in einem wagerechten Durchschnitt .dargestellt.

1 und 2 sind viereckige, schwarz lackirte Pfeiler; 3 und 4 die 
Planken, die in den yorderen Rillen laufen; 5 und 6 die der hinteren.
Die Anordnung der Rillen wird klar aus dem senk- 
rechten Durchschnitt nebenstehender Figur.

Bewegt werden diese Thiiren durch hóchst ge- 
schmackvolle Schnurschlingen.
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Die Gemalde in diesen Raumen sind chinesische Landschaften, 
Chrysanthemum, wilde Ganse, die durch kraftige Hervorhebung der 
Zahne sogar recht wild aussehen.

Schliesslich kamen wir nach der eigentlichen Wohnung und den 
Behausungen des Gefolges.

Der Balast des Shogun, 1601 von Jeyasu ais Absteigeąuar- 
tier gegrundet, hiess auf japanisch Nijo-no-Shiro, d. li. Nijo- 
B u r g. In der That, prachtvoll im Innern, sieht er von aussen wie eine 
Festung aus. Im Jahre 1868 hat hier der jetzige Mikado, in seine 
vollen Rechte wieder eingesetzt, in Gegenwart des Staatsraths einen 
feierlichen Eid abgelegt, dass er in Uebereinstimmung mit der óffent- 
lichen Meinung und der zu erwahlenden Volksvertretung regieren werde. 
Hierauf wurde der Palast ais Regierungsgebaude des Bezirks von 
Kyoto benutzt, und, nachdem etliche von den herrlichen Kunstwerken 
unersetzliche Schadigung erlitten hatten, 1883 wieder ais Sommer- 
palast des Mikado ubemommen und 1885/86 ausgebessert. Damals 
wurde das Wappen des Shogun (Awoi-mon, die drei Haselwurz-Blatter) 
an allen Thurbeschlagen ersetzt durch das des Mikado, die 16blattrige 
Chrysanthemumbluthe (Kiku-no-hana-mon). Leider sind die neuen 
Metallbeschlage wahres Blech gegen die alten!

Eine cyclopische Mauer bildet die Umwallung des Schlossgebietes. 
Das machtige Thor mit vergoldetem Schnitzwerk und Metallbeschlag 
bleibt verschlossen; der Reisende muss durch ein bescheidenes Seiten- 
pfórtchen eintreten; dann durch einen Hof und ein zweites Thor, das 
dem ersten ahnlich ist, in ein Wartezimmer, wo er wieder seinen 
Kamen in das Buch eintragt.

Nunmehr werden wir durch eine Reihe von saalartigen Gemachern 
gefuhrt; die Wandę sind mit grossen Gemalden (von Palmbaumen, 
Tigern, Riesen-Adlern) auf Goldgrund bedeckt. Der obere durchbrochene 
Theil (Ramma) zeigt ausgezeichnete Holzschnitzereien, einige von Hidari 
Jingoro, z. B. Fasanen: dabei auf beiden Seiten ganz verschieden. 
Die Deck en, soweit sie erhalten sind, lassen hóchst geschmackvolle 
Verzierungen erkennen. Sehr beriihmt war ein Gemalde, der nasse 
Reiher, der betrubt auf dem Seitenrand des Kahnes sitzt. Auf 
diese Wandstelle hatte der Prafect friiher seine Bekanntmachungen 
ankleben lassen!

In dem riesengrossen Audienzsaal sind die machtigen vergoldeten 
Wandę nur mit dustern Fichten, ganz ohne Beiwerk von Mensch und 
Thier, bemalt. In diesem Palast, von dem leider nur ein Theil er
halten ist, vergisst man die landlaufige Ansicht, dass die japanische 
Kunst nur Kleines und Niedliches schaffe. Die Wirkung ist grossartig, 
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ja uberwaltigend. Die Anlage und Ausstattung dieses Schlosses ent- 
sprach der Hoheit der Fiirsten, die einst darin walteten.

Nach kurzer Friihstuckspause setzte sich unser Zug wieder in 
Bewegung, um erstlich Porzellan- und Seiden-Fabriken,1) 
zweitens KI ós ter und Kirchen zu besichtigen.

1) Kyoto ist beruhmt durch seine Brocate, Damaste, Seiden- und Sannntgewebe. 
18 000 Seidenweber in Kyoto und Umgebung schaffen jahrlich fiir 20 Millionen Yen 
Gewebe. 1888 fiihrte Japan fiir 28 Millionen Yen Rohseide aus und fiir 1 600 000 Yen 
Seidengewebe.

Kurodani, ein Kloster der buddhistischen Jodo-Secte, im 
13. Jahrhundert n. Chr. begriindet und im 18. Jahrhundert umgebaut, 
liegt reizvoll an der Seite eines Hiigels. An diesem Ort ward der 
japanische Saulus zum Paulus: Kumagai Naozone, ein tapferer Krieger, 
hatte in einer Schlacht bei Kobe (1184 n. Chr.) einen edlen Jungling 
aus dem feindlichen Clan, Atsumori, iiberwaltigt; reisst ihm den 
Heim ab, um ihm das Haupt abzuschlagen; wird von dem edlen Ant- 
litz tief ergriffen, — wie die Jungfrau von Orleans bei dem Treffen 
mit Lionel, — uberwindet das Mitleid und tódtet den Jungling, der 
heldenmuthig, ohne zu klagen, dem Schicksal sich unterwirft. Aber 
Naozone findet furder keine Ruhe, er legt sein Schwert nieder in 
dem Tempel von Kurodani und widmet den Rest seines Lebens dem 
Gebet fiir A t s u m o r i. Die Begebenheit bildet den Gegenstand eines 
geschichtlichen Schauspiels der Japaner.

Am Eingang des Klosters stehen zwei wundervolle Fichten. Die 
Zweige der einen sind durch Stiitzen wie ein Facher ausgebreitet, die 
der andren, an welcher Naozone seine Waffen aufhing, wie ein Lotos- 
blatt gestaltet. Die Japaner treiben eine wahre Orthopaedie der 
Baume.

Der Altar strotzt von Gold. Ein vergoldeter Schrein enthalt die 
Bildsaule des Kloster-Griinders Honen Shonin; ein Gemalde auf einem 
Gang hinter dem Altar hat die (auch bei uns im vorigen Jahrhundert 
so beliebte) Eigenschaft, den Beschauer grade anzublicken, wo letzterer 
auch sich hinstellt. Neben dem Altar hangen zwei Kakemonos. Das
eine ist ein Gemalde und stellt Man dar a dar, das Paradies der
Buddhisten mit den zahlreichen Heimstatten der Seligen. Das andere 
ist eine Stickerei aus dem Jahre 1669 und stellt dar den Eintritt
Buddha’s in Nirwana (N e h a n z 6). Buddha liegt ausgestreckt auf
einem niedrigen Lager: Gótter, Menschen, Thiere stehen rings herum 
und bezeugen ihm anbetende Bewunderung.

Mit Zuvorkommenheit zeigen uns die Priester auch die inneren 
Gemach er und dereń zahlreiche Gemalde, z. B. die Geschichte des



154
Griinders, in chinesischer Manier; 50 Buddhas, dereń Kórper und 
Heiligenschein lediglich aus den chinesischen Buchstaben des Gebet- 
anfangs (Namu Amida Butsu) besteht, u. dgl. mehr, endlich auch das 
Riesenschwert von Naozone.

Ueber einen schóngelegenen, an dem Hiigel emporsteigenden und 
mit zahlreichen Bronze-Bildsaulen von Buddha geschmuckten Kirch- 
hof gelangen wir zu dem grossen Tempel Sliinnyo-do.

Die Inschrift, von dem beriihmten Schónschreiber und Heiligen 
Kobo Daishi (774—834 n. Chr.), hat einen fehlerhaften Buchstaben. 
Daher das japanische Sprichwort: mitunter irrt sich auch Kobo; ganz 
ahnlich dem rómischen: mitunter schlaft auch Homer.

Ginkakuji, das silberne Gartenhaus, liegt jenseits der 
Nordostgrenze von Kyoto in einem Dorfe.

Hierher zog sich 1479 n. Chr. Yoshimasa zuriick, nachdem er die 
Wurde des Shogun niedergelegt. Noch heute zeigt man die Platze, wo 
er philosophirte, wo er den Mond bewunderte u. s. w. Der Garten 
lehnt sich an einen diclit mit Fichten bewachsenen Hiigel, sieht darum 
naturlicher aus, ais die meisten in Japan, und bietet eine angenehme 
Erholung. Das Gartenhaus ist stark verfallen und war nie mit Silber 
belegt, da Yoshimasa eher starb, ais er seinen Plan ganz durchfuhren 
konnte. Hier wurden die beruhmten Thee-Ceremonien erfunden. 
Der Priester, welcher ais Fiihrer dient, bewirthet den Reisenden mit 
einer Tasse Thee, die man aber ohne Ceremonien nehmen darf.

Nachdem wir noch das Nanzenji-Kloster besucht, mit seinem 
Riesenthor, und den vergoldeten Bildsaulen von Shaka und zwei andero, 
dereń Namen wir weniger leicht behalten; kam einmal zur Abwechs- 
lung ein weltliches Schaustuck, der Canal des Biwa-See.

Biwa heisst Guitarre. Der Biwa-See, nach japanischer Ueber- 
lieferung im Jahre 286 v. Chr. durch ein Erdbeben plótzlich entstan- 
den, wahrend gleichzeitig Berg Fuji aus der Ebene sich emporhob, ist 
etwa 36 englische Meilen lang und 12 breit, ungefahr so gross, wie 
der Genfer See. Er liegt mit seinem Wasserspiegel 100 Meter uber 
dem Meer, hat eine grósste Tiefe von 100 Metern, zahlreiche flachę 
Stellen, und einzelne kleine Felseninseln. Seine acht Schón- 
h e i t e n werden von der Dichtkunst und der Malerei der Japaner 
rerherrlicht. Sein natiirlicher Auslass ist ein Fluss, der vom Sud- 
ende des See's beginnt, erst ais Seta-gawa, dann ais Uji-gawa, 
und schliesslich, ais Yodo-gawa, bei Osaka in die gleichnamige Bucht 
strómt.

Ein Nebenfluss ist der Kamo-gawa, der Kioto bewassert und siid- 
lich von der Hauptstadt, bei Fushimi, in den Yodogawa sich ergiesst.
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Zu diesem naturlichen Auslass kommt noch ein kiinstlicher, der Biwa- 
Canal, von einem japanischen Studenten der Ingenieurschule ersonnen 
und auch unter seiner Leitung 1885—1890 ausgefiihrt, fur l‘/4 Mil
lionen Yen, von denen der Mikado ein Drittel gespendet. Der Canal 
besteht aus zwei Zweigen, dem einen fur die Schifffahrt, dem andern 
fiir kunstliche Bewasserung und zur Krafterzeugung. Der erste ist 
gegen 7 Kilometer lang, der zweite etwas iiber 5 Kilometer, der Fali 
betragt 193 Fuss. Der Hauptcanal fiihrt von dem See in den Kamo- 
gawa; aber dicht vor Kyoto ist eine stark geneigte Ebene, iiber welche 
die Schiffchen mittelst einer Drahtseilbahn, dereń bewegende Kraft von 
dem Wasser des oberen Canalabschnittes geliefert wird, abwarts be- 
fórdert werden, zu einem offenen Canal mit einer Schleuse.

Obwohl nur kleine Schiffe passiren kbnnen, ist es doch ein hiibsches 
Werk, ein beredtes Zeugniss von der Schnelligkeit, mit welcher Jung- 
Japan die Errungenschaften der neuen Naturforschung annimmt. In 
Stambuł, Aegypten, Klein-Asien sind alle Werke der Art ausschliess- 
lich von Europaern hergestellt.

Noch eine Bemerkung móchte ich machen. Wie man vor der 
Ausfiihrung des Suez-Canals zur Zeit des ersten Napoleon die un- 
begriindete Furcht hegte, dass in Folgę eines hoheren Wasserspiegels 
im rothen Meer Unteragypten bis zum Mittelmeer unter Wasser 
gesetzt werden kónnte; so fiirchtete man in Japan, dass durch den 
Canal der herrliche Biwa-See abfliessen und mit seinen acht Schón- 
heiten und der reichen Ernte von Fischen und Tang ganz austrocknen 
konne. Selbstverstandlich ist das Niveau des See’s gar nicht geandert 
worden; der Canal ist weit schmaler ais der naturliche Ausfluss. Mit 
Vergniigen wanderten wir iiber einen bedeckten Theil des Canals und 
wiirdigten die japanischen Leistungen im Wasserbau.

Den Beschluss der Betrachtungen machte wieder ein Kloster, das 
hauptsachlichste der buddhistischen Jodo-Secte, Chion-in, auf 
einem Hiigel wie eine Festung belegen.

Das Kloster ist 1211 n. Cbr. gegriindet von dem frommen und grund- 
gelehrten Honen Shonin, der eine besondere Lehre begriindet, von 
der Erlósung oder dem Wege zu dem reinen Land. (Japan. Jodo, im 
Sanscrit Sukhavati, d. i. der Himmel von Amida.) Vier Mai ist 
das Gebaude vom Feuer zerstórt worden und riihrt in seiner gegen- 
wartigen Gestalt her von Jeyasu (1603) und Jemitsu (1630).

Eine breite Allee fiihrt zu einem machtigen 80 Fuss hohen Thor- 
weg, in dessen zweitem Stockwerk lebensgrosse Holzbildsaulen von 
Shaka und seinen Jiingern zu bewundern sind, sowie eine herrliche
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Aussicht uber die Stadt, uber die hugelige Landschaft mit zahlreichen 
Wohnhausern und auf den Wald. Ich weiss nicht, ob es zufallig oder 
absichtlich geordnet ist; aber das Bild des letzteren war sehr eben- 

* massig und malerisch, ich sah die folgende Ordnung: Fichte, Bambus, 
Laubholz, Bambus, Fichte. Die 1633 n. Chr. gegossene grosse 
Glocke (10,8 Fuss hoch, 9 Fuss weit, 74 Tonnen schwer) wird seit 
Kurzem mittelst einer Maschine bedient, welche den machtigen Holz- 
balken zum Anschlag bewegt. Der Haupttempel, 167 x 138, 94 Fuss 
hoch, ist das grosste Gebaude in Kyoto. Der Altar ist dem Grunder 
gewidmet; vor ihm stehen metallische Lotuspflanzen von 21 Fuss Hbhe 
in Bronzegefassen.

In dem zu dem Kloster gehbngen Palast, den Jemitsu erbaut 
hat, sind beruhmte Gemalde der Kano-Schule: die Katze, welche den 
Beschauer anblickt, wo er auch stehen mag; der Sperling, der angeb- 
lich, ais die Wand schon bemalt war, durch das Zimmer fiog und nun 
auch abgebildet wurde.

Der folgende Tag war, der Abwechslung halber, einem Ausfiug 
gewidmet und zwar nach den Wasserfallen des Katsura-gawa.

Fruh um 8 Uhr brach ich auf in zweispanniger Jinrikisha, dereń 
Kasten vorsorglich das Fruhstuck nebst Getrank (Flaschenbier) barg; 
mit zwei jungen Aerzten, die mich nicht allein lassen wollten, und 
dem Fuhrer, der eigentlich Naclifolger war und den ich nur angenommen, 
um den Collegen zu zeigen, dass ich Fiihrerdienste von ihnen nicht 
beanspruchte.

Die Fahrt geht westlich durch die ausgedehnte Stadt und die 
dicht anschliessenden Dórfer, zwischen Feldern, die besser aussehen 
ais riechen, da allenthalben kleine Dunggruben eingerichtet sind; im 
guten Schritt einen Hugel empor, durch einen hiibschen, neuen 
Tunnel (ahnlich dem vom Posilip bei Neapol, nur kurzer,) und im Ga- 
lopp bergab nach dem Dorfe Hodzu, 14 englische Meilen von Kyoto, 
wo die Wasserfalle beginnen. Auch die bergige Gegend war sehr 
belebt; Menschen und Ochsen ziehen kleinere oder grbssere Karren, 
bergauf mit Reis, bergab mit Holz und Kohlen.

Bei Hodzu werden die Jinrikisha mit in das grosse, aus zoll- 
dicken biegsamen Brettern, ohne Rippen, zusammengefugte Boot ge- 
nommen. Das letztere wird mit Grashalmen gelenkt, namlich mit 
langen Bambusstaben. Der Fluss dringt zwischen die Berge, die allent
halben steil, mitunter fast senkrecht emporsteigen, an den Wanden 
einzelne Fichten tragen, oben dicht (mit Fichten, Buchen, Bambus) 
bewaldet sind. Unsere Thalfahrt betragt 13 englische Meilen und 
dauert zwei Stunden, zur Ruckfahrt braucht das Boot sechs Stunden
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und wird mittelst Seilen getreidelt. Wir begegnen vielen Frachtbooten, 
die so fiussaufwarts fuhren. VonZeit zuZeit kommen Stromschnellen, 
die trotz ihrer hochtrabenden Namen, wie Lówen-Rachen, niclit im 
mindesten gefahrlich oder nur aufregend, sondern eher belustigend sind, 
— gerade so wie die an dem ersten Cataract des Nil. In dem ausser- 
ordentlich schon gelegenen Theehaus zu Arashiyama ruhen wir aus1) 
und erfreuen uns des mitgebrachten Fnihstucks.

1) Jugendliche Globetrotter haben die Aufwarterinnen der Theehiiuser ais aus- 
nehmend frech beschrieben. Ich habe das nicht beobachtet. Ais wir nahten, ver- 
neigten sich die am Eingang stehenden Madchen und riefen: „Ruhen Sie aus, meine 
Herren, unter dem Dach dieses niedrigen Hauses. Sie diirften erschopft sein von der 
langen Reise.“ So iibersetzten es mir meine jungen Freunde.

Auf der Heimfahrt in Jinrikisha lernte ich die Richtigkeit des 
Satzes kennen: Kein Tag ohne Tempel. Das gilt fiir den Reisenden 
in Japan, wie in Rom.

Wir besuchten zunachst Kitano Tenjin. Dieser Tempel ist 
dem Tenjin Sama geweiht, dem beriihmten Minister und Gelehrten, 
der 901 n. Chr. in Ungnade fiel und, ais Viceprasident nach der Insel 
Kiushiu verbannt, daselbst 903 verstorben ist. Er wird unter anderem 
auch ais Gott der Schónschreibekunst verehrt. Da er auf einer Kuh 
zu reiten liebte, findet man verschiedene Bildsaulen dieses Thieres auf 
dem Tempel-Grund. Sehr seltsam ist eine Art von Schuppen, unter 
dessen Dach zahlreiche, hieher gestiftete Bilder aufgehangt sind; die- 
selben schienen von verschiedenem, zum Theil rechtzweifelhaftem Werthe 
zu sein. Manche sind wie gespickt von Papierkugelchen. Die Glaubigen 
kauen ein Stiick Papier und speien dasselbe gegen das Bild; wenn 
es haftet, ist der Heilige gnadig und zur Gewahrung der Bitte geneigt.

Unablassiges Gewiihl fróhlichen Volkes fiillt die Raume dieses 
der Ryobo Shinto-Secte gehórigen Heiligthums, in dem zahlreiche Thee- 
hauser zum Verweilen einladen.

Weit vornehmer ist Kinkakuji, ein Kloster der buddhistischen 
Zen-Secte. Kinkaku heisst goldenes Gartenhaus. Das war das 
Vorbild fiir das silbeme (Ginkaku), von dem ich schon gesprochen. Im 
Jahre 1397 n. Chr. zog sich Yoshimitsu hierher zuriick, nachdem er 
drei Jahre zuvor die Wiirde des Shogun seinem jungen Sohn iibergeben; 
schor sein Haupt, zog die Kutte eines buddhistischen Mónches an und lebte 
in Zuruckgezogenheit, aber doch unter lebhafterTheilnahme an den Staats- 
geschiiften: genau so, wie sein unbewusster Nachahmer Karl der Fiinfte 
(1556—1558) zu San Yuste in Estremadura, und wie der grosse Jeyasu.

Noch steht aufrecht, wiewohl schon yerwittert, das alte Garten
haus, 33x24 Fuss, dreistóckig, mit Bildsaulen des Griinders und
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Amida’s im Innern, fast erloschenen Wandgemalden und mit Spuren 
der dicken Vergoldung an den Wanden des Ober-Stocks, sowie mit 
einem 3 Fuss hohen Phónix auf dem Dach. Reizvoll ist der stille 

'* Garten mit seinem See, dessen Ufer und Inselchen fichtenbekranzt sind, 
und dessen Wasser uralte, gierige Karpfen birgt, die sofort zum Futter- 
platz schwimmen, sowie ein Fremder naht. Eine Pinie in Dschunken- 
form wird von den Japanern besonders schon gefunden. Der Reisende 
zieht die Gemalde in den Wohnraumen vor: mit Staunen erblickt er 
lustige Scenen, z. B. Kinder, die auf einen Elephanten emporklettern 
und mit Hunden spielen, in der Art wie Murillo — in Japan sie 
gemalt haben kónnte; mit Bewunderung chinesische Kleinmalerei. Der 
Priester bewirthet uns wieder mit Tliee und verabschiedet sich mit 
grosser Hóflichkeit.

Die Fahrt iiber den B i w a See (am 3. October) war darum be
sonders genussreich und ergiebig, weil der kleine Dampfer uns aus- 
schliesslich zur Verfugung gestellt war. Mit meinen zwei unermudlichen 
Collegen fuhr ich nach Otsu, woselbst die Aerzte des Ortes mich em- 
pfingen und der Erste (Dr. Muradsi) die Fiihrung ubernahm. Hóchst 
drollig war es, wie jeder Mensch im Orte ihn mit rechtwinkliger Neigung 
des Kórpers begriisste: die japanische Mutter, die das Kleine auf ihren 
Riicken gebunden tragt; derVater, der ein schon grosseres Kind auf dem 
Arm halt, die Kleinen dabei durchaus ruhig und artig, ohne im gering- 
sten zu schreien, und das zwanzig Mai hintereinander in jeder Gasse!

Der Biwa-See hatte zwar zur Zeit nicht den hellgriinen Wasser- 
spiegel, den R e i n riihmend hervorhebt, da eben der Himmel ein 
wenig bewólkt war, aber doch hóchst reizvolle Ufer; er ist hier, an 
seinem Sudende von niedrigen, bewaldeten Bergen umgeben, welche 
die Gestalt von Vulkanen besitzen.

Wir fahren fort, — erst unter der neuen Eisenbahnbrucke, dann 
unter der alten Briicke von Seta, die den Fluss Setagawa da iiber- 
spannt, wo er aus der Stidost-Ecke des See’s herrorkommt. Eine Brucke 
hat hier, am Nakasendo, der Gebirgs-Heerstrasse zwischen Kyoto 
und Tokyo (aus dem achten Jahrliundert n. Chr.), seit uralter Zeit 
bestanden. Die jetzige ist erst im Jahre 1875 wiederhergestellt. Es 
ist eine Doppelbrucke, da in der Mitte des Flusses eine Insel liegt, 
von 215 576 Fuss Lange, auf hólzernen Jochen ruhend. Die Briicke
ist beruhmt in Sagę und Geschichte. Hier hat, nach alten Maren, 
der kiihne, auf Abenteuer ausziehende Ritter das hundertfiissige Un- 
geheuer besiegt und zum Lohn von einem dankbaren Zwerge den Sack 
mit Reis empfangen, der nie leer wurde, so oft er auch daraus seine 
Nahrung entnahm.
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Um den Besitz dieses wichtigen Uebergangs ist in geschichtlicher 
Zeit so manch’ blutiger Strauss gefochten worden.

Wir dampfen eine kurze Strecke flussabwarts und landen bei dem 
beruhmten Kloster Ishiyama-dera. Der Name heisst wórtlich 
Felsbergtempel und riihrt her von einigen abenteuerlich gestalteten 
schwarzen Fels-Steinen und Riicken, die inmitten des Tempelgrundes 
hervorragen und von den findigen Priestern mit Gescliick zur Ver- 
schónerung ihrer Gartenanlagen benutzt worden sind. Gegriindet ist 
das Kloster 749 n. Chr., umgebaut 1078 und am Ende des 17. Jahr- 
hunderts. Der Haupttempel auf dem Gipfel des dichtbewaldeten 
Hugels ist der Kwannon gewidmet und zeigt das Gótterbild von 16 Fuss 
Hohe, in dessen Innem der eigentliche Gegenstand der Verehrung, 
eine Bildsaule von nur 6 Zoll, verborgen liegt. Vor dem Altar hangen 
Gebet-Mtihlen, die ungefahr so gedreht werden, wie unsere Kaffee- 
Miihlen, und eine Glucksbuchse, welche die Jahreszahl 1888 tragt! Sie 
enthalt 12 Metallstabe, mit je 1 bis 12 Kerben. Man scliuttelt die 
Biichse und driickt: dann springt ein Stab hervor, gerade so wie 
aus den niedlichen japanischen Zahnstocher-Buchschen. Der Fragende 
liest sein „Schicksal1* von einer Tafel ab, die 12 verschiedene Verse 
enthalt. Es ist recht ahnlich, wie auf unseren Jahrmarkten, wo die 
im Monat Mai geborene Schóne das Verslein zieht: „Die Madchen 
geboren im Monat Mai, sind alle lustig und sorgenfrei11; aber, wenn 
sie alter und erfahrener wird, sehr bald bemerkt, dass diese Weis- 
sagungen nicht stimmen. Zahlreiche Besuchskarten von Pilgern, mit 
Namen, Wohnort, Besuchstag, sind hier aufgehangt, ein weiterer Be- 
weis fur die kindliche Art dieses „Gottesdienstes."

1) l1/a ri, d. li. 33/4 englische Meilen oder 6,75 km nórdlich von Otsu.

Ein Punkt, welcher auf japanisch ais Baum der Vollmond- 
betrachtung bezeichnet wird, gewahrt eine wirklich schone Aussicht 
auf den Fluss, die lange Briicke, den See und die Uferberge. Wenn 
ich auch in meinen ersten japanischen Tagen den Unverstand der ge- 
werbsmassigen Fiihrer zu tadeln hatte, die gar keinen Begriff davon 
hatten, was den europaischen Reisenden am meisten reizt und fesselt; 
so muss ich doch den gebildeten Japanern, meinen Collegen, selbst 
denen, die keine europaische Sprache verstehen, nachruhmen, dass sie 
fur die Natur- und Kunstbediirfnisse des Reisenden ein volles Ver- 
standniss an den Tag legten.

Jetzt fahren wir zuriick, unter die Briicken durch, bei Otsu vorbei, 
nach Karasaki1) am West-Ufer des See’s, wo die in ganz Japan 
beriihmteFichte steht. Dieser seit uralter Zeit fur heilig gehaltene



160

Baum hat die nur massige Hóhe von 90 Fuss, bei 37 Fuss Umfang 
des Stammes; aber seine facherartig ausgebreiteten, sorgfaltig von 
hólzernen und sogar von steinernen Stiitzen getragenen Zweige (380 

'* an der Zahl) bedecken und beschatten eine Flachę von 240 x 280 Fuss. 
Alle Lócher im Stamm sind auf das grundlichste ausgekittet,r) ein 
kleines Regendach schutzt sogar die Spitze, die man fur besonders 
żart und schutzbedurftig ansieht.

Japan hat an schónen Baumen keinen Mangel. Trotzdem findet 
man allenthalben, besonders in den grossen Park-Anlagen Tokyo’s, 
z. B. in Shiba, die riihrendste Sorgfalt auf die Erhaltung des einzelnen 
Baumes yerwendet.

Es giebt ja auch bei uns alte und machtige Baume; aber sie 
werden nicht mehr so gepflegt, seitdem in Europa die heiligen Haine 
ihre Verehrung eingebiisst, und fallen neueren Fortschrittsbedurfnissen 
zum Opfer. Noch steht allerdings die machtigste Eiche Europa’s bei 
Kórtlinghausen im Regierungsbezirk Arnsberg; sie zahlt uber 1000 Jahre 
und hat bei 22 Meter Hóhe einen Umfang von 12,4 Meter nahe der 
Erde. Noch steht bei Neuenstadt in Wiirttemberg die Linde, welche 
bereits 1226 n. Chr. in der Chronik ais der grosse Baum an der 
Heerstrasse gepriesen wurde; und die bei Freiburg in der Schweiz, 
welche bereits zur Zeit der Schlacht bei Murten (1476) wegen ihrer 
Grosse bekannt war.

Aber diese habe ich leider noch nicht gesehen, dagegen die knorrigen 
Oelbaume in der Ilissus-Ebene bei Athen, welche schon auf Perikles 
herabblickten; die bei Carthago, welche die dreimalige Zerstórung der 
Stadt uberdauert haben; die Riesenfichten von Mariposa im Herzen 
der Sierra Nevada von Californien, welche schon yorhanden waren, ais 
Moses sein Volk aus Aegypten fuhrte; die heilige Fichte von Kara- 
saki und den noch heiligeren Bo-Baum zu Anuradhapura auf Cey- 
lon, der von allen Baumen der Erde die alteste Geschichte besitzt, 
da die zu seiner Pflege bestellten Priester schon seit mehr ais 2000 
Jahren ununterbrochen seine Schicksale verzeichnet haben.

Nach dem feierlichen Friihstuck im Theehause zu Otsu wurde 
der beruhmte Tempel von Mi-i-dera, im Norden der Stadt, besucht. 
Der Name bedeutet Drei-Quellen-Tempel. Das Heiligthum ist der 
Góttin der Gnade (Kwannon) gewidmet. Das Kloster ist 675 n. Chr. 
gegriindet und zu verschiedenen Malen neu erbaut, das letzte Mai 1690.

1) Weit besser, ais die der berithmten Bittschriften-Linde Friedrichs des 
Grossen neben dem Stadt-Schloss zu Potsdam, dereń Lehm-Aussehmierung recht 
armselig aussieht.
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In diesem Kloster packen die heiligen Vater ihre Kunstschatze 
aus, die sogar in dem so ausfuhrlichen Reisebuch von Murray mit keiner 
Silbe erwahnt werden, also dem gewóhnlichen Reisenden verborgen 
bleiben, wenn er eben nicht das Gluck hat, mit dem — Hausarzt 
des Klosters vorzusprechen. Ich sehe erstlich hangende Bilder (Kake- 
mono), darunter ein entziickendes mit „blinde Kuh“ spielenden Kindern. 
Sodann Rollbilder (Makimono) von bedeutender Lange, 10 Meter 
und daruber, die auf dem Flur der Vorhalle ausgebreitet, dem (natur- 
lich nach japanischer Art auf dem Boden kauernden) Beobachter 
langsam vorbei geschoben und gleichzeitig wieder aufgerollt werden. 
Der Gegenstand dieser langen Bilder ist nicht ein einfacher, sondern 
eine zusammengehórige Reihe, wie bei manchem unserer 
Romanschriftsteller.

Ein Bild stellt die s i e b e n N ó t h e dar. Zuerst kommt das Erd- 
beben, dann die Ueberschwemmung und das Feuer, die ja beide 
oft genug von den Japanern im Gefolge des Erdbebens beobachtet 
worden, ferner aber der Schiffbruch, das Gewitter, die wilden Thiere. 
Man sieht den Adler, der ein Kind forttragt, den Baren, der einen 
Menschen tódtet, die Schlange, welche sich emporbaumt. Dieses 
Bild ist von dem beriilimten realistischen Kunstler Okyo vor etwa 
100 Jahren gemalt. Sein Gegenstiick heisst die sieben Freuden 
und behandelt die Reisernte, das Gastmahl und dergl. Grasslich 
erscheint uns das Bild von den Raubern und Mordem, sowie 
das Gegenstiick, welches ihre Bestrafung (durch Zersiigen, Kreu- 
zigen, Viertheilen) darstellt. Hóchst merkwiirdig fand ich ein im 
Anfang unsers Jahrlmnderts, also noch zur Zeit der Absperrung von 
Japan, gemaltes allegorisches Weltbild, da diese Welt nur 
drei Reiche umfasst: Japan, dargestellt durch Amaterasu, die Sonnen- 
gottin; China, vertreten durch Confutse; Indien, durch Shaka-Gau- 
tama-Buddha unter seinem heiligen Baum. (San-Ko ku, die drei 
Lander.) Rings herum sind rerschiedene Gestalten, welche die Himmels- 
gegenden darstellen, vielleicht auch einige Fremdlinge von der Grenze 
der Erde. Denn damals glaubten die Japaner, dass an Tenjiku, die 
Himmels-Stiitze oder Indien, die Lander Portugal und Holland, und 
andere, von denen sie vernommen, unmittelbar sich anschliessen.

Ich wiinschte ein Lichtbild von dieser merkwiirdigen Darstellung. 
Der Prior war ganz erschrocken ob meiner Kuhnheit, da er das Bild 
fur ein heiliges hielt, — aber nach drei Tagen hatte ich mein Abbild.

Vor dem Eingang zum Kloster ist ein freier Platz mit pracht- 
voller Aussicht iiber Berg und Thal, See und Canal, Stadt und Land. 
Hier steht ein wunderliches Denkmal, — ein Obelisk aus Granit, 

Hirschberg, Reise um die Erde. 11 
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zum Gedaclitniss an diejenigen Krieger des Bezirkes, welche im Kanipf 
gegen die Empórung von Satsuma (1877) gefallen sind.

Ist schon die Gestalt des Denkmals in dieser Umgebung recht ge- 
wagt, so erscheint mir ganz unpassend die an dem Gitter angebrachte 
Sammelbiichse, welche in englischer Sprache Beitrage zur Er- 
haltung der umgebenden Gartenanlage fordert.

Hier war es auch, wo der Angriff auf den russischen 
Thronfolger am 11. Mai 1891 seinen Ausgang nahm. Die Sache 
verlief, nach den Mittheilungen meiner Begleiter und der Augenzeugen, 
die ich in der engen Gasse von Otsu persónlich befragte, in der 
folgenden Weise. Der Sohn des Czaren stand in biirgerlicher Kleidung 
auf dem Platz neben dem Obelisken, begleitet von dem Sohn des 
Kónigs von Griechenland, einem japanischen Prinzen und Anderen.

Der dienstthuende Polizeisoldat Tsuda Sanzo, der in dem eben 
erwahnten Feldzug gegen die Satsuma-Empbrer sich ausgezeichnet, ein 
ordentlicher, aber etwas verriickter Mensch, grusste militarisch durch 
Prasentiren des Sabels. Der Czarewitsch dankte nicht, vielleicht sali 
er den Soldaten gar nicht, sondern kritzelte mit seinem Spazierstock 
eine Figur in den Sand, die dem Polizisten die Hauptinsel des japa
nischen Reiches zu sein schien.

Nun muss man bedenken, dass bei den Japanern grosses Miss- 
behagen gegen ihre russischen Nachbarn herrscht, welche ihnen halb mit 
Gewalt die Insel Sachalin gegen die unbrauchbaren Kurilen abgetrotzt 
und durch die schon begonnene sibirische Eisenbahn ihnen unangenehm 
auf den Leib riicken. Viele der gewbhnlichen Japaner glaubten, dass 
die Reise des Czarewitsch einen politischen Zweck verfolge. Jener 
Polizeisoldat aber wurde von der Wahnidee befallen, dass der Sohn 
des russischen Kaisers bereits das theure Vaterland gekauft und er- 
worben habe und ihn wie einen Sklaven missachte; und — getbdtet 
werden rnusse.

Aber Ostasiaten denken und handeln nicht so schnell, wie Euro- 
paer. Eine Viertelstunde spater holte er den Grossfursten ein, der 
in einer Jinrikisha sass, (vorn einen Mann, hinten einen zweiten,) in 
einer schmalen Gasse von Otsu vor einem Schneiderladen, und ver- 
wundete ihn von hinten mit seinem Schwert in der Schlafengegend. 
Der japanische Prinz, der griechische Prinz, — ais sie den Larm ver- 
nahmen, eilten sie zunachst vorwarts, um einen Ort zur Vertheidigung 
zu suchen, da sie an eine allgemeine Meuterei glaubten. Der hintere 
Jinrikisha-Mann aber hatte augenblicklich, ehe der Polizeisoldat 
zum zweiten, yielleicht verhangnissvollen Schlage ausholen konnte, sich 
niedergeworfen, den Angreifer bei den Beinen gepackt und ihn zu 
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Boden geschleudert. Sein Vor-Mann half ihm bei der Ueberwaltigung 
und Entwaffnung. Jetzt kam auch der griechische Prinz zuruck und 
griff thatig ein. Die Wunde des Grossfiirsten war zum Gliick eine 
leichte, sie wurde von dem russischen Arzt verbunden; der Grossfurst 
auf sein Kriegsschiff gebracht. Die gesetzestreuen Einwohner von Otsu 
waren tief betrubt und beantragten bei der Regierung, dass der durch 
die schnóde That verunglimpfte Name ihres Stadtchens umgeandert 
werde. Der Polizist, dessen Geisteskrankheit festgestellt worden, wurde 
auf Lebenszeit eingesperrt, ist aber bald damach verstorben. Der 
wirkliche Retter des Grossfiirsten, der Jinrikisha-Mann, erhielt vom 
Mikado ein Jahresgehalt von etwa 90 Yen, womit er sehr gut ohne 
Arbeit auskommen konnte, vom Czaren, nebst einem Orden, ein Jahres
gehalt von 1000 Yen, wodurch er bald in ein liederliches Leben und 
in’s Gefangniss gerieth.

Also das scheint sichergestellt, dass der Czarewitscli weder das 
religióse Empfinden, noch die Sitten des japanischen Volkes beleidigt 
hatte; dass der so beklagenswerthe und auffallige Angriff die That 
eines verruckten Vaterland-Scliwarmers gewesen. Der gewóhnliche 
Reisende hat nichts in Japan zu befiirchten. —

Nachdem wir die Purpurfarbung des Ąbendhimmels bewundert 
und auf dem Halteplatz verschiedene ■ Yolksscenen belauscht, kehrten 
wir auf der Eisenbahn zuruck nacli Kyoto.

Der Vormittag des folgenden Tages (4. Oct.) war wiederum den 
Tempein gewidmet.

Zunachst kamen wir nach Nishi Hon-gwan-ji. (West- 
Haupt-Gebet-Tempel.) Hier ist das Haupt-Quartier der bud
dhistischen Sliin (Geist-) oder Mon to (Thorfolger)-Secte, die von 
Shin-ran 1213 n. Chr. begrundet ist, aber erst seit dem 15. Jahr
hundert die jetzige Gestaltung angenommen, und 13 718 Tempel in 
Japan besitzt. Man nennt sie ') die Protestanten des japanischen Bud- 
dhismus. Sie verwerfen die Ehelosigkeit der Priester, die Enthalt- 
samkeit von gewissen Speisen, die Abtódtung und Bussubung, lehren 
den Glauben an Buddha, emstes Gebet, edles Denken und Handeln. 
Ihr eigentlicher Griinder nahm ein Weib, wie Luther, und fuhrte die 
Volks-Sprache und -Sclirift in den Gottesdienst ein.

Das hohe, prachtige Tlior des Tempels ist mit Holzschnitzereien 
der Chrysanthemum-Blume und -Blatter geschmuckt, daruber aber ein 
dichtes Drahtnetz gelegt, damit die Vdgel nicht ihre Nester einbauen. 
Auf dem Hof steht, dem Eingang gegeniiber, eine iiber mannshohe

1) Rein I, 527.
11*
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Mauer, damit den vorubergehenden Mussiggangern der Einblick in’s 
Innere versperrt werde. Ein riesiger Baum auf dem Hofe soli das 
Gebaude — vor Eeuer schutzen, da er Regenschauer daruber aus- 
schutte, sowie eine Feuersbrunst in der Nachbarschaft mit Gefahr 
droht. Doch glaube ich nicht, nach persónlicher Bekanntschaft mit 
den Priestern, dass sie solchem Aberglauben huldigen.

Das Hauptgebaude misst 138 X 93 Fuss und deckt 477 Matten. 
Das Schiff ist einfach, aber die Kanzel ganz und gar vergoldet. Zu 
jeder Seite der Haupthalle liegt ein ganz und gar vergoldetes Zimmer 
von 24 X 36 Fuss, worin Anrufungen des Amida (in Goldbuchstaben 
auf dunkelblauem Grunde) aufgehangt sind. Das Gebaude ist 1591/92 
errichtet, der Schmuck alle 50 Jahre erneuert. In dem Nebentempel, 
der ahnlich, aber kleiner, sieht man auf der Ramma Engel in vollem 
Relief. Sehr schón und grossartig sind die Empfangsriiume, nament- 
lich der grosse Saal (69 X 54 Fuss); gesclimuckt mit Landschaften 
und Jagdscenen in chinesischem Styl.

Der Oberpriester, der uns geleitet, A k a m z u R e n s i o, gleichzeitig 
Lehrer an der Priesterschule, die dicht neben Nishi Hongwanji steht 
und durch ihren „fremden“ Styl gar seltsam absticht, hatte mir schon 
drinnen, in seinem japanischen Englisch, manch’ merkwiirdiges Wort 
gesagt; unter andern auch, ais er meine Heimath erfahren, mich nach 
Eduard von Hartmann gefragt und grosse Freude geaussert, ais 
ich ihm Einiges aus persónlicher Bekanntschaft erzahlen konnte, und 
lebhaftes Bedauern, dass er dessen Schriften noch nicht gelesen habe, 
wahrend er Schopenhauer aus der Uebersetzung ganz gut kenne. 
Aber bei der Verabschiedung setzte er mich vóllig in Erstaunen. Der 
Ausgang fuhrt durch Chokushi Mon, das Gitter des kaiserlichen 
Gesandten, woselbst die ausserordentlich naturgetreuen Holzschnitzereien, 
namentlich eines Bauern mit seiner Kuh, von Hidari Jingoro, meine 
Bewunderung erregten.

„Es ist merkwurdig, Fremdling“, sagte er, „dass Dir dieses so 
gefallt (und auch Deinen Landsleuten, denn ein Gesandter und ein 
Baumeister aus Deutschland war auch hier und gleich entziickt); und 
dass derselbe Gegenstand unser Wohlgefallen erregt. Jeder Mensch 
hat seine eigne Zunge und seinen eignen Geschmack, den leiblichen 
und den geistigen. Jeder Mensch hat seine eigne Religion. Es 
ist Pflicht, duldsam gegen einander zu sein. Wir Buddhisten sind 
duldsam. Ihr Europaer seid es viel weniger, soviel ich dies be- 
urtheilen kann.“

Ich schuttelte dem alten Biedermann die Rechte und schied von 
ihm in der Ueberzeugung, dass es Europaer genug giebt, die in Ost- 
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asien viel lernen kónnten, wenn sie eben fahig waren, sich belehren 
zu lassen.

Die japanische Bildhauerei ist hauptsachlich Holzschnitzerei 
und kam mit den Buddhisten in das Land. Der eine „Tempelwachter“ 
zu Nara stammt aus dem Jahre 1095 n. Chr. Aber schóner sind die 
Darstellungen von Vógeln und Blumen zu Nikko, Shiba, Ueno aus 
dem 17. Jahrhundert. Die Grosse der japanischen Bildhauerkunst liegt 
in der Decoration und in dem Kleinwerk, das voll Humor ist. Der 
japanische Phidias, Hidari1) Jingoro (1594—1634 n. Chr.) schuf 
die Elephanten und die schlafende Katze im Mausoleum von Jeyasu 
und vieles andere. Von ihm wird die Geschichte von der schónen 
Galatea, dem Kunstwerk, in das der Kiinstler sich verliebte, auf echt 
japanisch erzahlt.

1) Hidari heisst Link-Hand. Dieser Name erklart sich selber, hat aber Ver- 
anlassung zu einer artigen Sagę gegeben. Des Kiinstlers Ftirst niusste seinen Fein- 
den die eigene Tochter opfern. Da schlug der Bildhauer seiner lebenden Galatea 
den Kopf ab und sandte ihn den Feinden ais das Haupt der Fiirstentochter. Aber 
ein treuer Diener des Fiirsten, iiberzeugt, dass der Bildhauer wirklich die Tochter 
seines Herrn getbdtet, schlug ergrimint dem Kiinstler die rechte Hand ab.

Der zweite Tempel, den die Shin oder Hongwanji-Secte in Kyoto 
(wie in jeder Grosstadt Japan’s) besitzt, heisst Higashi Hon-gwan-ji 
(Ost-Haupt-Gebet-Tempel). Dieser Tempel ist 1602 gegriindet, 1864 
in dem Burgerkrieg zerstórt und jetzt neu aufgerichtet, aber noch nicht 
ganz Yollendet. Hier sieht man, dass die Buddha-Lehre in Japan noch 
nicht todt ist, wie Missionare fabeln, die es wunschen, sondern viel- 
leicht manche europaische Secte iiberleben wird; und dass die Kirche 
uber gewaltige Mittel gebietet. Das Gebaude hat eine Lange von 
260, eine Breite von 170, eine Hóhe von 120 Fuss, das machtige, 
tief herabhangende Dach mit 163 512 dunklen Ziegeln wird von 96 
Pfeilern gestiitzt. Vier prachtvolle Bronzelatemen sclimucken den Ein- 
gang, und ferner — ein Riesenseil aus Menschenhaar. 38 000 
Frauen haben ihren blauschwarzen Haarsclimuck geopfert, damit dies Seil 
zum Aufwinden heiliger Gegenstande geschaffen werde. Alle Provinzen 
der Nachbarschaft haben beigesteuert, und zwar ungeheure Summen, 
die Bauern haben persónlich Holz herbeigeschafft, damit der Tempel 
prachtvoll errichtet werde. Und neu sieht ein solcher Bau wirklich 
grossartig aus. Noch wird gebaut. Eine gewundene Schragbahn fuhrt 
auf das Dach, wie nach der Meinung von Gelehrten die alten Aegypter 
sie bei ihren Bauten benutzt haben sollen; die Hacke zur Holzbear- 
beitung sitzt in einem ganz krummen Stiel, wie wir ihn aus dem 
Grabdenkmal des Ti (2800 v. Clir., V. Dynastie) bei Sakkara kennen.
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T oj i, ein buddhistischer Tempel, in der Mitte des 8. Jahrhunderts 
n. Chr. gegrundet, wurde 823 n. Chr. von dem Mikado dem Koho 
D a i s h i ubergeben, dem Griinder der buddhistischen Shingon1)- 

A Secte, die heutzutage 15503 Tempel in Japan besitzt. Die jetzigen 
Baulichkeiten sind aus dem Jahre 1640, aber leider in Verfall. Hier 
steht noch der Thurm (Pagode), der sich zum Einsturz neigte, jedoch 
der Sagę nach, durch das Gebet von Kobo Daishi, (nach andern durch 
einen Graben,) wieder grade gerichtet wurde. Hier stand einst ein 
Stadtthor, wo der Sagę nach ein kuhner Ritter den Teufel bekampfte. 
Auch hier empfangt uns ein freundlicher Oberpriester und geleitet uns 
durch die Empfangsgemacher, dereń neue Gemalde gewaltig hinter den 
alten zuriickstehen, und dereń Ausstattung mit elektrischen G lii h- 
lampen beweist, dass in Japan auch die Priester dem Fortschritt 
huldigen. In einem grossen Gemach sah man noch die Spuren eines 
Festessens, das Tags zuvor hier stattgefunden. Die Priester sind gast- 
frei gegen die Glaubigen und Verehrer; doch hórte ich, dass in Japan, 
wie anderswo, bei solchen Gelegenheiten ganz artige Summen fur die 
Zwecke der Kirche — freiwillig gezeichnet werden.

1) D. h. wahre Worte.
2) Der Lackbaum (Rhus vernicifera, Urushi-no-ki) wird im Hochsommer an- 

geritzt, der Rohlack ausgekratzt, geklart, eingedampft, mit Oel, Zinnober, Eisenoxyd 
u. A. versetzt. Die Lackindustrie kam von China nach Japan. Hier hat sie erst 
in der Mitte des 17. Jahrhundert ihre liohe Bliithe erreicht. Jetzt wird fur die 

Meine Freunde fuhrten mich dann in den Haus-Garten eines 
wohlhabenden Japaners, um mir das Fussballspiel zu 
zeigen. Die Theilnehmer waren prachtvoll und gleich gekleidet, sie 
trugen weite blauseidne Hosen und ein weisses Hemd. Der leichte Fuss- 
ball darf nicht mit der Hand beriihrt werden und soli nicht zur Erde 
fallen; so wird er mit dem Fussriicken geschickt emporgeschleudert 
und von dem einen Spieler dem andern zugeworfen. Selbst Graukópfe 
betheiligten sich lebhaft und geschickt. Ich sah dasselbe Spiel auch 
in Hongkong, wo es von Chinesen, aber weniger gewandt, ausgefuhrt 
wurde.

Nachmittags besuchte ich Krankenhaus und Medizinschule. 
Abends hatte ich das iibliche Festessen. Eine grosse Menge von Ge- 
malden und Kunstwerken war in dem Saale fur mich ausgestellt: ein 
altes geschichtliches Bilderbuch mit Kleinmalerei, ein grosses 
Rollgemalde, den Brand des Kaiser-Palastes darstellend, auch Oelbilder 
von Damen, von einem jungen Japaner nach europaischer Art gemalt; 
in einer Nische des Saales ein japanisches Prunkzimmer mit ein- 
gelegten Schranken, eine alte Goldlackbiichse1 2) im Werthe von 
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1500 Yen. Ein ehemaliger Beamter des Mikado zeigte mir das feier- 
liche Yerbrennen von Weihrauch. Es wurde viel geredet und ge- 
trunken. Wir waren alle recht heiter.

Uji war das Ziel des letzten, sudwarts gerichteten Ausflugs 
von Kyoto.

In Jinrikisha fuhren wir zunachst nach dem Sudende der Haupt
stadt. Hi er liegt Tofukuji, eines der Hauptklóster der buddhistischen 
Zen-Secte, die schon 513 n. Chr., von Dharma in Indien, begriindet 
ist und in Japan nicht weniger ais 21 547 Tempel besitzt. Zen be- 
deutet etwa ernste Gedanken. Tofukuji ist schon im 13. Jahr- 
hundert erbaut und hat eine wundervolle Lagę. Ahornbaume, die 
grade schon ihr rothes Herbstgewand anlegen, saumen von beiden 
Seiten eine tiefe Schlucht ein, iiber welche die uberdachte „Himmels- 
brucke“ gespannt ist. Der grósste Schatz des Klosters ist ein rie- 
siges Rollbild (Kakemono), 48 Fuss lang, 24 Fuss breit, das Shaka’s 
Eintritt in Nirwana (Nehanzo) darstellt um das im Jahr 1408 n. Chr. 
gemalt ist von Japan’s Fra Bartolommeo, Cho Densu, der hier 
Jahre lang ais Mónch gelebt hat. Einmal im Jahre wird das Bild 
fur 4 Tage ausgestellt d. h. auseinandergerollt und dem anbetenden 
Volk, ganz von Weitem, gezeigt. Der dienstthuende Priester lachte 
mich aus, ais ich ihm den Wunsch vortrug, jenes Bild zu sehen. Ais 
ich aber meine und meiner Freunde Karten, nebst hóflicher Bitte, 
dem Oberpriester iibersandte, kam derselbe sogleich mit sechs 
dienenden Brudem, liess die Riesenrolle herbeischleppen, an die Decke 
der Halle emporwinden und entfalten, so dass wir uns des Anblicks 
erfreuen konnten. Shaka liegt in gelassener Kórperhaltung und ruhigem 
Gesichtsausdruck auf einem niedrigen Bau, der wie eine Steinkiste 
aussieht, rings umgeben von klagenden Góttern und Menschen. Vier 
hohe Baume bilden einen hiibschen Abschluss der Landschaft. Tiefer 
abwarts im Gemalde, also im Vordergrund, klagen die Thiere, Schild- 
kroten, Vógel, Sauger, unter letzteren der Elephant und das zwei- 
bucklige Kamei.')

Ausfuhr billige Dutzendwaare angefertigt, aber es giebt auch heute noch vorziigliche 
Goldlackarbeiter. Werth der Ausfuhr von Lackwaaren (1888) gegen 600 000 Yen. 
— Japan’s Lackindustrie hat in Rein’s Werk ihre klassische Beschreibung 
gefunden.

1) In Ostindien sieht man nur die einbuckligen Droinedare, dereń Heimath 
Arabien, wahrend ihr Verbreitungsgebiet nach Nordafrika und Westasien hiniiber- 
reicht. — Das z weibucklige Trampelthier stammt aus den mongolischen Steppen 
(und aus China). Unser Kiinstler diirfte in Japan weder einen Elephanten noch ein 
Trampelthier gesehen, sondern diese Thiere nach chinesischen Yorbildern ent- 
worfen haben.
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Erfindung, Zeichnung und Farbengebung schienen mir recht tuchtig 
zu sein, ganz ebenso gut, wie in den gleiclizeitigen italienischen Schulen 
vor Raphael. Naturlich hat der Maler nicht darauf Riicksiclit nehmen 
kónnen, dass sein Werk befangenen Europaem unserer Tage gefalle. 
Leider sind diese Bilder nicht recht haltbar. Dass sie durch das 
Rollen nicht schon ganz zerstórt sind, ist ein beredtes Zeugniss fur 
die Giite des japanischen Papiers.

Ich musste noch ein zweites Riesenbild betrachten, welches auf 
den Erdboden gelegt wurde. Es stellt den Himmel dar und ist von 
einem chinesischen Kunstler angeblich vor 1000 Jahren gemalt, aber 
durch Alter bereits so geschwarzt, dass ich mir kein rechtes Urtheil 
bilden konnte.

In nachster Nachbarschaft liegt der beliebte und volksthumliche 
Shinto-Tempel von Inari, der Reis-Gbttin, 711 n. Chr. begriindet, 
ais der Buddhist Kobo Daishi hier einen Mann mit einem Reis-Sack 
traf und in ihm eine Erscheinung der Reis-Góttin erkannte. Dieselbe 
half dem Schmied Kokaji eines seiner beruhmten Schwerter schmieden, 
mit dem er den Fels spaltete, — wie Siegfried mit Nothung den 
Ambos. Diese japanische Sagę ist auch Inlialt eines No-Schauspiels.

Schmiede und Schwertfeger rerehren den Tempel bis zum heu- 
tigen Tage.

Am 29. April jedes Jahres werden die heiligen Wagen und Sanften 
des Tempel, die dann ais Wohnsitz der Gottheiten gelten, nach dem 
allerheiligsten Shinto-Tempel von Ise gebracht und am 20. Mai zuruck- 
befórdert. *)

Fuchse sind der Inari heilig. Fuchse aus Thon, kleine und 
grosse, werden in Buden am Weg zum Tempel feilgeboten. Grosse 
Fuchse aus Stein, einen Schlussel in der Schnauze, sind an dem Tempel- 
gitter aufgestellt. Drinnen drangt sich fróhliches Folk. Da sind 
Weiber mit kleinen Fógeln im Kafig; fur 1 Sen erhalt man einen, um 
ihn in Freiheit zu setzen. Fiir die kleinste Munze kauft man einige 
Frucht- (Gurken-)Scheiben und legt sie auf ein an Faden befestigtes 
Schalchen: sofort zieht das oben sitzende Aeffchen sie mittelst eines 
einfachen Flaschenzugs empor, um sie schleunigst zu verspeisen. Mad- 
chen fiihren unter Musikbegleitung den heiligen Tanz auf. Der Tempel 
ist einfacb, aber die rothen Holzpfeiler vor den weissen Wanden neh
men sich ganz hubsch aus, wahrend die vergoldeten blau-mahnigen 

1) Diese Reisen der Gotter erinnern an altagyptische Gebrauche: wieder- 
holt ist in den Inschriften des Horns-Tempels zu Edfu von Besuchen die Rede, welche 
das Bild des Gottes von Edfu dem der Gbttin Hathor von Dendera machte, und 
umgekehrt.
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Ungeheuer an den Enden der Vorhalle unsrem Geschmack nicht zu- 
sagen. Vor jedem der sechs kleinen Innengemacher ist ein grosser 
Metallspiegel von 18 Zoll Durchmesser aufgehangt. Oben auf dem 
Berg giebt es einen heiligen „Pfad der Berg-Hóhlen“, mit zahlreichen 
Fuchslóchern.

Ein guter Weg bringt uns siidwarts nach dem (4 ri = 10 engl. 
Meilen entfernten) malerisch an dem gleichnamigen Fluss gelegenen 
Oertchen Uji, das rings von Theepflanzungen umgeben ist. Thee 
ist im 9. Jahrhundert von einem buddhistischen Abt aus China nach 
Japan eingefuhrt worden. Urspriinglich wurde der Theeaufguss von 
den Mónchen benutzt, um den Schlaf bei den nachtlichen Studien zu 
verscheuchen.') In Uji wird Thee seit dem Ende des 12. Jahrhunderts 
angebaut. Seit dem 14. Jahrhundert ist Thee Nationalgetrank der 
Japaner. Im Jahre 1887 wurde hier auf einem niedrigen Hiigel ein 
Steindenkmal errichtet zur Erinnerung an das tausendjahrige Bestehen 
der Theecultur in Japan und zum Preise des Thee’s von Uji.

Der Mikado war gegenwartig bei der Feier und bezieht auch seinen 
Thee aus diesem Orte. Jede Familie in Uji baut und verkauft fiir 
sich ihren eignen Thee, dem sie die seltsamsten Namen beilegen. Die 
besten Sorten (Gyokuro — Edelstein-Thau) kosten hier 5 bis 1l/2 Yen 
das Pfund; das ist ein Preis, der bei uns kaum gezahlt wird. Thee 
ist nachst Seide der wichtigste Ausfuhrgegenstand Japan’s. (Jahr- 
lich 40 Millionen Pfund im Werthe von 6 Millionen Yen.) Fast Alles 
geht nach Nordamerika. Die Leute von Kyoto pilgem in der Sommer- 
zeit nach Uji wegen der schonen Aussicht und der zahllosen Leucht- 
kafer, die des Abends umherfliegen.1 2)

1) Ich kenne so manche nervose Danie in unseren Gegenden, welche be- 
hauptet, Nachts nicht schlafen zu kbnnen, wenn sie spat Abends eine Tasse Thee 
genommen.

2) Die Japaner halten Leuchtkafer in Gazekastchen an der Wand der Haus- 
chen und erfreuen sich Abends an dem milden Glanz der Thiere.

Die Hauptsehenswtirdigkeit des Ortes ist das Kloster Byodo-in 
der buddhistischen Ten da i (Himmels - Gebot) - Secte, die aus China 
kam und in Japan 6391 Tempel besitzt. Das Kloster stammt aus 
dem Jahre 1052 n. Chr. Hier war es, wo nach der Schlacht an der 
Ujibrucke der 75jahrige Held Yorisama, um den Riickzug seines 
Fiirsten zu decken, mit 300 Mann gegen 20 000 Feinde, dem Leonidas 
gleich, Stand hielt und, ais er das gewollte durchgesetzt, gelassen in 
sein Schwert sich stiirzte.

Das Hauptgebaude, neben einem Lotusteich, ist die Phoenix-Halle 
(Hoo-do), eine der altesten Holzbauten Japan’s. Der zweistóckige 
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Mittelbau stellt den Kórper des Vogels dar, die rechtwinklig davon zu 
beiden Seiten ausgehenden Fliigel sind eben die Fliigel, und die von 
der Mitte nach hinten ziehende Halle der Schwanz. Auf dem Dach 
stehen zwei Bronze-Phoenix von 3 Fuss Hóhe. Die Decke im Innern 
ist in kleine Vierecke eingetheilt und mit Perlmutter eingelegt. 
Rings um den Obertheil der Wandę ist ein Fries von 25 Heiligen 
(Bosatsu), darunter auch Frauen, die meinen Begleitem besonders merk- 
wiirdig schienen. Der Altar war ursprunglich mit Goldlack bedeckt 
und mit Perlmutter eingelegt. Aber der friihere Glanz ist zerfallen, 
und der jetzige •Haupttempel sieht armlich aus.

In einem Theehaus am Fluss ruhen wir aus und verzehren unser 
mitgebrachtes Friihstuck. Allenthalben, auch in so kleinen Orten, sind 
schon offene, mattenlose Hallen fur die Fremden errichtet, um ihnen 
das Ausziehen der Schuhe zu ersparen.

Rechtzeitig langen wir in Kyoto wieder an, zum Packen und 
Briefschreiben.

Nach Osaka, Kobe, Nagasaki.

Die Eisenbahnfahrt von Kyoto nach Osaka dauert P/2 Stunden, 
die Entfernung betragt nur 30 englische Meilen = 48 km. In Kyoto ist 
feierlicher Abschied; mein Fachgenosse aus Osaka zur Stelle, um mich 
zu geleiten; in Osaka wieder feierlicher Empfang. Einer meiner be- 
harrlichsten Zuhórer, Dr. Ogata, dessen Vater bereits vor 40 Jahren, 
noch zur Zeit der Absperrung Japan’s, ein hollandisches Werk iiber 
Heilkunde in’s Japanische iibersetzt, stellt mir die biirgerlichen und 
militarischen Collegen vor und beruhigt mich wegen des Nacht- 
lagers. Die bliihende Handelsstadt Osaka,1) die an der Einmundung 
des Yodogawa-Flusses in die Osakabucht liegt, 400 Jahre alt ist, und 
476 000 Einwoliner besitzt, hat nur ein einziges Gasthaus, das, 
im Ganzen japanisch eingerichtet, nur eine kleine europaische Abthei- 
lung besitzt, vor der ich von einigen in Kobe ansassigen Englandern 
gradezu gewarnt worden war. Ich hatte also beschlossen, in dem mit 
der Eisenbahn binnen einer Stunde zu erreichenden und mit einer euro
paischen Ansiedlung versehenen Vertragshafen Kobe zu ubernachten.1 2) 
Aber meine Freunde fuhren mich im Triumph nach dem Gasthaus 
und zeigen mir nicht bios das frisch gescheuerte Zimmer und den 

1) Berg der grossen See-Bucht, O-ye-no-saka.
2) Privatleute durfen in Japan Fremde nicht beherbergen.
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schneeweissen Bettuberzug,x) — Reinlichkeit wird in Japan nicht ver- 
misst, — sondern auch die europiiischen Gerathe, die sie besorgt, den 
demuthigst sich verneigenden und Alles versprechenden Gastwirth und 
einen Aufwarter, welcher sogar versicherte, englisch zu verstehen. Ich 
habe auch die beiden Nachte ganz gut in dem Zimmer geschlafen; 
bei Tage war ich wenig zu Hause.

Sofort setzt sich der Jinrikisha - Zug in Bewegung nach dem 
Schlosse; die Fiihrung ubernimmt ein Militararzt in Uniform. 1583 
n. Chr. beschloss der Napoleon Japan’s, Taiko Hideyoshi, der 
Bauemsohn, welcher vom Stalljungen zum Soldaten und Heerfuhrer 
und schliesslich zum thatsachlichen Herrscher Japan’s sich empor- 
geschwungen, an Stelle des fruheren befestigten Buddha-Klosters zu 
Osaka, das von seinem Vorganger Nobunaga 1580, wegen Feindselig- 
keit der Bonzen, zerstórt worden war, ein festes Scliloss zu erbauen 
und zu seinem Fiirstensitz zu machen; und vollendete seinen Willen 
binnen zwei Jahren. Arbeiter wurden aus allen Theilen Japan’s, die 
ihm unmittelbar unterworfen waren, herbei gezogen. Seine Grafen und 
Ritter liessen ungeheure Steine herbeischaffen. So wurde das grosste 
Bauwerk Japan’s errichtet.

Will Adams, aus Chatam in Kent, 1598 Obersteuermann einer 
Flotte von fiinf Seglern der hollandischen Ostindia-Gesellschaft, von Peru 
nach Nagasaki verschlagen, und dann von Jeyasu ais Schiffsbauer 
und ais Unterhandler mit hollandischen und englischen Schiffscapitanen 
bis zu seinem 1620 erfolgten Tode in „goldener Verbannung“ zuriick- 
gehalten, hat in seinen (neuerdings herausgegebenen) Briefen die Ein- 
driicke geschildert, welche die Stadt und das Schloss von Osaka im 
Jahre 1600 auf ihn machten. Er fand die Stadt so gross wie London, 
die Holzbrucken so machtig, wie die uber die Themse; das Schloss 
wunderbar gross und stark, mit tiefen Graben und gewaltigen Zug- 
briicken, die Thore mit Eisen beschlagen. Das Schloss aus schierem 
Stein gebaut, mit Schiessscharten und Aufgangen, um Steine auf die 
Belagerer herabzuschleudern. Die Mauern 6 — 7 Yards dick, solid, 
ohne Fiillung und dabei haushoch; die Steine riesig, genau geschnitten, 
ohne Mortel aufeinander gefugt.

In der Tliat war der Graben 80—120 Fuss breit und 12 — 24 Fuss 
tief. Aber ais Jeyasu 1615 das Schloss einnahm, das bis dahin dem 
Sohne des Hideyoshi gehórt, liess er binnen drei Wochen den Graben 
ausfullen.

1) Im Peloponnes giebt es neue Bettwasche und neueste. Da ich ein wenig 
Neugriechisch vorher gelernt, liess ich jedes Mai vor meinen Augen die neue ab- 
ziehen und neueste anlegen.
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1867 wurden hierselbst von dem letzten Tokugawa-Shogun Keiki 
die fremden Gesandten empfangen. Am 2. Februar 1868 wurden die 
innerhalb der Mauern befindlichen Gebaude von den fliicłitenden An- 
hangem des Shogun in Brand gesteckt und binnen zwei Stunden 
vollstandig zerstbrt. Der Palast soli das kostbarste Werk japanischer 
Kunst gewesen sein. Jetzt dient die Schlossruine ais Hauptąuartier 
der Besatzung von Osaka.

Reisende kónnen angeblich das Schloss besuchen, aber keineswegs 
immer, und nicht so leicht.

Ich wurde in’s Empfangszimmer geleitet und mit Thee bewirthet. 
Der Adjutant kam, entschuldigte den Generał, und zeigte mir die Piane 
des Schlosses aus dem vorigen Jahrhundert und aus heutiger Zeit. 
Die letzteren sind genau so, wie die unsrigen, und hóchst kunstvoll 
ausgefuhrt. Die ersteren sind nach einer Art von Vogelschau ent- 
worfen, wie wir sie z. B. auch auf altagyptischen Garten- und Land- 
schaftsbildern finden: die Baume und Gebaude im Norden sind nach 
oben umgelegt, die im Siiden nach unten, die im Osten nach rechts, 
die im Westen nach links. Der Generalarzt erschien mit seinem Stabe 
von Aerzten. Wir massen die gróssten Steine in der Umwallung, so 
gut es ging, mit dem Sonnenschirmstock und zufallig vorgefundenen 
Stangen. Einzelne scheinen grósser zu sein, ais die gróssten in 
Aegypten. Eine Granitplatte war uber 40 Fuss hoch, 15 Fuss breit; 
ihre Dicke nicht ersichtlicli. Das Mass eines der gewóhnlichen Bau- 
steine war 20 x 5 x 3 Fuss.')

Wir erstiegen die Platform, wo einst der Hauptthurm gestanden 
und genossen die schóne Aussicht auf die Stadt, die Ebene, das Meer. 
Jetzt steht hier oben eine neue Riesenkanone, die aber nur die Mittags-

1) Die Architrave des Mittelgangs im Saulensaal von Seti I zu Karnak sind 
9 m lang, sie messen 31 cbm und wiegen 65 Tonnen. Aber die gewóbnlicben Bau- 
steine der Aegypter sind 0,80 bis 1,20 m hoch, 1 bis 2,50 m lang und 0,5 bis 
1,80 m dick. (Allerdings, der nach London gebrachte Obelisk wiegt 186 Tonnen, 
zehn Mai so viel, ais der grósste Stein zu Stonehenge. Die Pompejus-Saule zu 
Alexandrien wird auf 300, die Steinbildsaule von Ramses II zu Memphis gleichfalls 
auf 300 Tonnen geschatzt.) — Ich bat meine Freunde um genauere Messung der 
gróssten Bausteine des Schlosses von Osaka und erhielt brieflich die folgenden Zahlen, 
die Herr Stabsarzt Egutzi festgestellt hat:

Hóhe: Lange: Dicke:
I. Stein 4,70 Meter 14,50 Meter Die Dicke jedes Steines ist etwa

II- „ 4,50 „ 13,00 „ doppelt so gross, wie die Hóhe; kann
HI- „ 5,00 „ 10,"0 „ aber nicht genau gemessen werden,
IV. „ 5,00 „ 10,50 „ weil jeder Stein allseitig von anderen
v. , 3,60 „ 11,00 ,. umgeben ist.
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stunde anzeigt. Naturlich war ein Tiefbrunnen innerhalb der Mauern 
angelegt, das beruhmte „Gold-Wasser“, um zur Zeit einer Belagerung 
die Krieger zu tranken.

Von dem Schloss stiegen wir hinab in die dicht dabei befindliche 
kaiserlich japanische Waffenfabrik. Zunachst wurden wir wieder 
in das Empfangszimmer geleitet, mit Thee bewirthet und mit Licht- 
bildern unterhalten, welche die Ergebnisse von Schiessversuchen auf 
Panzerplatten naturgetreu darstellen. Selbstverstandlich ist auf diesem 
Gebiete das óstlichste Asien heutzutage der getreue Nachbeter von 
Europa. Der Generał erschien und gab uns seinen Adjutanten mit, 
welcher in franzbsischer Sprache uns die Einrichtungen erklarte und 
gelegentlich auch seufzend den Wunsch ausdruckte, einmal eine Reise 
nach unseren1) Gegenden zu untemehmen.

1) So ist es immer. Ais ich einst durch die nachtlich dunklen Strassen von 
Tunis schritt, sagte mein Ftihrer, er móchte einmal, ehe er sterbe, eine Stadt in 
Europa sehen, welche die ganze Nacht hindurch kiinstlich erleuchtet ist.

Die Waffenfabrik ist mit den unsrigen nicht zu vergleichen, auch 
nicht mit Navy-yard zu Washington, das ich gerade sechs Wochen 
zuvor besucht hatte; aber doch schon recht ansehnlich. 2000 Arbeiter 
werden hier beschaftigt und Alles, von Riesenkanonen bis zu den Flinten 
und Sabeln und zur Munition, fertig gestellt. Eines bedauern sie, 
Gussstahl nicht in geniigender Masse zu besitzen; deshalb sind bisher 
hauptsachlich Bronze-Kanonen angefertigt worden. Naturlich giebt es 
schon eigne, in Japan erfundene Hinterlader, Repetiergewehre und 
rauchloses Pulver. Die Armee ist nach preussischem Muster einge- 
richtet und beruht auf allgemeiner Wehrpflicht. Sie zahlt 200 000 Mann, 
doch durften nur etwa 56 000 unter Waffen stehen.

Die Flotte zahlt 33 Schiffe mit 44 000 Tonnen, 156 Kanonen, 
5600 Mann, ist kriegstuchtig und offenbar der chinesischen uberlegen.

Die Miinze, wo die schónen Yen- und Sen-Stiicke geschlagen 
werden, konnte ich leider nicht sehen.

Nach dem Fruhstuck folgte die Besichtigung des Krankenhauses 
und der Medizin-Schule, darauf eine Jinrikishafahrt durch die Stadt, 
Besichtigung der Hauptstrassen, des Rathhauses, des Hafens, wahrend 
man mir von den Tempeln abrieth, da sie unbedeutend seien.

Die Stadt Osaka liegt an den Ufern des Yodogawa, der von drei 
grossen Brucken iiberspannt wird, und ist von sehr zahlreichen Canalen 
durchschnitten, die wiederum Hunderte von kleinen Brucken nóthig 
machen. So ist das Wasser ein belebendes' Element fur die Stadt. 
Man nennt Osaka das japanische Yenedig. Die nachtlichen Bootfeste 
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im Sommer sind beruhmt. Andrerseits soli die tiefe Lagę der Stadt 
und die grosse Zahl der stockenden Wasseradern zur heissen Zeit 

> Krankheit bedingen und rerbreiten.
Hochberiihmt ist die Hauptstrasse Shinsai-bashi, mit ihren schónen 

Laden und grossen Schildern, eine der prachtigsten in Japan. Der 
Binnenhandel (in Reis, Baumwolle, Seide) wird zu Osaka in grossem 
Stil betrieben. In der Entwicklung des Seidenbau’s liegt eine Haupt- 
ąuelle des Reichthums fiir Japan, 1889 wurden fur 30 Millionen Yen 
Seidenerzeugnisse ausgefuhrt. (26 Millionen Rohseide, l'/2 Millionen 
Seidengewebę). Der Seidenbau ist im 7. Jahrhundert von China (Korea) 
aus nach Nippon eingefuhrt.

Das Festessen ist im Theehaus Urakukan, das zu der japanischen 
Abtheilung meines Hotels gehbrt. Also lasse ich meine Stiefeln im 
Schlafzimmer und gleite auf meinen gelben Pantóffelchen, im vollen 
Staat, durch ein Gewirr von Gangen in den Festsaal.

Funfzig Aerzte waren zugegen, einige von fernen Orten herbei- 
geeilt. Schon sitze ich halbjapaniscli, schlfirfe Geflugelsuppe und esse 
Aalwurst mit Stabchen. Aber nachher giebt es europaische Speisen 
und yorzugliches Bier. In Osaka ist die grosse A s a k i - Brauerei, die 
von zwei deutschen Braumeistern eingerichtet worden. Der japanische 
Besitzer ist zur Stelle, er liefert uns nicht bios den Stoff, sondern, 
man staune, Yierzig Seidelgliiser mit zinnernen Klappdeckeln. Vielleicht 
sind, ausserhalb der deutschen Clubs, sonst in ganz Asien nicht so viel 
yorhanden, jedenfalls nicht an einem Orte. (Osaka besass 1886 nur 
13 Bierlokale, hat es aber 1888 bereits auf 490 gebraclit. Die Ein
fuhr deutschen Bieres nach Japan betrug 1888 an drei Millionen 
Flaschen im Werthe ron 297 000 Yen; scheint aber jetzt zuruckzu- 
gehen, da mehr und mehr japanische Brauereien aufkommen.) Es 
wird viel gezecht, ein No-Drama aufgefuhrt, und ein Gedicht mir 
uberreicht.

Um den chinesischen Stil des letzteren zu kennzeichnen, fugę 
ich die Uebersetzung bei, in der HoShung, dass der geneigte Leser 
mir diese Mittheilung nicht — ais Eitelkeit auslegen werde.

„Abschiedsgruss an Herrn Professor Hirschberg. 
(Altchinesisch.)

Professor Hirschberg ist nach Japan gekommen und hat sich 
um die dortige medizinische Welt grosse Verdienste erworben. Seine 
Kenntnisse sind ohne Grenzen; sie gleichen an Glanz der Sonne und 
den Sternen, sein Fleiss ist unermudlich, wie ein Strom, der unauf- 
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hórlich dahinfliesst. Wenn er die Kranken untersucht, so erkennt er 
genau den Ursprung der Krankheiten; wenn er Recepte verschreibt, 
dann sind dieselben nie falsch. In Behandlung der Augenkrankheiten 
ist er besonders łiervorragend. Da er ein so yorziiglicher Gelehrter 
ist, verehrt ihn ein Jeder. Ein altes Sprichwort sagt: Wenn ein be- 
deutender Mann erscheint, bildet sich seine ganze Umgebung nach 
seiner Art. — Solch’ einem Mannę gleicht Herr Professor Hirsch- 
berg. Im Namen der Wissenschaft spreche ich ihm den gróssten 
Dank aus.

Periode Meije, 25. Jahr, am 6. October.
Nahamye Syisakka, Arzt in Osaka."

Ein zweites Gedicht, dessen Schbnheit vom Uebersetzer besonders 
hoch gepriesen wird, yerfasst von Jeizo Jshii, Vorsitzendem des 
medizinischen Vereins zu Nagoya, lautet folgendermaassen: „Ein Wort 
zum Empfang. Der Westwind sauselt und die Herbstblumen sind 
voll entfaltet, die Felder in einen bunten Teppich umgewandelt. In 
diesen schónen Tagen des prachtyollen Anblicks ist Professor H i r s c h - 
berg nach Japan gekommen.

Ein Weiser der alten Zeit hat gesagt: „„Die blaue Earbe wird 
aus Indigo gewonnen, und ist doch blauer ais Indigo; das Eis wird 
aus Wasser gebildet und ist doch kalter, ais Wasser.““ Wenn spater 
in Japan beruhmtere Aerzte entstehen sollten, zur Zierde fiir unser 
Vaterland, wie die Herbstblumen fiir die Felder, die uns jetzt den 
prachtyollen Anblick bieten; so ware das nur ein Geschenk Deutsch- 
lands und solche Ehre fur unser Vaterland ware gleichzeitig Ehre fur 
Deutschland."----------------------

Am folgenden Tag machte ich einen Ausflug nach N a r a, der 
mir heute noch, in der Erinnerung, wie ein liebliches Idyll yorkommt. 
Nar a war in der kurzeń Zeit von 709 bis 784 n. Chr. Herrschersitz 
des Mikado; jedenfalls ist die Stadt weit alter, ais Osaka und war 
fruher sehr bevólkert; jetzt hat sie nur noch den zehnten Theil der 
fruheren Bevólkerung, namlich 20 000 Einwohner, und liegt reizend 
am Fusse der Berge, in der Provinz Yamato, 25 engl. Meilen óst- 
lich von Osaka, durch Eisenbahn mit der Grossstadt verbunden. Die 
Erzeugnisse seines Gewerbefleisses sind chinesische Tusche, Facher, 
kleine Holzspielsachen. (Nara ningyo).

Dr. Ogata und zwei andre Aerzte begleiten mich. Eine Strecke 
der Eisenbahnfahrt ist sehr malerisch, durch schildkrótenahnliche Berge 
in engem Flussthal. Nach einstiindiger Fahrt erreichen wir zunachst 
Ho ruj i. Hier liegt das alteste Kłos ter von Japan, 607 n. Chr. 
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vollendet und beruhmt — durch seine Beruhmtheiten. Ich muss 
gestehen, dass diese Kunstwerke des Museum entweder nicht so viel 
werth sind, ais die Priester wahnen; oder wegen der gegenwartigen 
Aufstellung keinen sonderlichen Eindruck machen.

Wir sahen eine achteckige Halle der Traume, der Góttin der 
Gnade gewidmet; verschiedene kleinere Tempel mit Bildern aus dem 
Lehen des Griinders (Shotuku Taishi) und mit seiner Reiterbildsaule, 
im Pfefferkuchenstyl. Der Haupttempel (K o n d o), der alteste Holzbau 
Japans, 1250 Jahre alt, enthalt alte Bronze-Bildsaulen von Buddha, 
Amida u. A., und wirkliche Fresco-Gemalde an den Wanden, 
in alter Zeit (angeblich 607 n. Clir.,) von koreanischen Kiinstlern 
gemalt und nach dem Reisebuch Allem iiberlegen, was Japaner ge- 
schaffen. Es sind iiberlebensgrosse Heilige und Shaka, wie aus vor- 
rafaelischer Zeit.

Die Geschichte der japanischen Malerei1) ist fur den 
Europaer kurz zu beschreiben. Die Malerei kam aus China iiber 
Korea mit den buddhistischen Priestern nach Japan. Die erste japa- 
nische Schule (Yamato Ryu) wurde um das Jahr 1000 n. Chr. ge
grundet. Vernachlassigung der Perspective und echter Humor herrschten 
damals, wie heute. Im 13. Jahrhundert hiess sie Tosa Ryu und wurde 
mehr und mehr „klassisch". Im 15. Jahrhundert kam eine kraftige 
Renaissance unter chinesischem Einfluss. Der buddhistische Priester 
C h o I) e n s u malte heilige Gegenstiinde, J o s e t s u Landschaften, 
Menschen, Vógel, Blumen. Ihnen folgten die klassischen Meister der 
Tosa-Schule Mitsunobu, Sesshu, Kano. Im 18. Jahrhundert 
kamen die realistischen Schulen: Hishigawa, der yolksthum- 
liche Bucher illustrirte, Okyo, der Vógel und Fische genau nach der 
Natur zeichnete, und Hokusai (1760—1849), der alle Motive japa- 
nischer Kunst ausfiiłirte, Scenen der Geschichte, des Drama, der 
Novellen, Erlebnisse des Tages, thierisches und pflanzliches Leben und 
sein geliebtes Yedo. Die Zeichnung der Japaner ist korrekt und 
hauptsachlich auf den Eindruck berechnet. „Ihre Kunst ist gross im 
Kleinen und klein im Grossen.“ Naturlich darf man solche Satze 
nicht allzuwórtlich nehmen.

1) The pictorial Arts of Japan, by William Anderson, London 1886, Sampson 
Low & Co.

Ein achteckiges Gebaude ist dem Gott der Gesundheit, Yakushi, 
geweiht. Derselbe sieht fur uns genau so aus, wie Shaka, hat aber ein 
Arzneillaschchen in der linken Hand. Die Innenwiinde dieses Tempels 
sind ganz und gar verdeckt von kleinen Schwertern und Spiegeln. Das 
sind Weihgeschenke; das Schwert heisst Geist des Mannes, der Spiegel
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Geist des Weibes. Andre Weihgeschenke sind: Bohr er, fur Heilung 
der Taubheit; Bilder ais Dank fur Erlbsung von Milchuberfluss; Bilder 
mit der Bitte, dass der unartige Solin den Kopf sich rasiren lasse, 
u. dergl. m. Ein Tempel enthalt Riesenbildsaulen von Shaka.

In N a r a ubernalnnen die dortigen A e r z t e sofort die Fuhrung. 
Der Park, den wir durchschreiten, ist wie ein Marchenwald. Der Wind 
rauscht in den Wipfeln der prachtvollen Fichtenbaume. Rudelweise 
kommen die kleinen gefleckten Hirsche, die Mannchen mit dem statt- 
lichen Geweih, um aus unsrer Hand zu fressen. Sie blicken so klug 
und freundlich, dass man jeden Augenblick meint, sie mussten an- 
fangen zu sprechen und uns zu erzahlen von der Prinzessin, die hinten 
am Ende des schnurgraden, stundenlangen, mit zahllosen Steinlaternen 
besetzten Weges in einem verzauberten Schlosse wohnt.

Aber — der Traum ist aus, wir stehen vor dem Tempel-Haus. 
Dasselbe ist verschiedenen Shinto-Góttern und Helden geweiht und 
schon 767 n. Chr. gegrtindet. Gegen das dunklere Griin der herr- 
lichen Cryptomerien heben sich die rothen Holzpfeiler kraftig ab. 
Schóne Bronzelatemen schmiicken die Vorhalle. Zahllose Steinlaternen 
saumen die Wege ein. Aber sie sind leer, wie die Kassen der Priester. 
Fruher, ais die Jahresbeitrage reichlich flossen, soli die abend liche Be- 
leuchtung des ganzen Tempelbezirks eine zauberhafte Wirkung hervor- 
gebracht haben.

Das heilige Albino-Ross, welches an Festtagen den Wagen der 
Gottheit zieht, wird in einem ganz engen Stall gehalten und steckt 
bettelnd den Kopf aus dem Fensterloch, da es, wie die Buddhapriester, 
nur von milden Gaben lebt. Der Pilger, wie der Reisende, kauft von 
dem Pfleger fiir kleine Miinze einen Becher voll Erbsen und Bohnen 
und futtert das leider unschóne, triefaugige Thier. Ebenso eingesperrt 
und auf die óffentliche Mildthatigkeit angewiesen ist ein fremder Hirsch, 
der von den Bergen nach dem Park von Kara sich verirrt hatte, und, 
z war vor der Wuth seiner feindlichen Briider gerettet, aber der Hórner 
und der Freiheit beraubt, ein Leben fuhrt, das gewiss weit schlimmer 
ist, ais der Tod.

Nicht minder gierig, ais diese Thiere, warten bei den niedrigen 
Hallen des Tempels Wakamiya die Priester auf jeden Fremdling 
oder auch begiiterten Japaner, um ihm, gegen Zahlung von l/2 bis 
10 Yen, den alten lieiligen Tanz (Kagura) vorfuhren zu lassen, und 
zwar durch seltsam gekleidete Madchen, welche Facher und Schellen- 
biindel in den Handen tragen.

Angenehmere Empfindungen weckt der gleichfalls roth und weisse 
Shinto-Tempel Tamuke-yama no Hachiman. Denn auf ihn bezieht 

Hirschberg, Reise um die Erde. 12 



178

sich ein altes Gedicht(von Sugawara-no-michizane), welches jeder Japaner, 
wie es heisst, auswendig weiss; meine Begleiter jedenfalls ohne Aus- 
nahme. Die Worte lauten ungefahr folgenderinassen:

„Leer ist die Hand, doch voll mein Herz, 
Ich nah’ den Góttern sonder Schmerz. 
Statt rothen Goldes bring’ ich heut 
Des Ahorns Roth zur Herbsteszeit."

In der That sehen wir an den zahlreichen Ahornbaumen auf dem 
Tempelgrunde die liebliche Róthung der Blatter, die den sentimen- 
talen Europaer ebenso erfreut, wie den blumenliebenden Japaner.

Hachiman ist der chinesische Name fiir den Gott des Krieges, 
japanisch Yawata; es ist eigentlich der góttlich verehrte Mikado Ojin, 
der um 200 n. Chr. gelebt haben soli.

An den Wanden des Tempels ist auch ein kriegerisches Fresco- 
bild in kindlichem Styl, der Krieger Tsuna am Thor von Kyoto, wie 
er das Ungeheuer Shuten Doji bekampft und ihm den rechten Arm 
abhaut.

Schliesslich kommen wir auch zu einem Buddha-Tempel Ni- 
gwatsu-do, welcher, der Góttin der Gnade geweiht, im Jahre 752 
n. Chr. gegrundet und vor 200 Jahren in seiner gegenwartigen Gestalt 
hóchst eigenartig gebaut und auf dem Gipfel eines Hiigels gegen eine 
Felswand gelehnt ist. Von den meisten Buddha-Tempeln unterscheidet 
er sich dadurch, dass er sehr beliebt und belebt ist. Hier sieht man 
fróhliche Familienbilder. Es erscheint der Mann mit seiner Frau, 
beide fiihren in der Mitte an der Hand den Stolz der Familie, das 
erstgeborene Sóhnchen, das (weit besser, ais die Eltern und die iibrigen 
Geschwister,) in ein rothes, blumiges Gewand gekleidet ist und voll 
Vergniigen die neuen Holzschuhe klappem lasst, trotz seiner fiinf Jahre 
schon ein geniigendes Bewusstsein von seiner bevorzugten Stellung 
besitzt und dieselbe mit massiger Enart, aber starker Begehrlich- 
keit nach Spielzeug und Siissigkeiten ausniitzt. Mir machte es grosses 
Vergnugen, mich am Einkauf zu betheiligen, zumal Bekannte meiner 
Begleiter auf diesem Jahrmarkt mit ihren Kindem erschienen.

Der von Bronzelaternen iiber und iiber behangte Tempel ist wie 
ein Bienenkorb. Die Leutchen kommen und gehen. Sie eilen die 
Treppenstufen empor, zum oberen Stock, von wo man eine schóne 
Aussicht geniesst. Sie leihen fiir eine kleine Miinze hundert Bambus- 
Stabchen; rennen, wie unsinnig, hundert Mai um den Tempel herum, 
und werfen nach jedem Umlauf eines der Stabchen in den dafiir be- 
reit stehenden Kasten: eine Lauf-Procession, die sie fiir ebenso ver- 
dienstlich halten, ais einige Europaer ihre Spring-Wallfahrt. Am



179

з. Februar jedes Jahres wird hier auch ein Fackel-Umgang ge- 
halten. In einem Winkel sitzt wiirdevoll ein Wahrsager, der fiir 1 Sen 
(= 3 Pfennige) einer alten, gespannt zuhórenden Bauerin die Zukunft 
verkundigt.

Fiir das Mittagsessen wahlten meine Begleiter eine offene Halle 
auf einem Hiigel, mit Ausblick auf den nahen Garten und die ferneren 
Thaler und Berge.

Nachmittags sahen wir den Tempelbezirk von Todaiji, zuerst 
die grosse Glocke, die 732 n. Chr. gegossen, lS1^ Fuss hoch, 
9 Fuss weit ist, 36 Tonnen Kupfer und 1 Tonne Zinn enthalt; und 
dann den ungeheuren (750 n. Chr. begrundeten, vor 200 Jahren 
neugebauten) Tempel von 290 Fuss Lange, 170 Fuss Breite, 156 Fuss 
Hóhe, welcher den D a i b u t s u unter seinem Dache birgt. Die bronzene 
Bildsaule ist 53 Fuss hoch, also 7 Fuss hóher ais die zu Kamakura. 
Das urspriingliche Bild ist aus dem 8., das jetzige aus dem 13.; der 
Kopf, der durch eine Feuersbrunst abgeschmolzen war, aus dem 
16. Jahrhundert.

Die Gottheit sitzt auf einer Lotusblume, der schwarze Kopf ist 
hasslich, der Heiligenschein dahinter enthalt Bilder der Jiinger. Eigent- 
lich ist es Birushana, die buddhistische Verkórperung des Lichtes, die 
man mit der Shinto-Góttin Amaterasu zusammenfliessen lasst.

Der Ort hat seine Heiligkeit verloren. Der Fremdling, welcher 
das Eintrittsgeld bezahlt hat, tritt ungehindert auf das Geriist, um 
die Bildsaule aus der Nahe zu betrachten; und steigt herab zu der 
Ausstellung von Alterthumern, die in einem Nebenraume des 
Tempels aufgestellt sind. Da sieht man alte Holzbildsaulen, Gewebe, 
Schwerter, Musikinstrumente, Masken, die in Tanzen gebraucht werden,
и. dgl. m. Vor dem Tempel steht eine achteckige Bronzelaterne, die 
einem chinesischen Kiinstler aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. zuge- 
schrieben wird, und am Ausgang des langen Baumwegs ein grosses 
Thor (Ni-ó-mon) mit zwei riesigen, grellbemalten, holzgeschnitzten Thor- 
wachtem (Ni-o), die in der Geschichte der japanischen Holzbildhauerei 
eine gewisse Rolle spielen.

Den Schluss der Betrachtung macht Ko bukuj i, einst ein grosser 
Tempel, 707 n. Chr. begrundet, aber 1717 niedergebrannt. Jetzt ist nur 
noch eine Pagode ubrig von dem alten Glanz' und ein riesiger Fichten- 
baum, den angeblich Kobo Daishi gepflanzt, ais ein stetes Opfer fiir den 
Gott der Gesundheit Jakushi, an Stelle der taglichen Blumenspenden.

Reclit hasslich sticht das zweistóckige, in europaischem Styl ge- 
baute Regierungsgebaude von den Ueberresten des heimischen Alter- 
thums ab.

12*
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Noch war die Sonne weit vom Untergang. Wir bestiegen einen 
kleinen Hugel, der eine treffliche Aussicht uber die nahe Stadt Nara 

> liefert. Fróhliches Volk hatte dort sich gelagert, Manner und Frauen, 
die munter schwatzten und der Theekanne wie dem Tabakspfeifchen 
zusprachen. Wir selber gingen in das Haus eines beguterten Japa- 
ners, der uns hbflich seine Vorhalle zur Aussicht anbot.

Unterhalb des Hiigels liegt ein Teich, von dem die folgende Sagę
erzahlt wird. Die schónste Jungfrau am Hof des Mikado wieś alle
Bewerber zurtick, da sie in den Mikado selber verliebt war. Dieser 
schien aus Mitleid ihre Neigung zu erwiedern; ais sie erkannte, dass
er sie nicht liebe, stahl sie sich Nachts fort aus dem Schloss und
fand den Tod im Wellengrab. Jetzt werden hier Karpfen gehalten, 
die mit grosser Gier uber das Futter herfallen, das man ihnen zu- 
wirft. Es ist dies ein leichtes hohles Backwerk, wie Cocons, nur ein 
wenig grosser, an einem Faden. Natiirlich belustigen sich die kleinen 
und grossen Japaner, wenn die Fische nach dem Bissen schnappen 
und sich gegenseitig fortdrangen, bis — ihr Mitesser erscheint, eine 
Schildkrbte, die stets in demselben Teich gehalten wird und, sowie 
es ihr gut scheint, den Rest des Futters vertilgt.Ł)

Ais wir, noch ein Stiindchen vor Abgang des Zuges, durch die 
Stadt nach dem Bahnhof zuschreiten, wird mir das Haus unsres Fiihrers 
gezeigt. Der bescheidene Mann war hocherfreut, da ich den Wunsch 
ausserte, unter seinem Dach zu ruhen und seiner Frau und den Kin
dera guten Tag zu sagen.

In dem Empfang- oder Wartezimmer befand sich seltsamer Weise 
ein altmodisches Sopha vor einem grossen runden Tisch, die Wand 
war geschmuckt mit einem Holzschnitt des — Hippocrates, den der 
Besitzer des Hauses gewiss ebenso ehrte, wie den zu Nara so heilig 
gehaltenen Yakushi. Es erschien die Gattin, der neunjahrige Sohn, 
die sechsjahrige Tochter, der Hauslehrer. Bier wurde aufgetragen. Ich 
leerte ein Glas auf das Wohl der Hausfrau. Etwas scliuchtem, aber 
doch gefallig, that sie mir Bescheid, nachdem sie Unterweisung em- 
pfangen. Sie verstand, wie auch ihr Gatte, keine europaische Sprache; 
hatte aber ein freundliches und dabei wiirdevolles Benehmen. Ich 
gewann nicht den Eindruck, dass die Frauen gebildeter Japaner wie 
Sklavinnen gehalten werden. Uebrigens schwarzen sie auch nicht die 
Zahne, wie noch manche Frauen auf dem Lande, nach der Verheira- 
tung, es machen.

1) Schildkróte und Goldfische tummelten sich in den Wellen, ais Gott Shiwa 
in einer Lotusknospe uber den Wassern waltete.
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Der Solin war hochst unterhaltend, stolz auf seine Stellung ais 
zukunftiges Haupt der Familie, stolz auf seine Kenntnisse. Er hatte 
die Kunst des Lesens und Schreibens der chinesisch-japanisclien Zeichen 
schon tuchtig begonnen und malte mir hochst zierlich und geschieht 
seinen Namen mit dem Pinsel auf einen Papierstreifen. Es ist das 
nicht so leicht.

Die jetzige Umgangs- und Schriftsprache der Japaner ist eine 
Mosaik aus Worten ihrer einheimischen Sprache (Yamato) und der 
chinesischen,1) der sie die Schriftzeichen verdanken. Der Gebildete 
hat mehr Fremdworte. Das chinesiche Zeichen hat in Japan eine ver- 
anderte, mehr wohlklingende Aussprache erhalten (Kan-on oder Jion); 
es kann aber auch japanisch gelesen werden (Yomi); Im 8. Jahrhun- 
dert n. Chr. kam das Kata-kana1 2) auf, eine japanische Silbenschrift, 
welche 47 chinesische Ideogramme vereinfachte und ais Zeichen fiir 
ebensoviele Silben der japanischen Sprache benutzte. Die chinesischen 
Zeichen werden fur Hauptworte und Zeitworte benutzt, Kata-kana 
fur Partikeln und Endungen. Kata-kana dient auch dazu, chinesische 
Wurzelwbrter zu umschreiben. DieseUebung fand ich in der japanischen 
Volksschule zu Tokyo.

1) Die chinesischen Schriftzeichen sind stylisirte Wortbilder oder Hieroglyphen. 
Zu dem eigentlichen Zeichen (Ba di cal) kommt noch eine Hinzufiigung beziiglich 
der Aussprache und der dadurch bedingten Sonderbedeutung (Phonetic), — 
gerade wie die alten Aegypter dem Wortbild (Hieroglyph) noch ein Deutzeichen 
(Determinatiy) beifiigten. Die Chinesen und Japaner schreiben von oben nach unten 
i n senkrechten Reihen, die von rechts nach links auf einander folgen; und zwar mit 
Tusche und Pinsel auf Papier.

2) Kata Seite oder Halfte, Kari entlehnen, na Name.

Hiragana (von hira, flach) ist eine andere Silbenschrift, aus 
dem 8. Jahrhundert, welche chinesische Zeichen in abgerundeter Form 
wiedergiebt, — wie die alten Aegypter neben der hieroglyphischen eine 
hieratische Schrift besassen. Der Gebildete schreibt in chinesischen 
Zeichen, das Volk in Hiragana. Wenige Biicher sind in Hiragana ge- 
schrieben, keines in Kata-kana allein.

Sieben Jahre braucht der jungę Japaner, um die chinesischen 
Zeichen zu bemeistern. Die Schrift ist schwierig, aber dafiir sehr 
schon. So zusammengesetzt die Zeichen uns erscheinen, der geiibte Ja
paner schreibt schneller nach Dictat, ais der Europaer, — naturlich 
wenn letzterer nicht Kurzschrift anwendet. Das Bestreben des Vereins 
Komaje Kai, die japanische Sprache lautmassig mit lateinischen Buch- 
staben zu schreiben, hat bisher noch keine wesentlichen Erfolge auf- 
zuweisen.
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Ais ich nun das Madchen durch einen dolmetschenden Arzt fragte, 
ob sie auch ihren Namen zeichnen kónnte, lehnte sie yerschamt das 

* Kópfchen auf die linkę Schulter und schwieg. Aber, wie wir aufbrachen, 
flusterte sie ihrem Vater etwas in’s Ohr und lachend fragte er mich, 
ob ich etwas dagegen hatte, wenn seine Tochter und sein Sohn uns 
zur Bahn begleiteten.

Wir nahmen die Begleitung mit Vergniigen an und der gluckliche 
Vater fuhrte mit der rechten Hand den Sohn, mit der linken die 
Tochter. Kurz ehe der Zug sich in Bewegung setzte, flusterte die Tochter 
wiederum, und derVater sagte mir: „Da Sie nun abfahren, móchte meine 
Tochter Ihnen mittheilen, dass sie auch schon ziemlich gut schreiben 
kann. Vorher wollte sie es nicht sagen, da sie sich zu sehr schamte.“

Das Verhaltniss von Kind zu Eltern ist in Japan yorziiglich; 
Vergehen gegen die Eltern kommen gar nicht vor.

Am folgenden Tage (den 8. October) fuhr ich auf der Tokaido- 
Eisenbahn die 17 englischen Meilen (=32 km) von Osaka nach Kobe,1) 
an der Bucht von Osaka. Diese Stadt zahlt 135 000 Einwohner, besitzt 
einen vorzuglichen, sicheren und tiefen Hafen, und, da sie seit 1868 dem 
auswartigen Handel gebffnet ist, eine Fremden-Siedelung, liings der 
gepflasterten und mit granitner Umwallung gegen die Meereswogen ge- 
schiitzten Hafenstrasse, die hier, wie in ganz Ostasien, Bund1 2) genannt 
wird. Sudwestlich von Kobe, nur durch den Fluss Minatogawa von 
ihr geschieden, liegt die rein japanische Stadt Hiogo. *)

1) Kobe heisst Gbtter-Thor, Hiogo aber Waffen-Platz.
2) Das Wort ist hindostanisch.

Kobe’s Handel bleibt zwar hinter dem von Yokohama zuriick, 
ubertrifft aber den von Nagasaki um das funffache. Kobe besorgt den 
gróssten Theil der Ausfuhr von Kupfer, Sumach, Kampfer; in dem von 
Thee steht es Yokohama nach. 1889 betrug Kobe’s Einfuhr 25, die 
Ausfuhr 20 Millionen Yen.

Vom Ausland liefen 1888 in Kobe ein:
134 fremde Dampfer mit 220 000 Tonnen Gelialt,

9 japanische „ „ 6 400 „ „ ,
und liefen aus nach dem Ausland:

159 fremde Dampfer mit 260000 Tonnen Gehalt,
2 japanische „ „ 1341 „ „ .

Natiirlich, je beąuemer fur den Reisenden in dem europaisclien 
Viertel Alles eingerichtet ist, desto weniger japanische Dinge bekommt 
er da zu sehen. Oriental Hotel (Nummer 80 ist die Bezeichnung, unter 
welcher die Wagenmanner es kennen,) entspricht allen vernunftigen
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Anforderungen. Dicht dabei ist die Agentur unseres nord
deutschen Lloyd, die mir erstlich einige Kisten nach Europa 
befordert, zweitens eine Fahrkarte ausstellt fur ihren Dampfer Nur n- 
berg, der am 9. October von Kobe nach Hongkong fahrt, zum An- 
schluss an unsere ostasiatische Reichsdampferlinie.

Der 9. October wird benutzt zu einem Ausflug nach dem Privat- 
krankenhaus zu Suma bei Kobe. Den Eisenbahnzug, der 20 Minuten 
zu der Fahrt braucht, hatte ich yersaumt. Die Jinrikisha, mit zwei 
Mannero, brachte mich binnen 40 Minuten an’s Ziel. Die Anstalt ist 
sehr zweckmassig gelegen und eingerichtet, die beiden japanischen Aerzte 
sprechen auch englisch und deutsch. Nachdem ich Frau und Tochter 
des alteren Arztes begrusst, folgte eine Wagenfahrt langs der fichten- 
bekranzten, seit mehr ais 1000 Jahren von den japanischen Dichtem 
gepriesenen Meereskuste bis zu dem Denkmal des Helden Atsumori; 
und dann in dem von einem Franzosen gehaltenen Beach-Hotel ein 
Fruhstuck, wie ich es in Japan noch nicht gehabt, bis zum Cham- 
pagner und Chartreuse.

Ais yorsichtiger Reisender brachte ich dann persónlich mein Gepack 
an Bord des Dampfers, wo ich die Cajiite Nr. 1 erhielt; wurde noch 
einmal mit Freund Ogata, zwei Aerzten aus Suma und einem aus 
Kobe zusammen photographirt und zwar diesmal vor einem gewaltigen 
Fuji-Berge, und fuhr mit meinen Collegen auf einen Hugel, nach einem 
Theehaus, das eine schóne Aussicht auf Stadt und Hafen bietet.

Nach Hause zuruckgekehrt, erfuhr ich, dass mein Dampfer erst 
am 10. October Vormittags abfahrt, da er wegen des schlechten Wetters 
seine werthyolle Ladung (Seide fur Deutschland) nicht einnehmen 
konnte. Vielleicht war das meine Rettung. Denn sonst waren wir in 
den Taifun hineingekommen, der die beiden zur Zeit zwischen Japan 
und Fonnosa befindlichen Dampfer (Bokhara von der P. & O. Gesellschaft 
und den norwegischen Dampfer Normannia) ybllig zerstórt hat.

Montag den 10. October gehe ich, bei etwas besserem Wetter, 
an Bord unseres guten Dampfers Nurnberg vom norddeutschen 
Lloyd: Capitan Blankę, 1. Offizier Dannemann, Arzt Dr. Dannemann,
1. Maschinist Bischoff. Allen diesen Herren bin ich zu grósstem Danke 
yerpflichtet.

Lacherlich handeln diejenigen Deutschen, welche in Ostasien nicht 
mit dem norddeutschen Lloyd fahren, wenn es ihnen irgend móglich 
ist.1) Es ist wohl zu berucksichtigen, dass die grossen ostasiatischen

1) Die Fahrt ist auch sehr billig, 150 Mark fur 6 Tage = 25 fur den Tag. 
(Auf dem atlantischen Ocean 50, dem stillen Ocean 62, dem indischen 32, Bombay- 
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Dampferlinien (unser norddeutscher Lloyd, die engl. P. & O., die franz. 
Messag. maritim.) in Hongkong oder Shangai endigen und von hier aus 

.^nur kleinere Dampfer den Anschluss nach und von Nagasaki, Kobe, 
Yokohama vermitteln.

Unser Nurnberg hat 2500 Pferdekrafte, 3000 Tonnen, 365 Fuss 
Lange, 40 Fuss Breite und gehórt zu den hesten Dampfern, welche die 
chinesisch-japanischen Gewasser hefahren.

Wir heginnen 10 Uhr Vormittags die Fahrt durch die Inland- 
See, welche zwischen der nórdlich belegenen Westhalfte von Hondo 
(Nipon) und den sudlich belegenen Inseln Kiushiu und Shikoku (nebst 
Awaji) sich erstreckt und von der Meerenge von Akashi bis zu der 
von Shimonosecki 240 Seemeilen misst; also, bei 12 Knoten, grade in 
20 Stunden durchmessen wird. Die grosste Breite hetragt 40, die 
geringste 8 Seemeilen. Doch ist in den Meerengen und in den Fuhrten 
der kleineren Inseln ófters nur Raum fiir zwei Schiffe im Fahrwasser. 
Die Inlandsee liefert den Richtweg zwischen Kobe und Nagasaki. Der 
Seemann hat fortwahrend genau auf Fahrzeichen und Leuchtfeuer 
zu achten, die ubrigens von der japanischen Regierung musterhaft in 
Ordnung gehalten werden.

Der Rei sen de ist entztickt durch das spiegelglatte Wasser, die 
tausend kleinen Inseln, welche mit den Ufem der beiden Seiten ein 
hóchst malerisches und dabei wechselndes Landschaftsbild liefern.

Die grósseren Inseln enthalten ziemlich hohe Berge, von denen 
manche die zierlichste Gestalt, einige vollendete Kegelform zeigen. 
Die kleineren sehen ganz seltsam aus, die kleinsten sind blosse Fels- 
blócke.

Fast alle sind bewohnt von einer Ackerbau und Fischzucht trei- 
benden Bevólkerung. Das Wasser ist belebt von zahlreichen kleinen 
japanischen Dampfern, von Barken (Dschunken) und von Fischer- 
booten, sowohl kleineren mit 1—3 Mann, ais auch grósseren. Sie 
fischen mit Trommeln und Nachts mit Fackeln, um die Fische anzu- 
locken. Die Kiisten sind mit Dórfem bekranzt, die Hiigel bis oben 
hinauf mit zierlichen Feldern belegt. Die Zahl der Inseln soli mehrere 
Tausend betragen. Die Japaner haben keinen eignen Namen fiir die 
Inland-See, wohl aber fiir die vier Abschnitte (von Ost nach West Ha- 
rima nada, Bingo n., Iyo n., Suwo n.); ihre Dichter sprechen nicht davon.

Am Morgen des folgenden Tages (51/2 Uhr), weckt mich Herr 
Bischoff. Wir sehen beim Dammerlicht die enge, nur ’/2 Meile breite 

Triest 36.) — Vaneouver-Yokohama 4283 Seemeilen fur 800 Mark; Kobe-Hongkong 
1367 Seemeilen fiir 150 Mark, oder '/3 des Weges fur weniger ais */6 des Preises.
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Strasse von Shimonosecki, wo im Juni 1863 der kuhne Daimio von 
Chósiu die ihm yerhassten Schiffe der Fremdlinge (ein amerikanisches, 
spater ein franzósisches und ein hollandisches) beschoss und tapfer, 
wenngleich vergeblich, am 5. und 6. September 1863 gegen die stra- 
fende Flotte von neun englischen, drei franzósischen, vier hollandi- 
schen und einem amerikanischen Kriegsschiff sich wehrte.

Der Leuchtthurm sendet uns erst weisses Licht, ais wir naher 
kommen, rothes. Die Strasse sieht wie yollstandig abgesperrt aus. 
Wir winden uns durch, erblicken die Stadt Shimonosecki und auf beiden 
Ufem machtige Kohlenlager; dann miissen wir weit hinaus in’s 
japanische Meer, um nach Siiden umbiegend Abends Nagasaki an 
der Westkuste der Insel Kiushiu zu erreichen.

Logbericht Kobe-Nagasaki:
1. Tag (10. Okt. bis Mittag) 23 Meilen 2 Std. 1 Min.
2. „ (11. Okt. bis Mittag) 287 „ 24 „
3. „ (11. Okt. Nachmittag) 81 „ 8 „

Reisedauer (reducirt) 1 Tag 8 Stunden 49 Minuten.

In dem schónen geraumigen Hafen von Nagasaki werfen wir Anker, 
angesichts der erleuchteten Stadt, die wir aber, da es regnet, heute 
nicht mehr besuchen.

An Bord kommt, mit Tochter und kleinem Enkelchen, ein alter, 
australischer Schiffscapitan, der durch Schiffbruch seine ganze Habe 
verloren und nun von seinem Consul nach Hause geschickt wird; 
ferner ein norwegischer Capitan, der zwischen Wladiwostock und 
Sachalin gefahren war und Strafgefangene befordert hatte, bis ihm 
die Russen schliesslich sein Schiff abkauften. Er erzahlt Schauer- 
geschichten von Wladiwostok.

Am folgenden Tage ist das Wetter besser, wiewohl noch nicht 
gut. Jetzt sieht man den prachtyollen Hafen von Nagasaki, der drei 
englische Meilen lang, birnfórmig gestaltet, durch yorliegende Inseln 
(darunter den beriichtigten ,,Papenberg“) yortrefflich geschiitzt, und 
dabei Schiffen jeden Tiefgangs zuganglich, den Eindruck eines abge- 
schlossenen Binnensee’s macht. In der That ist der Eingang zu dem 
Hafen nur 1/i Meile breit. Der Giite des Hafens entsprach allerdings 
zur Zeit nicht die Zahl der Schiffe. Es fehlt das Hinterland. Nagasaki 
ist von Yokohama und Kobe weit uberflugelt worden. ')

1) 1881—1885 (nach Rein):
Yokohama Kobe-Osaka Nagasaki Hakodate 

Ausfuhr: 69 Procent 20 Procent 9.3 Procent 1,7 Procent. 
Einfuhr: 67,5 „ 28,8 „ 3,4 „ 0,3 „
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Dabei hat dieser westlichste Punkt des japanischen Insel- 
reiches die langste Geschichte des Verkehrs mit den Fremden.

Das kleine Fischerdorf Nagai-saki (langes Vorgebirge) gelangte 
zu grbsserer Bedeutung, ais der Fiirst von Omura um die Mitte des 
16. Jahrhunderts den Nam-ban oder sudlichen Barbaren, so hiessen 
damals bei den Japanern die Portugiesen, gestattete, hier sich 
niederzulassen und Handel zu treiben, was ihm selbst und seinen 
Unterthanen grossen Gewinn abwarf. In Nagasaki, das so weit von 
der Hauptstadt Yedo (Tokyo) entfernt war, konnten christliche Kauf- 
leute und Missionare ihre Thatigkeit entfalten. Nach der Vertreibung 
der Portugiesen wurde Nagasaki 1646 den Chinesen und Hollandem 
ais einziger Handelshafen zugewiesen.

Hier haben die Hollander auf der kleinen, abgesperrten und be- 
wachten Halbinsel Deshima1) iiber 200 Jahre lang in unruhmlicher 
Gefangenschaft und Selbsterniedrigung,1 2) um des schnóden Gewinnstes 
willen, zugebracht und mussten sich noch dazu gefallen lassen, dass 
die japanische Regierung die Preise bestinimte. Schon Kampfer sagt 
1690—1692: „Unser giildenes Fliess verwandelt sich in ein gemeines 
Fell.“ Wahrend die Hollander 1611—1641 Gold, Silber, Kupfer und 
Kampher im Werthe von 306 Millionen Mark mit 90—95 Procent 
Gewinn ausgefuhrt hatten, sank danach die Ausfuhr an Menge erheblich 
und der Gewinn auf 40—45 Procent. Kupfer, Kampher, Lackwaaren, 
Porzellan blieben die hauptsachlichen Ausfuhrgegenstande. Um die 
Mitte unseres Jahrhunderts hatte das Handelsvorrecht der Hollander 
wesentlich an Werth eingebiisst. Durch den Vertrag von Kanagawa 
(1854) mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und die darauf 
folgenden mit den europaischen Machten wurde es vernichtet. Aber 
Nagasaki wurde mit unter die Vertragshafen aufgenommen. Sein Handel 
ist wieder im Ansteigen.

1) „Vorinselchen“, fiir die Portugiesen kiinstlich geschaffen.
2) „In dieser Dienstbarkeit haben wir uns viele besehiinpfende Einschrankungen 

von den stolzen Heiden gefallen lassen miissen." Kampfer.

1888 liefen ein:
427 fremde Dampfer mit 436 000 Tonnen Gehalt,
171 japanische „ n 183 000

und liefen aus:
488 fremde Dampfer mit 523 000 Tonnen Gehalt,
161 japanische „ 178 000 Jł

Der neue Aufschwung hangt namentlich davon ab, dass zu Nagasaki 
die fremden Dampfer mit Ko hien sich versorgen. 1888 wurde hier 
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fur 3 Millionen Yen Steinkohle ausgefiihrt. Steinkohle gehórt (nebst 
Kupfer) zu den wichtigsten Bergwerkserzeugnissen ') Japans; sie findet 
sich hauptsachlich auf der nórdlichen Insel Yezo und auf der Insel 
Kiushiu. Die japanische Steinkohle steht an Giite hinter der rheini- 
schen und englischen zuruck; sie hinterlasst viel Asche.

Auch unser Dampfer nahm hier seine Kohlen ein. Schwerbeladene 
Leichterschiffe hatten sich an unsere Breitseite gelegt. Korbę voll 
Kohlen wurden die Treppen hinauf von Hand zu Hand gereicht, oben 
ausgeschuttet, die Masse gewogen und in den Schiffsbauch versenkt. 
Hunderte von Arbeitern sind thatig, auch Madchen, die ganz unver- 
drossen schaffen; sie bekommen 10—15 Cts. Tagelohn! Der japanische 
Kaufmann hat die Kohle an Bord zu liefern und bedient sich dazu 
der billigen Menschenkrafte seines Landes. Naturlich sticht das ge- 
waltig ab gegen die riesigen, selbstthatigen Kohlenkrahne im Hafen 
von Toronto, die ich kurz zuvor bewundert; aber in Asien ist dies das 
allgemein ubliche Verfahren.

Sonstige Ausfuhrgegenstande sind jetzt Reis, Thee, Tabak, Kampher, 
Pflanzenwachs, getrocknete und gesalzene Fische, ferner von den Er- 
zeugnissen des Gewerbefleisses Schildpatt, Lack- und Thon-Waaren.

Nagasaki,1 2) schon vor 200 Jahren, nach den Beobachtungen von 
Kampfer, eine grosse und bedeutende Stadt mit besserer Polizei-Ordnung, 
ais derzeit die meisten ■europaischen Stadte besassen, zahlt heute 
55 000 Einwohner und hat nur wenige Sehenswiirdigkeiten.

1) Marco Polo hat gltihende Sehilderungen von dem Gold-Reichthum Cipangu’s 
entworfen. Die Hollander fiihrten noch reichlich Gold und Silber aus. Aber jetzt 
sind die Minen erschopft. Nur Kupfer und Antimon sind reichlich vorhanden, sowie 
Eisen und Kohle.

2) Man schreibt, wie oben, und spricht Nangasaki.

Mit den beiden japanischen Aerzten, die mich vom Dampfer ab- 
holten, besuchte ich naturlich zuerst Deshima, wo aber nichts mehr 
an die alte Zeit gemahnt, da vor einigen Jahren eine Feuersbrunst 
die letzten Reste zerstórt hat. Eine kleine Kirche erinnert daran, 
dass nicht mehr, wie zur Zeit der Tokugawa Shogune, das Bekennen des 
Christenthums verboten, sondern mit dem neuen Mikado vollkommene 
Religionsfreiheit in das Reich der aufgehenden Sonne eingezogen ist.

Die Lagę der Stadt an dem Golf und die Htigel aufwarts, wo 
wirklich Fichte und Palmę sich vereinigen, ist entzuckend. Der grosse 
Shinto-Tempel O-Suwa ist mit einem Bronze-Pferd geschmuckt; seine 
Garten ziehen sich terrassenfórmig empor und zeigen allenthalben 
luftige Schaubiihnen aus Bambusrohr, fur den grossenFestzug Kunichi, 
der am nachsten Tag stattfinden sollte. Der Gouverneur der Stadt, 
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meine Eisenbahn-Bekanntschaft, sandte Nachmittags einen Boten auf 
das Schiff, um mich einzuladen und mir einen Platz an seiner Seite 

v anzubieten. Ich musste mit hóflichem Danke ablehnen, da der Dampfer 
auf den Reisenden nicht wartet. In dem Krankenhaus, das zur 
Medicinschule gehórt und das alteste Japan’s nach europaischer Art 
darstellt, fand ich einen deutschen Matrosen mit schwerer Verletzung 
des Unterschenkels, allein unter den japanischen Kranken und Aerzten, 
sehr traurig, aber doch getróstet, ais ich ihm versicherte, dass diese 
japanischen Aerzte seines Vertrauens nicht unwerth seien.

Nachmittags besuchte uns auf dem Dampfer der Consul des 
Deutschen Reiches, Herr Dr. L e n z e. Wir leerten mehr ais ein Glas 
auf das Wohl der Heimath. Dann wurden die Anker gelichtet bei 
schlechtem Wetter, das draussen auf hoher See immer schlechter 
wurde. Das Meer war die ganze Nacht hindurch sehr bewegt, die 
Wogen klatschten gegen meine Cajutenfenster.

Abschied von Japan.
Schbn ist das Reich, vom Meer umgeben; 

Die Landschaft lieblich, voller Leben, 
Die Felder zierlich, die Hauser nett, 
Das Volk inanierlicb, fein, adrett;
Das Leben kostlich und amusant 
In diesem óstlich geleg’nen Wunderland.

Der Abschied von Japan, das ich doch gewiss nicht wiedersehen 
werde, ist mir recht schwer geworden, obschon ich nicht so weit gehe, 
wie der heilige Franz Xaver, der (in der Mitte des 16. Jahrhunderts) 
das japanische Volk ais das Entzucken seiner Seele bezeichnete. 
Wahrscheinlich bin ich nicht lange genug auf diesen freundlichen 
Inseln verblieben. Jedenfalls auch nicht lange genug, um die Schatten- 
seiten zu bemerken, welche die Gramlichen unter meinen Lesem 
yielleicht mit Befremden vermissen.

Wie jeder verniinftige Reisende, fand auch ich die Japaner freund- 
lich, reinlich, geschmackvoll. Dass sie im Gegensatz dazu „eitel, 
geschaftsuntuchtig und unzuganglich fur abstracte Begriffe“ seien, 
konnte ich wohl hie und da vermuthen, hatte es aber nur selten zu 
tadeln. Jedenfalls sind sie fróhlicher, vielleicht auch gliicklicher, ais 
wir. Ob sie weiser sind, trotz der geringen Kenntnisse in der reinen 
und angewandten Mathematik, in den alten Sprachen und in der Philo- 
sophie, — das zu entscheiden will ich Andern iiberlassen.
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Man kónnte ihre gluckliche Gemuthsstimmung ableiten von der 
heiteren, gemassigten, abwechslungsreichen Natur, welche sie umgiebt; 
und die gelegentlichen Ausbrtiche einer wilderen Art von den Erdbeben 
und den Erschutterungen ihrer feuerspeienden Berge, welche von Zeit zu 
Zeit das friedliche Landschaftsbild stóren. Aber das sind Redensarten. 
Unzweifelhaft sind sie tapfer und treu bis zum Tod.

In den Gesetzen von Jeyasu steht wohl die Strafe fur ehebrechende 
Frauen, aber mit dem Bemerken, dass dieses Verbrechen kaum vor- 
komme. Die Frau der mittleren und hóheren Stande waltet im Hause; 
sie ist aber nicht eingesperrt, wie bei den Tiirken. Von fruhester 
Kindheit wird sie zu Sanftmuth und Nachgiebigkeit erzogen; der Er- 
folg ist unendlich viel anmuthiger, ais die amerikanische Frau, welche 
herrisch nicht bios Gleichberechtigung, sondern Vorrecht erzwingen 
will. San-jó sind die drei Hauptpflichten: Gehorsam des Madchens 
gegen den Vater, der Gattin gegen den Mann, der Wittwe gegen den 
altesten Sohn.

Unreife Globetrotter haben in Europa und Amerika die Meinung 
verbreitet, dass in Japan Sittenlosigkeit ’) herrsche. Wer nur in schlechter 
Gesellschaft sich bewegt, kommt zu schiefen Urtheilen.

Ais ich meine Freunde, die viele Jahre in Europa zugebracht, 
ernstlich befragte, ob denn wirklich die vornehmen Japaner ihre Gat- 
tinnen aus der Reihe der Tanzerinnen und Sangerinnen wahlten, lachten 
sie mich frbhlich aus, und befragten mich, ob denn erstlich eine Heirath 
zwischen Edelmann und Tanzerin noch niemals in Europa vorge- 
kommen sei, und ob denn zweitens alle Tanzerinnen und Sangerinnen 
in Europa sittenlos seien; in Japan gabe es ganz ordentliche.

Ihre Kleidung war jedenfalls schicklicher, ais die unsrer Ballett- 
damen; das Benehmen der Aufwarterinnen in den Theehausern sitt- 
samer, ais das unsrer Kellnerinnen. Wenn einmal ein niedrer Japaner 
wirklich eine Sirene ehelicht, so ist er sicher nicht, wie oft bei uns, 
ein Substrat der lex Heinze.

Die Ordnung in Japan ist uberraschend. Ich habe nie und nir- 
gends einen unordentlichen Menschen, sei es Mann1 2) oder Weib gesehen; 

1) Der Anblick eines nackten Oberkorpers macht auf den Japaner keinen Ein- 
druck. Er ist uns darin iiberlegen. In den offentlichen Badehausern kam nie etwas 
Unziemliches vor. Jetzt hat die Regierung eine Bretterwand zur Trennung der Ge- 
schlechter gezogen. Sie hat auch den zimperlichen Gattinen englischer Baumwollen- 
stoffhandler nachgegeben und die Wagenmanner bekleidet, die fruher nur ihre Tato- 
wirung trugen.

2) Trunkenheit kommt wohl vor, da die Japaner nicht viel vertragen. Einmal 
sah ich einen stark angeheiterten Bauern auf dem Bahnhof zu Tokyo. Der Polizist 
ersuchte ihn hbflich, sein Rauschchen auszuschlafen.



190
uberhaupt nichts auf der Strasse wabrgenommen, was das Auge selbst 
der zimperlichsten Damę beleidigen kónnte.

Heirathen auf Zeit kommen ja bekanntermassen in Japan vor, 
nur tauscht sich der eitle Europaer uber die Giite der Waare, gerade so 
wie in Europa; und hat trotzdem in Japan weniger Grund zur Klage, 
ais in Europa.

Japanische Kinder sollen niemals weinen. Das ist wohl nicht 
wbrtlich zu nehmen. Ais ich einmal einen unartigen Buben in einem 
Tempelgrund freundlich zu ermahnen versuchte, ergriff ihn die Mutter 
entsetzt und floh vor dem Fremdling. Jedenfalls sind die japanischen 
Kinder weit artiger, ais die der Europaer, die in ihrem Lande weilen. 
Sie spielen fróhlich und heiter; die Madchen mit Puppen, die Knaben 
mit Ballen, Kreiseln und Drach en. Mir hat es grosses Vergniigen 
gemacht, ihnen zuzuschauen. Sie sind auch nicht ubertrieben blbde. 
Ein fróhliches „Oheio“ (gegrusst) erschallte mir oft entgegen, wenn 
ich auf der Jinrikisha durch ein entlegenes Dorf rollte. Die Kinder 
in Japan scheinen vernunftiger, ais die europaischen, wahrend die er- 
wachsenen Japaner ófters den Eindruck von grossen Kindern machen. 
Kindliche Liebe gilt seit sieben Jahrhunderten ais die hauptsacliliche 
Tugend.

Noch weit schwieriger, ais uber Vergangenheit und Gegenwart, 
ist fur den Reisenden naturlich das Urtheil uber dieZukunft. Japan 
befindet sich in einem Uebergang. Das Alte kampft mit dem Neuen. 
Was wird das Ende sein? Wird Japan in die Reihe der civilisirten 
Machte ais vollberechtigtes Glied eintreten?

Japan wiinscht die Beseitigung der Consulargerichtsbarkeit iiber 
die Fremden. Was es dafiir bietet, Aufhebung des Passzwangs, allen- 
falls das Recht, Grundbesitz im Innern zu erwerben, gemischte Ge- 
richtshófe, wird von den Kaufleuten in den Vertragshafen nicht fiir 
eine geniigende Gegenleistung angesehen, obwohl namhafte europaische 
Schriftsteller fiir die Forderungen der Japaner eingetreten sind. Das 
deutsche Reich scheint berufen, eine wichtige, ja entscheidende Rolle 
in dieser Frage zu spielen. Ich hoffe auf eine freundschaftliche Lósung, 
zum Nutzen des deutschen Einflusses.



V.

Von Japan nach Siidchina. Hongkong, Canton. 
Von Hongkong iiber Singapore nach Colombo.

die ostasiatischen Gewasser zu befahren Gelegenheit bat, 
-* *- namentlich bei schlechtem Wetter, ffihlt die unabweisbare Pflicht, 

in seinem Gehirn die Begriffe Taifun und Monsun ordentlich ver- 
packt unterzubringen. *)

In der Gegend des Aeąuators steigt die stark erhitzte Luft empor 
und fliesst oben nach den beiden Polen ab, unten strbmt von den 
Polen kaltere Luft zu. Aber indem die letztere dem Aeąuator sich 
nahert, gelangt sie mit geringerer Drehgeschwindigkeit in Gegenden, 
welche (gewissermassen unter ihr fort) schneller um die Erdachse 
von Westen nach Osten gedreht werden, sodass die siidwarts bewegte 
Luft gleichzeitig nach Westen zu gehen scheint. Diese beiden Be- 
wegungen setzen sich auf der nórdlichen Halbkugel zum Nordost-, auf 
der sudlichen zum Stidost-Passatwinde zusammen. Zwischen den beiden 
Passaten liegt die Gegend der Windstillen.

Im indischen Ocean ist die Regelmassigkeit der Passatwinde durch 
die umgebenden Landermassen, namentlich durch den asiatischen 
Continent, gestórt. Im nórdlichen Theil des indischen Oceans, ober- 
halb des Aeąuators, weht Nordost-Monsun1 2) vom September bis April, 
Sudwest-Monsun vom April bis September.

1) Zum Gliick hatte ich Miiller’s kosmische Physik in meinem Koffer, ein 
Buch, das mir auch sonst gute Dienste leistete. Es giebt Reisende, die stets das 
Buch ihres Niichsten begehren. Stumm reichte ich ihnen den Muller, — um sofort 
unbehelligt zu bleiben.

2) Arabisch = Jahreszeit.

Im Winter wird eben der Nordost-Passat nicht gestórt, im Sommer 
aber erwarmt sich der asiatische Continent sehr stark und veranlasst
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eine Luftstrómung nacli Norden, welche durcli die Drehung der Erde 
in einen Sudwestwind verwandelt wird.

Tai-fun1) sind Wirbelsturme in den chinesischen und japanischen 
Gewassern, welche zur Zeit des Wechsels der Monsune vom Juli his 
November, am haufigsten im September und October, vorkommen. 
Ihre Mittelpunkte bewegen sich von O. nach W. oder von OSO. nach 
WNW., wahrend die Drehrichtung wie bei allen Sturmen auf der 
nordlichen Halbkugel entgegengesetzt der des Uhrzeigers ist. Sie sind 
fiir die Schiffe ausserst gefahrlich, weil sie erstlich ohne Vorboten 
auftreten, und weil sie ferner nur eine geringe Breite einnehmen, 
innerhalb derer die Windrichtungen ganz ungewóhnlich rasch wechseln.

1) Chinesisch = grosser Wind. Typhon ist eine lacherliche Schreibweise. 
Mit dem Riesen Typhon der griechischen Sagę hat das Wort ebensowenig etwas 
zu schaffen, ais — Orkan mit Orcus. Das Wort Orkan stammt aus Westindien.

Aber meine Beschaftigung mit dem Taifun blieb rein wissen- 
schaftlich. Schon am Morgen des folgenden Tages (13. October) war 
das Wetter besser.

Ich lese Byron's Harold, den ich glucklicher Weise in der 
Bucherei des Dampfers fand. Byron ist der Dichter des Reisens in 
vollkommenster Gestalt. Im Zusatz zur Vorrede vom Ritter Harold 
nennt er die Schónheiten der Natur und die Lust zu reisen ausser 
dem Ehrgeiz vielleicht die machtigsten Anreizungen. Noch mehr hat er 
es durch seine Werke bewiesen. Wer die von ihm geschilderten Gegen- 
den, vor ailem Griechenland, zu sehen und zu betrachten Gelegenheit 
hatte, wird niemals nriide werden, ihn zu verehren. Hm so merk- 
wiirdiger scheint es mir, dass er selbst den gebildeten Englandem, 
trotz ihrer anerkennenswerthen Reiselust, weder genugend bekannt noch 
seelenverwandt zu sein scheint. Ich babę kaum einen Englander ge- 
funden, der den Anfang des dritten Gesangs vom Corsaren kannte, 
— jene wundervolle Schilderung des Sonnenuntergangs am saronischen 
Meerbusen, den ich selber so oft vom Nike-Tempel der Akropolis mit 
staunender Bewunderung geschaut. Weit besser kennen wir Deutschen 
das Hohelied vom Reisen, das unser Goethe gedichtet:

Doch ist es jedem eingeboren, 
Dass sein Geftihl hinauf und vorwiirts dringt, 
Wenn iiber uns, im blauen Raum verloren, 
Ihr schmetternd Lied die Lerche singt, 
Wenn iiber schroffen Fichtenhbhen 
Der Adler ausgebreitet schwebt, 
Und iiber Fiiichen, iiber Seen, 
Der Kranich nach der Heimath strebt.
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Auf dem vaterlandischen Schiffe,') das vorzuglich eingerichtet ist, 
werde ich wie ein Kind des Hauses behandelt, vom Capitan und von 
allen Officieren. Der erste Maschinist erklart mir die Schiffsmaschinen, 
zeigt mir seine wundervolle Schmetterlings-Sammlung, die er durch 
20jahrigen Fleiss in Ostasien zusammengebracht, misst mit mir die 
Zeitdauer des Sonnenuntergangs, betrachtet mit mir das Meeresleuchten, 
— wie riesige Leuchtkafer tanzen die glimmenden Quallen auf der 
von dem Schiff durchpflugten Wasserflache, — guckt mit mir nach 
den Sternen.

Da sehen wir unsern lieben Bekannten, den grossen Baren, 
aber zur Halfte in das Weltmeer getaucht, wahrend Homer von ihm 
singt, dass er allein des Bades im Ocean nicht theilhaftig werde.2) 
Die jonischen Schilfer waren nicht so weit sudlich vorgedrungen. Mehr 
ais zwei Monate dauerte es, bis ich ihn wieder vollstandig erblickte.

Das gute Wetter blieb andauemd. Sonnabend, den 15. October 
sahen wir zuerst die kleinen Inseln von der steilen chinesischen Kuste, 
gegeniiber von Formosa. Das Meer war prachtvoll grun. Nachmittags 
kam eine chinesische Fischerboot-Flotte in Sicht. Ich zahlte gleich- 
zeitig innerhalb unsres Horizontes 114 Fahrzeuge. Zwei Boote fahren 
immer zusammen und schleppen das dazwischen ausgespannte Netz. 
Am folgenden Tage, Sonntag, den 16. October, gelangten wir nach 
Hongkong. Wir haben also die nahezu 1000 Seemeilen von Nagasaki 
nach Hongkong8) in vier Tagen vollendet.

Die steile chinesische Kuste mit ihren rothen Felsriffen sticht 
prachtvoll ab von dem grunen Meer. Die Einfahrt sehe ich von der 
Briicke aus.

Hongkong ist viel schon er, ais ich geglaubt. Die 
Stadt liegt auf der Nordseite der Insel und klimmt an dem Felsen 
empor, wie N e a p e 1. Unten ist der machtige Quai und die zahllosen 
Schiffe und Boote in dem prachtvollen Hafen, der wie ein geschlossener 
Binnensee aussieht, die stattliche Hauserreihe der Ufer-Strasse, darunter 
das fiinfstóckige Hotel und der Glockenthurm; weiter oben die loggien-

1) Auf keiner andern Linie in Asien ist so gutes Essen, ist ein Glas Pilsener 
fur 25 Pfennige zu haben, sowie eine rauchbare Cigarre fur so massigen Preis. 
Ich bedaure, dass der norddeutsche Lloyd nicht zwei Mai im Monat ffihrt, wie die 
andern Linien; dann wird er bald im Wettbewerbe siegen.

2) Odyssee, V, 279. oii] tfdfzfioęós tan XoezQu>y ’i2xeavolo.
3) Kobe-Hongkong 1367

Kobe-Nagasaki 391

13
Nagasaki-Hongkong 976 See-Meilen.

Hirschberg, Reise um die Erde.
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geschmuckten Wohnhauser der Wohlhabenden; dazwischen prachtvolle 
Garten und auf der Hóhe die neuen Gasthauser.

Wir ankern gegeniiber an der Werft der Festlands - Halbinsel 
Cowloon,die auch den Englandem gehórt, dicht neben dem Reichs- 
postdampfer „Neckar“ vom Bremer Lloyd,1 2) und werden in dem 
winzigen Dampfer des Hongkong-Hotel hinubergeschafft.

1) Hier sind bedeutende Docks angelegt.
2) Die Hauptlinie geht von Bremen bis Hongkong und Shangai, von Hongkong 

aus fahren kleine Dampfer nach Japan und zuriick.

Der Quai und Landungsplatz waren weiss vonMenschen- 
g e w i m m e 1; denn hier innerhalb der Tropen tragt auch der Kaukasier 
nicht schwarze Kleidung. „Habt Ihr nichts von der Bokhara gesehen ?“ 
war die allgemeine Frage. Das Postschiff Bokhara, von Shangai 
nach Hongkong, war seit sieben Tagen fallig, aber vermisst. Da wir 
nichts melden konnten, stiegen die Befurchtungen aufs hóchste, zumal 
eine fróhliche Cricket-Partie einen Ausflug auf dem Schiffe untemommen. 
Sogleich wurde ein Kanonenboot der Regierung und ein Dampfer der 
P. & O.-Gesellschaft zur Nachforschung ausgesendet. Sie kehrten nach 
mehreren Tagen mit der Trauernachricht heim, dass die Bokhara 
ganzlich zu Grunde gegangen. Wahrend des Taifun war Wasser durch 
die Schomsteine in die Maschine gedrungen und hatte die Feuer aus- 
gelóscht, der Sturm trieb das hilflose Schiff gegen die Kiiste von 
Formosa. Nur zwei Europaer retteten sich und etwa zwanzig von den 
indischen Matrosen (Laskaren). Einer der uberlebenden Englander 
schleuderte in denZeitungen heftige Beschuldigungen gegen dieLaskaren; 
sie liatten die Rettung der Andern nicht nur nicht befórdert, sondern 
in iibertriebener Selbstsucht eher gehindert. Die Angegriffenen blieben 
die Antwort nicht schuldig. Es scheint nicht ganz so sclilimm ge- 
wesen zu sein. Allerdings besteht diese Gefahr auf den ostindischen 
Gewassern, dass im Falle eines Unglucks die asiatischen Matrosen die 
Befehle der Officiere rielleicht mangelhaft verstehen, wahrscheinlich 
mangelhaft ausfuhren, eher den Kopf verlieren, mitunter sogar mehr 
auf Plunderung, ais auf Rettung der Reisenden bedacht sind. Mir 
haben Schiffsofficiere mitgetlieilt, dass sie im Falle des Schiffbruchs 
zuerst nach Revolver und Bowie-Messer greifen, um jedenfalls nicht 
wehrlos zu sein. Ueber jeden Zweifel erhaben war das Benehmen 
der armen chinesischen Fischer auf Formosa und des ihnen 
rorgesetzten Mandarin. Sie thaten Alles fiir Rettung der Schiff- 
briichigen von der Bokhara und von dem gleichzeitig gescheiterten 
norwegischen Dampfer Normannia, — es waren dies die beiden einzigen
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Schiffe, die unmittelbar vor uns unsere Strasse befahren. Wenn Meister 
Hildebrandt noch vor 30 Jahren furchtete, beim Scheitern des Schiffes 
(allerdings an der Ostkiiste der Insel Formosa) von den Eingeborenen 
verspeist zu werden, so durfte er aus Unkenntniss ubertriebene Be- 
sorgniss gehegt haben.

Sehr beruhigend ist die Wirkung der telegraphischen Kabel. 
Ich hatte sofort nach der Landung in Hongkong eine Meldung meiner 
glucklichen Ankunft nach Hause gesendet. (Das Wort von hóchstens 
zehn Buchstaben kostet allerdings noch 2 Dollar Silber). Nach 
24 Stunden war ich im Besitz der Ruckantwort. Erst vier Tage spater 
wurde in Europa das Scheitern der Bokhara bekannt.

Nachdem ich mich iiber den Hafen und die Hauptgebaude der 
Stadt einigermassen unterrichtet, bekam ich im grossen Hongkong-Hotel 
ein befriedigendes Mittagsmahl. Hier lemte ich zuerst die Punka 
genauer kennen. Es ist dies ein grosser, rechteckiger, mit diinnem 
Zeug iiberspannter Holzrahmen, der in einiger Hóhe iiber der Tafel 
in Angeln aufgehiingt ist, wahrend an den oberen Ecken Stricke be- 
festigt sind, vermóge dereń der Riesenfacher hin- und hergeschwungen 
wird. Es sieht lacherlich aus, ist aber sehr erfrischend und von 
Hongkong bis gegen Suez iiblich. Auf Schiffen wird die Punka ófters 
von einer Maschine bewegt, in den Gasthausem besorgt es der draussen 
stehende „Punka-Knabe“, der, wie man sagt, auch im Schlaf seine Arbeit 
verrichtet. Nach dem Mahl suche ich mein Schlafzimmer auf. Das 
Hotel ist ein funfstockiges, riesiges, aber unordentliches Haus. Jedes 
Schlafzimmer hat Ventilations-Einrichtungen und einen steinernenBalcon. 
Trotzdem erwachte ich um 2 Uhr Nachts von der Hitze, und merkte, 
dass Hongkong weit heisser ist, ais ich es mir vorgestellt. Das 
Thermometer zeigte 23° C.

Ich zog Pantoffeln, Striimpfe und Handschuhe an gegen Moskitos 
und setzte mich im Hemd auf den Balcon, ziindete eine Cigarre an 
und lauschte dem nachtlichen Larm der Matrosen, den die Englander 
in ihren asiatischen Hafenstadten so gleichgultig dulden.

Die Felseninsel Hongkong1) liegt unter 22° nórdl. Breite, dicht 
unter dem nórdlichen Wendekreis, also sudlicher ais der erste Cataract 
des Nil, der sudlichste Punkt, den ich vorher erreicht; unter 114° óstl. 
Lange von Greenwicli. Die Insel liegt an der Mundung des Perlflusses 
(Canton River), vor der Kiiste der chinesischen Siidprovinz Kwantung, hat 
eine Lange von 20, eine Breite von 3,6 bis 7,2 km und misst 83 qkm.1 2)

1) Chinesisch: Heung-kong, d. i. duftender Fluss. Vgl. A Guide to H., 
W. Brewer (1892.)

2) Nacli anderen Angaben 79.
13
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Die hóchste Erhebung betragt 539 Meter. Hongkong gehórt zur Gruppe 
der von den Portugiesen sogenannten Ladrones.

Blicken wir auf diesen Hafen an der Nordseite der Insel mit 
Dutzenden von stattlichen Dampfern, sowohl friedlichen ais auch kriege- 
rischen, zahlreichen Seglern und zahllosen Kahnen (Sampan der Chi- 
nesen, die darin mit Weib und Kind wohnen, an 20 000,) auf die 
machtigen Werften, das steinbedammte Ufer, das dem Meere unter 
ungeheuren Kosten Raum abgewinnt, die stattliche Praya oder Ufer
strasse mit den hohen, steinemen Geschaftshausem, die schbne Stadt 
(Victoria), welche an dem griinen Hiigel emporklimmt und durch 
eine Drahtseildampfbahn, die einzige in Asien, mit den prachtvollen 
Wohn- und den machtigen Gast-Hausern hoch oben auf der Spitze 
des Felsens (dem Pik) verbunden ist; so konnen wir uns kaum vor- 
stellen, dass vor 40 Jahren Hongkong eine ganz ode Insel war, die 
nur von wenigen chinesischen Steinschlagern und Fisch ern, die ge- 
legentlich auch Seeraub trieben, bewohnt wurde. Jetzt ist es der 
grósste Handelshafen an der ganzen, ungeheuren chinesischen Kiiste 
und die erste Etappe der Englander auf der wichtigen Meeresstrasse 
zwischen ihrem Dominion Canada und ihrem Kaiserreich Indien; gleich- 
zeitig ein wichtiger Wachtposten an der Pforte von Sudchina.

Seit 1837 ist Hongkong Ankerplatz von Handelsschiffen fiir 
Canton und Macao. Nach dem ersten Kriege gegen China wurde es 
1841 an England abgetreten, nach dem zweiten Kriege seit 1843 
besiedelt, nach dem dritten Kriege (1857) wurde 1860 auch die Halb- 
insel Cawloon 9 auf dem chinesischen Festland an die Englander ab
getreten. Eine machtige chinesische Stadt ist hier entstanden, da der 
Handel Verdienst versprach. Die Zahl der Einwohner der Colonie 
betrug 1881 150 000,1 2) darunter waren nur 8000 Europaer.

1) Die Ly-ee-moon Meeresenge zwischen Hongkong und Cawloon ist nur 
englische Meile, also kaum 1 km breit.

2) Die ganze Insel hatte 1891 an 221 441 Einwohner, also 2800 auf den 
Quadratkilometer; der grosste Theil entfallt auf die Stadt Yictoria.

Die Englander halten hier eine kleine Kriegsflotte und eine Be- 
satzung von etwa 1500 bis 2000 Mann, die theils aus Europaern, 
theils aus indischen Soldaten besteht, hauptsachlich aus hochgewachsenen, 
rothbeturbanten Sikhs in der beąuemen gelblichen Leinwand-Uniform. 
Die ausgezeichneten, nach unseren Begrifien sogar iippigen Baracken 
der Soldaten liegen am Westende der Stadt und auf den Hiigeln von 
Cawloon. Naturlich wohnt in Hongkong ein englischer Gouverneur, 
ein Admirał (Commodore), ein Generał.

Die Polizisten sind theils Sikhs, theils Chinesen; nur die oberen 
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Stellen werden mit Englandern besetzt. Sicherheit und Ordnung sind 
befriedigend, obwohl die Insel, wegen iłirer giinstigen Lagę, den Zu- 
fluchtsort der aus Sudchina fliehenden Verbrecher darstellt. Der 
Handel ist bedeutend, da Victoria einen Freihafen besitzt, jedoch 
nicht mehr so allein herrschend, seitdem verschiedene Vertragshafen 
an der chinesischen Kuste den Europaern erbffnet sind. Aber immer- 
hin handeln die meisten chinesischen Hafen nicht unmittelbar mit 
Europa, sondern durch Vermittlung von Hongkong. Ein grosser Theil 
des Handels liegt in den Handen der Deutschen, die in bester Lagę 
der Stadt ein grossartiges Clubhaus in gothischem Stil, aus grau- 
róthlichem Hongkong-Granit errichtet haben, eines der schónsten 
Gebaude in Ostasien.

Durch englische, deutsche, bsterreichische, franzósische und andere 
Dampferlinien steht Hongkong einerseits mit Europa, namentlich seit 
Eróffnung des Suezkanals, ferner mit Indien, Cbina, Japan, endlich 
mit Amerika und Australien in reger Yerbindung.

1884 liefen ein;

darunter
26 763 Schiffe mit 5 000 000 Tonnen,

2 976 Dampfer 3 259 000 » !

314 Segler 290 000 n i

23 473 Dschunken 1 687 000 n

2397 Schiffe waren britisch, 474 deutsch. 1890 verkehrten 
im Hafen von Hongkong 27 626 Schiffe mit 6 688 000 Tonnen. Die 
Einfuhr belauft sich auf jahrlich 130 Millionen Mark fur Opium, 
32 fur Baumwollenstoffe, ebenso viel fiir Rohbaumwolle und 20 Millionen 
fiir Reis. Die Ausfuhr besteht in Thee, Seide, Zucker, Reis. Der 
Werth der Einfuhr betrug 381 Millionen Mark im Jahre 1890, der 
der Ausfuhr 174 Millionen Mark.

Hongkong ist ein sprechendes Beispiel des grossen Geschicks 
der Englander in der Colonisation.

Aber die Geschichte Hongkongs erzahlt auch von mannigfachen 
Unglucksfallen. Anfangs litten Truppen und Colonisten an tódtlichen 
Fiebern, bis es gelang, Hauser und Baracken besser zu bauen. Im 
Jahre 1856 entstanden auch Aufstande unter den Chinesen und im 
Jahre 1857, ais Canton zum dritten Mai von den Englandern beschossen 
wurde, versuchte ein chinesischer Backer zu Hongkong, A Lum, die 
Fremden durch arsen-vergiftetes Bród auszutilgen. Aber er hatte die 
Gabe zu niedrig gegriffen, der Anschlag wurde entdeckt, ehe viel 
Schaden angerichtet war. Wahrend 1860 —1866 grosser Wohlstand 
herrschte, (1864 wurde die Gasbeleuchtung, 1866 die Mtinze ein-
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gerichtet,) so folgte damach eine schwere Geschafts-Bedrangniss, ebenso 
1873, ais der Kuli-Handel endgiltig verboten wurde, nachdem die 

'* unglucklichen Halbsklaven mehr ais einmal auf hoher See das Fracht- 
schiff verbrannt hatten.

1874 enterten chinesische Seerauber den Dampfer Spark, der 
zwischen Hongkong und Macao fuhr, und ermordeten den gróssten 
Theil der Matrosen. 1862, 1865, 1867, 1874 und 1875 wurde Leben 
und Eigenthum durch Taifune vemichtet. Wenn man den Wirbelsturm 
vorher merkt, so warnt ein Kanonenschuss die Schiffer und Strand- 
bewohner. Eiligst suchen die Sampan Cawloon oder den Strand von 
Hongkong zu gewinnen; und doch musste man 1874 nach dem Sturm 
Tausende von Leichen aus dem Hafen fischen. 1862, 1867, 1878 
wiitheten grosse Feuersbrunste. Jetzt sind auch die Chinesen gezwungen, 
die Hauser aus Stein und einigermassen feuersicher anzulegen.

Die Stadt Victoria folgt der Nordkiiste der Insel fiir 51/2 Kilometer 
und ist ganz von Hugeln eingeschlossen. In der Mitte liegt die euro- 
paische Stadt, die riesigen Geschaftshauser ganz nahe der Kiiste, 
massiv aus Granit gebaut, um dem Taifun zu widerstehen. Die Wohn- 
hauser der Wohlhabenden liegen auf den Hugeln und ziehen sich 
staffelfórmig mehrere hundert Fuss weit empor. Breite Strassen, mit 
prachtvollen Baumen bepflanzt, winden sich von einer Terrasse zur 
andern empor und fuhren zu Garten mit den herrlichsten Tropen- 
gewachsen. Der granitne Hafendamm saumt die Uferstrasse (Praya) 
ein und ist iiber 3'/2 Kilometer lang. In der Mitte der Stadt, dicht 
neben der Werft, erhebt sich der Glockenthurm, das Wahrzeichen von 
Victoria. In der Nahe ist Post- und Telegraphen-Amt, sowie der 
hóchste Gerichtshof, Hongkong-Hotel, die hauptsachlichsten Clubs, und 
in einem schónen Garten das Haus des Gouverneurs.

Im Osten der Stadt liegt City hall mit Theater, Ballsalen und 
einem Museum. Die Vorderseite des stattlichen Gebaudes tragt noch 
den Schmuck der 50jahrigen Jubelfeier der Kónigin-Kaiserin Victoria, 
ihr Bild und darunter die Zeichen: V. R. 1837, 1887. Davor steht 
ein monumentaler Brunnen mit Triton oben, Karyatiden unten, 4 Lówen- 
Katzchen rings herum. Dass er schon sei, móchte ich nicht glauben; 
dass er an diesen Ort passe, wird Niemand behaupten. Dann folgen 
Paradę- und Cricket-Gelilde sowie Baracken. Die óffentlichen Garten 
sind bewunderungswurdig. Am Westende der Stadt (West Point) ist das 
Hauptąuartier der Chinesen mit ihren Theatern, Gasthausern, Hotels, 
Speise- und Theewirthschaften, sowie sonstigen Vergnugungsorten.

Am nachsten Morgen, (Montag, 17. October) fuhr ich zunachst von 
dem Landungsplatz auf dem kleinen Omnibus-Dampfer nach Cawloon und 
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holte Dr. Dannemann von der „Numberg" ab. Wir fuhren zuriick 
nach Victoria und in Jinrikisha, die hier von kraftigen Chinesen gezogen 
wird, nach dem gliickseligen Thal (Happy valley) am Ostende 
der Stadt.

Umgeben von bewaldeten Hugeln, durchzogen von wasserreichen 
Fliisschen, prangt das Thal in immerwahrendem, herrlichstem Grim. 
Die Mitte wird von dem Platz fiir das Wettrennen der Pferde ein-
genommen, fiir das ich nicht das warme Herz habe, wie die Eng-
lander, welche tief beklagen, dass wegen des Daniederliegens von
Handel und Verkehr nicht mehr europaische Rassepferde, sondern 
mongolisclie Ponnys sich tummeln. Desto mehr fesselten mich die
Friedhófe, welche das Thal umsaumen und gegen die Hiigel sich 
lehnen. Der englische Friedhof enthalt ein gut Stiick Colonialgeschichte. 
Da ruht manch’ tapferer Soldat und Seemann fern von Altengland 
in der Erde, der man bei + 24° C. mittlerer Jahrestemperatur nicht 
einmal das ubliche Beiwort der kiihlen ertheilen kann. Da hat auch 
der preussische Capitan zur See, Kupfer, aus Berlin seine Ruhestatte 
gefimden; und preussische Adler aus Stein breiten ihre Fittiche uber 
seine Grabessaule. Die herrlichsten Palmen und Bluthenstraucher 
mildern den traurigen Eindruck der Todtenstatten. Der rómisch- 
katholische Friedhof birgt die Gebeine der Irlander und der Portu- 
giesen; die Leichensteine beider Volkerschaften sind durch lange und 
schwungvolle Inschriften ausgezeichnet. Kleiner sind die Kirchhófe 
der Mohammedaner und der Parsi. Die letzteren scheinen hier haupt- 
sachlich nur Leichensteine zur Erinnerung, keine Graber zu haben. 
Hier ist kein Thurm des Schweigens, wie zu Bombay. Man betritt 
die offene und leere, aus Granit gebaute Halle, wo die Angehórigen 
zu weihevollem Gebete sich sammeln.

Noch etwas weiter óstlich liegt Bay-View, ein Gasthaus am Strande, 
wo ein wurdevoller Negergreis aus den Vereinigten Staaten wirth- 
schaftet, ein ehemaliger Schiffskoch, der hierher verschlagen wurde, 
und im gewahltesten Englisch seinen chinesischen Dienern gebietet. 
Gutes, auf Eis gekiihltes Flaschenbier wird hier in einer erhohten 
Laube verschenkt. Wir treffen hier auch, laut Verabredung, Herrn 
Dr. Schild, Schiffsarzt des „Neckar“, vom Bremer Lloyd, und Herm 
Dr. P a u 1 u h n, den Arzt unseres kleinen deutschen Kriegsschiffes 
„Iltis“, das im Hafen von Hongkong die vaterlandische Flagge 
entfaltet.

Zuriickgekehrt nach Cawloon nehmen wir das Fruhstiick an Bord 
der „Numberg“ zusammen mit Capitan Schmólder vom „Neckar“, 
und betrachten dann die Abfahrt des letztgenannten Dampfers, der 
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nach der Heimath zuriickkehrt. Die Musikbanden beider Dampfer 
lassen vaterlandische Weisen ertónen, am Ufer brennt ein chinesischer 

v Geschaftsfreund ein grossartiges Feuerwerk ab, lustig weht die deutsche 
Flagge im Windę. Aber auch dieser grossartige Dampfer hat wenig 
Cajutreisende. Es ist das auch naturlich bei einer vierwóchentlichen 
Fahrt. Bei zweiwóchentlicher konnte der Reisende sich besser auf 
unsere Schiffe einrichten. Ein grosserer Zuschuss vom Reiche ware 
wunschenswerth.

Bei aller durch die Verhaltnisse gebotenen Sparsamkeit kann 
Colonialpolitik nicht vom Kramerstandpunkt aus behandelt werden. 
Man muss mehr Geld daran wagen und nicht augenblicklich den Er- 
trag erwarten. Es sind Saaten fur die Zukunft gestreut, die spater 
reichlich F r ii c h t e tragen werden. Die gleichen Ueberzeugungen finde 
ich auch in den Schriften derjenigen Landsleute, welche draussen in 
Asien sich umgesehen.

Gegen Abend besuchte ich Herrn Dr. Gerlach, einen ausgezeich- 
neten deutschen Arzt, der in Hongkong seit 1872 wirkt und nicht 
bloss fiir die deutsche Colonie Trost und Hoffnung in allen Krank- 
heitsnóthen darstellt, sondern auch ein feingebildeter, liebenswiirdiger 
Mensch und grosser Kunstkenner ist und sein Junggesellenheim mit 
prachtvollen Erzeugnissen chinesischer und japanischer Kunstfertigkeit 
reich geschmiickt hat.

Dr. Gerlach zeigt mir auch die kurzlich gedruckte Sammlung der 
chinesischen, gegen die christlichen Missionare gerichteten Mauer- 
Anschlage, welche durch Wort und Bild den christlichen Sendboten 
die ungeheuerlichsten und unglaublichsten Missethaten vorwerfen und 
die jungsten, so bedauerlichen Volksaufstande gegen die Christen im 
Norden von China mit veranlasst haben. In dem letzten Frieden mit 
den Chinesen ist den Missionaren das Recht der Predigt und Bekehrung 
ausdriicklich gewahrleistet. Ich habe englische Officiere gesprochen, 
welche diesen Punkt des Vertrags bedauerten. Europaische Consuln 
haben mir gestanden, dass ohne die Missionare keine Schwierigkeiten 
mit China vorhanden waren.

Am Dienstag, den 18. October, unternehme ich mit Dr. Dannemann 
und Obermaschinist Bischoff einen Ausflug nach Cant on, der drei 
Tage in Anspruch nimmt, auf dem grossen Raddampfer Hanków, 
der in Nord-Amerika gebaut ist, und wie ein Hudson-Dampfer aussieht.

Derselbe muss wohl uber die erste Jugend fort sein, denn vor 
30 Jahren fuhr darauf unser Landsmann Hildebrandt denselben Weg. 
Die furstliche Einrichtung, die jener ruhmt, konnte ich nicht mehr 
finden; dagegen ist noch, wie damals, die ganze Breitseite des auf
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dem Oberdeck gelegenen, geraumigen und beąuemen Salons mit Flinten 
und Sabeln geschmiickt.

Noch heute rechnet man, wie damals, auf Piraten-Angriffe, *) ob- 
wohl in diesen 30 Jahren so viele Seerauber theils im Kampf erschossen, 
niedergehauen, in’s Wasser gesturzt, theils spater in Canton gekbpft 
oder gepfahlt, oder in Hongkong aufgehangt worden sind. Noch heute 
werden die Hunderte von Chinesen, die in der zweiten und dritten 
Classe des Schiffes nach Canton fahren, auf das scharfste uberwacht: 
sie sind von uns ab- und eingeschlossen, kbnnen weder auf das Ober
deck noch an die Steuerung, noch an die Maschine gelangen.

Die Rhederei kann sie nicht entbehren; denn von uns 6—8 Cajiit- 
reisenden, dereń jeder 5 Dollar fur Fahrt und ganz gute Verpflegung1 2) 
zahlen, kann sie nicht leben. Die Entfernung von Hongkong bis Canton 
betragt 95 englische Meilen (oder 80 Seemeilen), die Fahrt dauert 
6 Stunden, also macht das Schiff fast 14 Knoten.

1) Der letzte erfolgte auf dieser Fahrt vor 14 Jahren.
2) Ein Glas Sherry und zwei Glas Bier zum Mittagsmahl sind einbegriffen.

Punktlich um 8 Uhr Morgen s waren wir vom Quai zu Yictoria 
abgefahren. Der Hafen ist nicht bloss geraumig, sondern auch tief, 
so dass wir auf einer fliegenden Holzbrucke vom Ufer auf den Dampfer 
steigen kónnen. Die Ausfalirt gewahrt einen priichtigen Blick, wie 
die aus Neapel oder Stambuł. Der Weg fiihrt durch die breite, mit 
kahlen Inseln besetzte Canton-Strasse nbrdlich, bis wir Mittags die 
Delta ahnliche Miindung des Perl- oder Cantonflusses erreichen, die 
von den Chinesen hu-mun, von den Portugiesen in wórtlicher Ueber- 
setzung Boca Tigris, also Tiger-Rachen, genannt wird.

Hohe, dunkle Felsen ragen am rechten Ufer empor. Die Tiger- 
Insel liegt eine kurze Strecke oberhalb der Miindung. Die Befesti
gungen der Chinesen auf den Inseln und den Ufern haben friiher das 
Gelachter der Europaer erregt und sind ja auch in den drei Opium- 
Kriegen von den Englandern mit stiirmender Hand erobert worden. 
Heute scheint die Sache etwas anders zu liegen. Neben den schwer- 
falligen Forts der alten Zeit sind unter sachkundiger Leitung eines 
Deutschen auch ganz moderne Batterien Krupp’scher Kanonen auf- 
gestellt, die, wenn sie richtig bedient werden, jedem Feind schon 
Achtung einflóssen kónnten. Dagegen sind die ausserordentlich zahl- 
reichen im Fluss verankerten Kriegsdschunken mit ihren kleinen, auf 
Zapfen drehbaren Kanonen wohl gegen Seerauber und Schnmggler, 
aber nicht gegen europaische Kriegsschiffe brauchbar.
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Gewaltig ist der Verkehr der Boote und Dschunken, die dem 
Dampfer nur unwillig ausweichen; hóchst sonderbar sind die Heck- 
radschiffe, dereń Tri ebkraft aber nicht durch Dampf, sondern durch 
ein von 10—20 Kuli bedientes Tretrad geliefert wird. Diese Schiffe 
sollen erst seit 20 Jahren gebaut werden. Sie sind Nachahmungen 
europaischer bezw. amerikanischer, mit asiatischer Verwendung der 
uberschussigen und so billigen Menschenkraft statt des Dampfes; ferner 
ein Beweis, dass denn doch nicht die Mongoł en durchaus starr und 
yerknóchert auf dem bisherigen Standpunkt verharren. Dagegen sind 
die Boote mit grossen angemalten Augen') am Vordertheil selten 
geworden. Die Ufer werden bald flacher, Reis- und Gemiisebau wird 
sichtbar und ausserordentlich zahlreiche Dórfer, jedes mit einem vier- 
stóckigen, granitnen, thurmahnlichen Gebaude. Das ist das Pfand- 
leihhaus des Dorfes, wo die Leute im Somrner ihre Winterkleider ver- 
setzen und im Winter die Sommergewander. Der Pfandleiher sorgt 
fiir sichere Aufbewahrung und ist sogar gegen gewaltsame Angriffe 
von Raubern gewaffinet; er nimmt nur 20—36 Procent. In der Stadt 
Canton giebt es iiber hundert Pfandleiher erster Classe.

Bald nach Mittag erscheint auf einem Aachen Hugel die erste 
Pagode. Es ist dies ein neunstóckiger, schlanker und sich yerjungen- 
der Thurm, offenbar schon alt und etwas yerfallen, mit Strauchern in 
den Fugen und auf dem Dache, jedenfalls etwas ganz anderes, ais 
wir uns unter diesem Namen yorstellen, ubrigens kein eigentlicher 
Gebetstempel, sondern ein Bau, der die guten Geister herbeiziehen, 
die bósen besanftigen oder yertreiben soli.

Wir halten 12 englische Meilen unterhalb unsres Reiseziels, in 
Wampoa, welches den eigentlichen Hafen von Canton bildet; landen 
Reisende und nehmen neue ein; eine Stunde spater, nachdem wir die 
merkwurdige Boot-Vorstadt passirt, in Canton selber, und werfen hier 
Anker vor der Fremden-Ansiedlung, der kleinen Insel S c h a m i n. An's 
Land bringt uns ein chinesisches Boot (Sampan), bemannt yon einer 
tuchtigen Chinesin, die durch ein neusilbernes Schild auf der Brust 
mit eingegrabener englischer Inschrift ais Angestellte des Hotels sich 
ausweist und naturlich ihre drei Kinder bei sich hat, denn die Fa
milie besitzt keine andere Heimstatte.1 2)

1) „No bab got eyes, no can go“ („Wer keine Augen hat, kann nicht gehen.“) 
Dies ist die Geschaftssprache. (Pidgin English — business Engbsh).

2) Der Mann ist auf Arbeit den Tag iiber abwesend, — nicht aber, wie es 
in manchen Eeisebeschreibungen heisst, „auf der Biirenhaut liegend und mit Opium- 
Kauchen beschaftigt-11
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Sie lenkt den Kalin an die Landungstreppe, tragt unser Hand- 
gepack, bringt uns in’s Gasthaus und erkundigt sofort, wann wir 
wieder ihre Hilfe brauchen werden.

Die Gastfreundschaft der Europaer in Canton ist noch ebenso her- 
vorragend, wie fruher, und wurde auch uns sowohl von dem Vertreter 
des deutschen Reiches, Herrn Lange, ais auch von dem des nord- 
deutschen Lloyd. Herrn Melchers, auf das liebenswiirdigste an- 
geboten; aber der Reisende ist heutzutage nicht mehr auf dieselbe 
angewiesen. Ebensowenig auf ein Nachtlager am Bord des Dampfers. 
Denn das Schamin-Hotel geniigt massigen Anspriichen.

Freilich das Mittagsmahl nahmen wir bei Herm Melchers und 
statteten auch dem intemationalen Club auf Schamin einen Be- 
such ab.

Canton, chinesisch Kwang-chow-foo (Kwangtschou), liegt an 
dem linken oder Nord-Ufer des Perlflusses oder Chu-kiang, der hier 
eine Biegung von West nach Ost macht, und ist die Hauptstadt der 
Provinz Kwang-tung und eine der wichtigsten und gróssten Stadte des 
chinesischen Reiches. Die Bevólkerung wird auf 1 600 000 angegeben. 
Die alte Stadt ist etwa 3 Kilometer breit und hat einen Unifang von 
10 Kilometern. Sie wird ganz und gar von einer Mauer umschlossen, 
die 6 Meter dick und 7 —13 Meter hoch ist; die westliche Vorstadt 
wird jetzt ais Neustadt bezeichnet.

Der gesammte Unifang betragt 16 Kilometer, 16 Steinthore und 
zwei Wasserstrassen fuhren in’s Innere, das durch Mauern und feuer- 
sichere Thore noch in 36 Bezirke getheilt wird, um Feuersbrunst 
oder — Aufstand móglichst auf den Ursprungsheerd zu beschranken.

Canton ist der Hauptsitz des Vicekónigs der beiden Sud-Provinzen 
China’s, die den Namen Kwang fuhren (Kwang-tung') und Kwang-Su) 
und 40 Millionen Einwohner zahlen, des Gouverneurs der erstgenannten 
Provinz und des Tatarengenerals, der die Besatzung befehligt; endlich 
ein chinesischer Musensitz ersten Ranges, — denn das Gebaude der 
Staatspriifungen enthalt gegen 15 000 Einzelraume.

Die Stadt hat den altesten Verkehr der Chinesen mit der 
Aussenwelt vermittelt und tragt dem neuesten Rechnung. Schon 
im 10. Jahrhundert unsrer Zeitrechnung fuhren kuhne arabische See- 
fahrer von den Hafen Westasiens bis nach Canton. 1516 landeten 
hier die P o r t u g i e s e n, wurden aber wieder vertrieben.

Macao (an der Westseite des Eingangs zur Strasse von Canton) 
ist das einzige, was ihnen geblieben, und das auch nur durcli eine

1) Dahcr der Name Canton.
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Jahresabgabe von 500 tael, die sie bis 1848 an China gezahlt. 1886 
hat die chinesische Regierung sogar eine Aufforderung an die portugie- 

* sische gerichtet, Macao ') zu raumen!
Etwa hundert Jahre nach den Portugiesen erschienen in Canton 

die Hollander. Dereń Erbschaft haben die Englander angetreten. 
Obwohl bereits 1684 die ostindische Geselłschaft hier eine Handels- 
niederlassung gegriindet, so ist Canton doch eigentlich erst 1842 dem 
Wortlaute des Vertrages nach und 1857 thatsachlich dem Welthandel 
erbfinet worden. 1885 betrug der Eingang an Schiffen europaischer 
Bauart:

1107 Dampfer mit 1 Million Tonnen und
1147 Segler „ „ „ „ .

Die deutsche Flagge kommt an zweiter Stelle, nach 
der englischen. Werth der Ein- und Ausfuhr 170 Millionen Mark, 
davon entfallen 78 Millionen Mark auf die Ausfuhr von Seide, Thee, 
Zucker, Matten, Cassia, Porzellan. Die Einfuhr besteht in Baumwollen- 
waaren, Reis, Weizen, Opium, Metallwaaren. Canton ist die erste 
Industriestadt China’s und ein hervorragender Markt fur den in- 
landischen Handel.

Fruh erwache ich am Mittwoch den 19. October und schaue das 
Gewiihl der Boote, die durch den schmalen Canal zwischen Schamin 
und der eigentlichen Stadt mit Bambusstaben fortgestossen werden.

Schamin heisst Sandbank. 1859 ist hier eine kunstliche Insel 
aufgeschtittet und den Europaern zum Wohnsitz iibergeben worden. 
Dieselben haben Biiume und Rasen, eine Uferstrasse und hubsche 
Wege, beąueme Wohn- und grosse Geschafts-Hauser, ein Hotel, einen 
Club, einen Cricket-Platz geschaffen, eine kleine Polizei-Truppe und 
ein Freiwilligen-Corps zur Feuerwehr und zur Vertheidigung errichtet. 
Denn nur ein schmaler Canal trennt ihren so ruhigen Zufluchtsort 
von dem betaubenden Gewiihl der gróssten eclit chinesischen Stadt, 
wo man die Fremden hasst, mehr ais irgendwo sonst in China, da 
die Erinnerung an die dreimalige Beschiessung seitens der Englander 
noch im Bewusstsein der Einwohner lebendig geblieben ist. Es ist 
noch gar nicht so lange her, dass der Versuch gemacht wurde, die 
verhasste Fremden - Stadt nieder zu brennen. Aber die chinesische 
Regierung sorgte zartlich fur die letztere, aus dem einfachen Grunde,

1) Wir kennen es nur ais Verbannungsort des Diehters der Lusiaden, Camoens, 
und ais Namen eines Hazardspieles. In der That wimmelt Macao von chinesischen 
Spielhbhlen, wo auch die goldne Jugend von Hongkong dem Laster frbhnt, das auf 
englischem Gebiet nicht geduldet wird.
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weil sie fiir jeden Schaden aufkommen miisste und erkleckliche Ent- 
schadigungssummen zu zahlen hatte. Laut Gesetz darf auf Schamin 
kein Chinese wohnen, der nicht von den Europaem ais Diener an- 
gestellt und beherbergt wird. Laut Gesetz darf kein Chinese aus 
Canton nach dem Abendzapfenstreich auf der Insel verbleiben. Die 
Wachę an der Hauptbriicke, die uber den Canal fiihrt, lasst Abends 
die Posaunen ertbnen, die gar nicht so iibel erkiingen, und macht die 
Rundę, um die Insel abzusuchen; schliesslich wird ein Signalschuss 
abgefeuert und das Thor geschlossen.

Die Bewaflnung dieser Soldaten ist hochst wunderbar, einige haben 
Hellebarden, andre kurze Carabiner mit trichterfbrmig erweitertem Ende 
des Laufes, wie wir sie aus den Abbildungen spanischer Riiuber vom 
Anfang des Jahrhunderts kennen.

Sowie der Tag anbricht, wird der Verkehr wieder preisgegeben.
Sehr hóflich óffnete mir die Wachę das Thor, ais ich um 7 Uhr 

Morgens uber die Briicke schritt. Am Canal entlang sind die Laden 
kleiner Kramer, die alles Mógliche fuhren, auch Seifen, Knbpfe, Na- 
deln, Glassachen aus Deutschland und Oestreich; ferner die Gewólbe 
der Grosshandler voll Reis und Tabak, endlich Speisewirthschaften fur 
die Fischer und Lasttrager. Ich kann nicht sagen, dass die Chinesen 
meine Wiss- und Neubegier so freundlicli befriedigten, wie ich dies 
friiher in Tunis, Aegypten, vor Kurzem in Japan und spater in Indien 
erlebte. Sie betrachten uns Europaer mit spóttischem Hohn, der noch 
dazu mit einem Gefuhl von Ueberlegenheit gemischt ist. Kinder be- 
weisen uns unverblumt ihren Abscheu, zeigen auch mitunter ein wenig 
Furcht vor den „rothen Teufeln." Hin und wieder hort man dies 
Schimpfwort (Fankei). Der Europaer muss gelassen bleiben. Dann 
geschieht ihm nichts. Nie kómmt es zu Thatlichkeiten. Gebildete 
Chinesen, die zu dieser Zeit an diesem Ort nur sparsam vertreten 
waren, benehmen sich anders. Einer kam auf mich los und sagte, in
dem er auf den johlenden Kinderhaufen wieś: „Belly1) young, no 
education.“

1) = Very.

Herr Bischoff, der ófters im Innern von China gewesen, um 
Schmetterlinge und Vbgel zu jagen, ruhmte mir die Hóflichkeit und 
Gastfreundschaft der Landbewohner, die unter freundlichem Grinsen 
mit ihrem Gruss: „Tchin, tchin“ den Fremden empfangen.

Um 8 Uhr piinktlich erschien, laut der Abends zuvor mit seinem 
Sohne getroffenen Verabredung, Herr Ah Cum, Canton City Guide, 
wie auf seiner Yisitenkarte zu lesen ist, ein wurdevoller alter Chinese 
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mit Kappchen, Seidengewand und Filzstiefeln, den unvermeidlichen 
Facher anmuthig mit der diirren Rechten bewegend. Er brachte, fur 

. sieli und fur uns drei, vier Sanften und 16 Trager mit. Vergeblich 
suchte ich, ais der alteste der kleinen Gesellschaft, ihm unsren Feld- 
zugsplan klar zu machen; wir wollten zwei volle Tage der Besichti
gung Cantons widmen und Alles langsam und behaglich betrachten.

Mit iiberlegener Wurde bewegte er seinen Facher und sagte, er 
kenne das besser, wir wurden das Alles sehr gut in einem Tage 
sehen. Er hatte Recht.

Erstlich sind die Sehenswiirdigkeiten weder zahlreich noch ent- 
ztickend fur den Reisenden; zweitens kauft der letztere am zweiten Tage 
doch nichts mehr in den Laden, in welche er geschleppt wird: also 
fehlt der Nebenverdienst fur Herm Ah Cum Wohlgeboren. Uebrigens 
war die Schluss-Rechnung, die er machte, ais massig zu bezeichnen. 
Die Besichtigung, die er uns verschafi'te, schnurrte so regelmassig ab, 
wie eine Rundfahrt in einem Caroussel.

Erstaunlich ist die M e n s c h e n a n h a u f u n g in den engen, kaum 
drei Schritt breiten, mit Granitschwellen gepflasterten und mit un- 
zahligen farbigen, senkrecht herabhangenden Aushangeschildern ge- 
schmuckten Geschaftsstrassen, durch welche unsre Trager nur mit 
Muhe und stetem Geschrei sich durcharbeiten. Zuerst kommt die 
Sanfte des Herrn Ah Cum, dann die meine, darauf die des Herrn 
Bischoff, dessen achtunggebietende Hiihnengestalt die Ladenburschen 
zum Schweigen bringt, wahrend sie nach der letzten Sanfte, des 
Jiingsten unter uns, ófters die Fauste ballten und Schimpfworte aus- 
stiessen. Wegen der Enge der Strassen und des steten Gewiihls er- 
scheint uns die ganze Stadt wie ein einziger Volks-Auflauf.

Was wir besuchen, sind I) Laden. Zuvbrderst (1) einen, wo die 
bekannten Reispapierh-Malereien feil geboten werden. Ich 
kaufe ein Dutzend, welche chinesische Trachten, bis zu den kostbarsten, 
darstellen, fur den billigen Preis von 90 Cts.; wahrend die eifrigst 
angebotenen Hinrichtungsscenen meinen Beifall nicht finden. Unser 
Meister Hildebrandt hat sehr abfallig geurtheilt iiber diese Pinse- 
leien. Naturlich ist der Kunstwerth sehr gering; aber der Preis ist 
es auch. Ein Kiinstler macht den Umriss, ein zweiter malt das Ge- 
sicht, ein dritter die Hande, ein vierter das Gewand. (Bessere Lei- 
stungen sah ich bei dem Miniaturmaler in Hongkong, bei dem ich 
meine Photographien kaufte.)

1) Das sogenannte Reispapier wird aus dem Mark eines Strauches (Aralia 
papyrifera) bereitet.
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Sodann (2) kommt die Klein-Mosaik-Arbeit. Auf Spangen 
und andere Schmuckgegenstande von gepresstem Metali werden winzige 
Stuckchen von Vogelfedern, die blau und purpur schimmern, mit 
hóchster Geduld und Sorgfalt aufgeklebt. Damen, welche Halsketten 
aus kleinen, verschiedenfarbig strahlenden Muscheln tragen, werden 
auch an diesem Schmuck Gefallen finden.

Hierauf folgt (3 u. 4) Seiden-Weberei und Seiden-Stickerei. 
Die erstere wird auf dem Handwebstuhl betrieben, die letztere nur 
von Mannem ausgefuhrt. Die besseren Laden haben alle ein Ober- 
licht-Fenster, ausserdem steht die Thiir offen, so dass es nicht an 
Licht fehlt.

Beim Schwertfeger (5) sah ich dieselbe Uebung wie in Japan, 
abgeschliflene Haifischhaut auf die Holzscheiden geklebt.

Der Elfenbeinschnitzer (6) endlich suchte riesengrosse Schach- 
figuren, Facher und Essstabchen-Bestecke an den Mann zu bringen, 
sowie in einander geschachtelte Hohlkugeln, dereń Herstellung uns 
ebenso uberflussig wie unbegreiflich vorkommt. Sie sind nicht etwa 
zusammengeleimt, sondem werden von aussen nach innen zu gearbeitet; 
sind auf der Oberflache der soliden Elfenbeinkugel zwei kreisfórmige 
Lócher bis zu einer gewissen Tiefe hergestellt, so wird mit eisernem 
Geisfuss der Zwischenraum zwischen den Lóchern untergraben u. s. w.

Nachdem Herr Ah Cum durch den Versuch festgestellt, wie gross 
unsere Kauf-Kraft oder Lust war, brachte er uns zu der 2. Gruppe 
von Sehenswurdigkeiten, den Tempeln (II.), dereń 800 in 
Canton sich befinden, aber nur zwei unseres Besuches fiir wiirdig er- 
achtet wurden.

7) Der Tempel der 500 Geni en oder Buddha-Schuler ent- 
halt, wie der Name besagt, 500 lebensgrosse, vergoldete Holzbildsaulen, 
von denen so manche uns lacherlicli vorkommt. Eine Bildsaule tragt 
einen europaischen Hut und hat auch leidlich kaukasische Gesichts- 
zuge und wird deshalb dem Reisenden mit besonderer Feierlichkeit 
ais Marco Polo vorgestellt.

In der Nahe dieses Tempels ist der Edelstein-Markt. Die 
Chinesen schatzen den Nierenstein (Nephrit, englisch Jade), der 
aus dem Kuen-Lun Gebirge stammt, so hoch wie die Kaukasier den 
Diamant. Jeder Reiche sclimuckt sich und sein Weib mit Zierrath 
aus diesem Stein, Finger-Ringen, Armbandern u. dgl.; der Arnie tragt 
Nachahmungen aus Glas.

8) Der Tempel des Schreckens zeigt eine gute Sammlung 
von Hóllenmartern in plastischer Darstellung, das Koch en und Si eden 
der armen Seele, das Zersagen, Zerbacken, Zerstampfen. —
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In einem Tempelthurm ist eine alte Wasser uhr. Vier Kupfer- 
becken sind so tibereinander aufgestellt, dass das Wasser von dem einen 
immer in das andere herabtraufelt; in dem untersten ist ein Schwimmer 
mit Massstab. Der Wachter bezeichnet die Stunden durch weisse 
Tafeln mit grossen schwarzen Nummern. Zwei Mai am Tage wird 
das Wasser vom untersten Becken wieder in das oberste hineingefullt. 
Die ganze Einrichtung war etwas schmutzig und schabig, wie die 
meisten chinesischen „ Tempel die ich gesehen. Doch hat man von 
hier eine hubsche Aussicht auf die Diicher von Canton.

Die dritte Art von Sehenswurdigkeiten (HI) muss ich in Ermange- 
lung eines besseren Namens ais Vermischtes bezeichnen.

Naturlich wurden wir nach einem Gefangniss (10) geschleppt. 
Wer eine solche Besserungs-Anstalt im wirklichen Europa unsrer 
Tage oder in den altenglischen Staaten von Nordamerika oder in 
Neu-Japan besichtigt hat, kann Abscheu und Entrustung nicht zuriick 
halten, wenn er diesen niedrigen, schmalen, nur durch ein festes Gitter 
aus rohbehauenen Baumstammen, nicht etwa durch eine Wand, von 
der Strasse abgetrennten Stall betritt, wo auf schmutziger Streu die 
halbverhungerten, auf Bettel- und Selbstbekóstigung angewiesenen, 
theils angeketteten, gelegentlich auch mit dem Kopf durch ein Holz- 
brett gestreckten Gestalten lagern und den Reisenden klaglich an- 
betteln. Ich eilte von dannen und hatte keine Lust, die „Marter- 
werkzeuge" zu betrachten, die einer der Begleiter zu sehen verlangte 
und dereń Existenz Herr Ah Cum wurdevoll in Abrede stellte. Denn 
trotz aller Selbsteingenommenheit beginnen die Chinesen ihrer Straf- 
vollstreckung sich zu schamen, wenigstens wenn Europaer dieselbe in 
Augenschein nehmen wollen. Auch die Zahl der Hinrichtungen (vom 
Gefangniss zum Richtplatz ist nur ein Schritt in China,) hat in letzter 
Zeit erheblich abgenommen.

Die Hinrichtungsstatte (11) ist eine Tópferwerkstatt auf 
einer schmalen Strasse. Der Tópfer holte flugs, ais wir erschienen, 
einen Schadel aus einem Sack und óffnete die linkę Hand fiir das 
Trinkgeld. Wohlweislich hatte ich Herrn Ah Cum bedeutet, dass wir 
das Kopfen eines Menschen keineswegs fur ein sehenswerthes Schau- 
spiel hielten; aber er hatte mich rollstandig beruhigt.

Sąueezi Pidgin oder Qualgeschaft heisst in dem englisch- 
chinesischen Kauderwalsch Ostasiens eine Gerichtsverhandlung; so 
kónnte aber mit vollem Recht auch die chinesische Staatsprufung 
genannt werden. Da sind in der Prufungshalle (12) 12000 oder 
gar 15 000 kafigartige Zellen vorhanden, in denen die ungliicklichen
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Pruflinge streng abgeschlossen und im Schweisse des Angesichts ihre 
Kenntnisse von den „Klassikern" zu beweisen haben. Kaum 150 von den 
10 000 erreichen alljahrlich das Ziel, in die hóhere Beamten-1) Laufbahn 
hineinzuschlupfen. Mit grosser Ehrfurcht zeigte uns ein Bogenschiitze 
das ungeheure, jetzt ganz leere Gebaude, das auch uns Europaern, 
und mir insbesondere, der ich schon 23 Jahre ais Universitatslehrer 
wirke, die grosse Wahrheit predigte: Priifungen sind ein schreckliches, 
aber leider unvermeidliches Uebel.

1) Mandarin stammt aus dem indischen mantrin = Rathgeber. Das chine- 
sische Wort heisst Kuan. Es giebt neun Rangstufen und drei literarische Grade. 
(Candidat, Doctor, Professor.)

Hirschberg, Reise um die Erde.

Endlich erreichten wir das Ende der Stadt und den hohen und 
breiten Wall (13), der oben neueres Mauerwerk mit Schiessscharten 
und Hunderte von unbrauchbaren, nicht einmal mit Lafetten versehenen 
Eisenkanonen enthalt. Neugierig las ich die Inschriften und fand viel- 
fach die Jahreszahl 1814; es ist altes Eisen, das nach den gegen 
Napoleon Bonaparte gefuhrten Kriegen ausgemerzt und wahrscheinlich 
von den Herrn Englandern fur theures Geld an die damals auf diesem 
Gebiete noch unwissenden Chinesen verkauft worden ist. (Heute sind 
die „Himmlischen" gewitzigter und kaufen neue Kanonen von Herrn 
Krupp und stellen auch deutsche Lehrmeister der Kriegskunst an.) 
Auf einem machtigen Granittisch, in dem kleinen Gartchen eines Thor- 
wachterhauschens, wurde das vorsorglich mitgenommene Friihstuck 
(14) ausgepackt, das, wie gewóhnlich, aus gebacknen Huhnern und 
gekochten Eiem bestand; aber auch einige Elaschen Bier und Rothwein 
einschloss.

Wir sprachen lierzhaft zu, Herr Ah Cum wiirdevoll. Auch er- 
bat er sich einen Dollar zur Speisung der 16 Trager, wahrscheinlich 
gelangte die Halfte dieses Geldes in seine eigne Tasche.

Dicht neben unserem Ruheplatz befand sich der funfstóckige 
Thurm (Pagoda, 15,) ein riesiger,. schon geschnitzter Holzbau, mit 
leiterartigen Treppen zu dem Oberstock, wo der Gott des Krieges und 
der des Schriftthums, aus Holz geschnitzt und sorgfaltig lackirt, fried- 
lich nebeneinander sitzen, umgeben von larmenden Kindern und thee- 
schliirfenden Wachtern. Von hier aus hat man eine weite Aussicht: 
einerseits auf die riesige Stadt, aus dereń gleichfbrmigen Hausermassen 
die franzósische Cathedrale stolz und fremdartig emporsteigt, gerade 
so wie die russische in Tokyo, und auf den belebten Fluss; andrer- 
seits auf unendliche Reisfelder und zahllose Grabhiigel mit halbmond- 
fórmigen, gemauerten Grabstiitten. Da hatten wir das Yergniigen, die 

14
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Uebung einer Truppe chinesischer Soldaten zu sehen: der Generał 
wurde naturlich in einer Sanfte getragen, der Oberst war zu Pferde, 
liess aber wiirdevoll das letztere von einem Fussganger am Ziigel 
fuhren!

Der Riickweg brachte uns zunachst an einen Begrabnissplatz 
(16) reicher Fremden. Es sind fur theures Geld gemiethete Grab- 
hauser, in denen geschmacklose, mit Flitter verzierte Piippchen stehen 
und die einfachen, aber dauerhaften, luftdicht verschlossenen Sarge mit 
den Leichen, die hier so lange bleiben und von den Angehbngen be- 
sucht und verehrt werden, bis sie in die Heimathprovinz geschafft 
werden kónnen. Obwohl die Sarge ganz einfach sind und wie riesige 
Holzblócke aussehen; so wird doch mit Lack grosser Prunk getrieben, 
Herr Ah Cum zeigte uns einen Sarg, der jeden Monat frisch lackirt 
wird und bereits 1500 Dollar gekostet hat. Die ganze Einrichtung 
wird verstandlicher, wenn man beriicksichtigt, dass in China kein 
hoherer Beamter in derjenigen Provinz, in welcher er geboren ist, An- 
stellung findet; dass aber die Verehrung der Ahnen ein Begrabniss 
in der Heimath erfordert.

Hierauf gelangen wir in die Tatarenstadt (17), die eine be- 
sondere Umwallung besitzt.

Die Tataren sind, wie die Kosaken, Berufsoldaten, welche von 
dem stammverwandten Kaiser ihr Haus zum Lehn erhalten haben 
und mit Pferd und Waffen des Rufes gewartig sind oder sein sollen. 
Denn die Pferde oder Ponnies, die man gelegentlich vor den ein- 
stóckigen Hausern sieht, sind recht verwahrlost. Die Tataren selbst 
mit ihren spitzen Gesichtem und herabhangendem Schnauzbart sehen 
den Slaven einigermaassen ahnlich.

Den Schluss der Besichtigungen macht ein chinesischer Club 
(18) der sehr prunkvoll eingerichtet ist, mit Holzschnitzereien, Ge- 
malden, Springbrunnen, eingelegten Sesseln und Tafelung in den 
grossen Salen.

Das Volksgewuhl war Nachmittags noch grosser ais Vormittags; 
aber alles ging ordentlich ab, der Polizist mit der alten Reiterpistole 
im Giirtel blieb ruhiger Zuschauer.

Der Nahrungsverkauf war in voller Bliithe, Thee, Reis, Geback, 
Fische, Spiek-Enten, braungebratene (wie lackirte) Ferkelchen wurden 
allenthalben an den Mann gebracht. Raupen und Regenwiirmer habe 
ich nicht gesehen und glaube, dass die Reisenden, welche davon sprechen, 
durch die herausgenommenen Eingeweide von Seethieren getiiuscht 
worden sind.
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Nachmittags um 4 Uhr konnte Herr Ah Cum yon uns sich ver- 

abschieden, da er seine Aufgabegelóst. Ich glaube seiner Fiihrung 
und der Stadt Canton ganz gerecht geworden zu sein, indem ich die 
Sehenswiirdigkeiten mit fortlaufenden Nummern bezeichnet habe.

Nach dem Mittagsessen bei Herrn Melchers liessen wir uns nach 
den Blumenbooten fahren. Das gilt fur eine der gróssten Sehens- 
wiirdigkeiten der Stadt. Jeder Reisende wird dorthin gefuhrt, viele 
haben es beschrieben. Ich kann mich ganz kurz fassen. Es sind 
grosse Boote, die dicht am Ufer und so nahe bei einander yerankert 
sind, dass man zu Fuss von dem einen zum andem spazieren und 
diese schwimmende Vorstadt des Vergniigens beąuem betrachten kann. 
Die ausserordentlich prachtigen Cajuten, von dereń Decken Blumen- 
kbrbe herabhangen, stehen meist offen, man sieht einen oder mehrere 
offenbar wohlhabende oder wenigstens freigebige chinesische Herren 
beim Mahle oder beim Glaschen sitzen, in Gesellschaft yon einer oder 
mehreren „Kunstlerinnen", die allerdings mit dem breiten, weiss ge- 
schminkten Gesicht, der ganz straff anliegenden Haartracht, den grossen 
Ohrringen und dem ausserordentlich gezierten Wesen uns wenig an- 
muthig vorkommen, wie auch ihr Guitarrengeklimper uns nicht sonder- 
lich zusagt. Aber Wurde und Anstand werden gewahrt, besser ais in 
den Ball-Hausern der grossen Stadt Paris und andrer Weltstadte. Auch 
von dem fremden Reisenden wird erwartet, dass er der Wurde des 
Ostens Rechnung trage und seine Blicke nicht allzu neugierig umher- 
schweifen lasse.

Am nachsten Vormittag (Donnerstag, den 20. October) fuhren wir in 
dem Boot unserer tiichtigen Chinesin nach dem Missions-Kranken- 
haus. Unterwegs hatten wir Gelegenheit die schwimmende Vor- 
stadt von Canton kennen zu lernen.

Jedes Boot ist Heimstatte einer Familie. Ueber 300 000 
Menschen leben auf dem Fluss und haben niemals eine Wohnung auf 
dem Lande gehabt. Dieser Zustand hat von Geschlecht auf Geschlecht 
sich vererbt. In regelmassigen Strassen liegen die Boote yerankert; 
jedes hat eine eigne Boje, die leicht wiederzufinden ist. In der kleinen 
und niedrigen Caj Cite schlaft die Familie. Auf dem hinteren Ende 
striegelt Morgens die Frau ihre Kleinen und bereitet das Fruhmahl. 
Der Mann geht auf Arbeit, die Frau sucht mit der Wasserdroschke 
Nebenyerdienst.

Es giebt auch Flussbettler, die nie an’s Land kommen, nament- 
lich Aussatzige mit yerstummelten Han den, die noch eben das Ruder 
und die Stange fuhren kbnnen: sowie der Dampfer sich zur Abfahrt 
fullt, erscheint der Bettler in seinem Boote unter klaglichem Geschrei 
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rtnd erhebt eine lange Stange mit einem kleinen Beutelchen, in welches 
der mildherzige Fremde eine Miinze wirft. ’)

Das Missions-Krankenhaus ist eine seltsame Einrichtung. 
Es gewahrt religióse Belehrung, arztliche Hilfe und medizinischen Unter- 
richt. Der eigentliche Leiter, der alte und verdienstvolle Dr. Kerr, war 
nicht zugegen, wohl aber Herr Dr. Swan und Fraulein Dr. Niles, sowie 
zwei chinesische Gehilfen. Die Leidenden, welche fur ihre Schmerzen 
Linderung suchen, mussen erst eine langere Predigt anhoren, bis die 
arztliche Thatigkeit beginnt. Die Kranken, welche aufgenommen werden, 
erhalten eine Pflege und Nahrung, wie sie einfacher und billiger nir- 
gends in der Welt geliefert wird; 1267 in’s Krankenhaus aufgenom- 
mene Menschen wurden fiir 1800 Dollar verpflegt! 1 2) Die Operations- 
erfolge sind recht mittelmassig. 50 Falle von Star-Schnitt lieferten 
5 Verluste, 14 mittelmassige, 31 befriedigende Erfolge. Aber die „be- 
friedigenden“, welche ich sah, haben mich nicht befriedigt.

1) Im Mittelalter betłelten bei uns auf dem Lande die Aussatzigen gleichfalls 
mit einem Beutelchen an langer Stange; sie mussten aber noch eine Glocke tragen, 
um vor Annaherung zu warnen. Und dabei ist die Ansteckungsfahigkeit des Aus- 
satzes (Lepra) so gering.

2) Vgl. Report of the medical Missionary Society in China for the year 1889. 
Hongkong 1890. Die Berichte fur 1890 und 1891 sind beziiglich der Operations- 
erfolge zu schweigsam, ais dass man sie kritisch verwerthen konnte.

3) Von den Missions-Doctor-Frauleins heisst es S. 6: to minister liko angels .... 
with laurels on her brow.

Zwei jungę Frauen im Alter von 20 Jahren wurden wegen (cy- 
stischer) Geschwulst im Unterleib operirt, beide starben, die eine vier, 
die andere funf Tage nach der Operation. Naturlich ist dies eine kleine 
Reihe, aber der Eindruck auf die Chinesen, welche davon hóren und 
an solche Eingriffe nicht gewóhnt sind, muss ein sehr peinlicher sein. 
So sehr ich geneigt bin, dem Opfermuth und der Schaffensfreude dieser 
Prediger - Aerzte meine Anerkennung zu zollen; die Verquickung von 
Frommigkeit mit etwas Wundarzneikunst ist nicht geeignet, die Liebe 
der harten Chinesenherzen zu gewinnen. Mir schien es sehr zweck- 
massig, wenn ein gut geschulter deutscher Wundarzt in Canton 
ein rein arztliches Krankenhaus eróffnete, um die Zuneigung 
der Himmlischen fur unser V a t e r 1 a n d zu starken. Auch Herr 
Generalconsul Budler, dem ich meine Ansicht mittheilte, war auf 
Grund seiner reichen Erfahrung schon lange zu derselben Ueberzeugung 
gekommen.

Je massiger die Erfolge, um so seltsamer das ubertriebene Selbst- 
lob in dem gedruckten Bericht.3)



213

Der arztliche Unterricht, der in dem Krankenhaus chinesischen 
Junglingen gewahrt wird, kann naturlich nur mittelmassig sein; denn 
hier, wie uberall heisst es, erst lernen, dann lehren: noch dazu wird er 
nur unter der Bedingung ertheilt, dass die Studenten zum Missionswerk 
sich verpfhchten. Kurze Auszuge aus europaischen Lehrbuchem sind in 
chinesischer Sprache gedruckt und werden im Krankenhaus feilgehalten.

In dem Krankenhaus gelang es mir auch, die verkriippelten 
Fiisse einer (ganz blinden) Chinesin zu sehen, aber nur mit vieler 
Miihe, nach langer Ueberredung; denn sie sind ebenso schamhaft, ihren 
Fuss, wie unsere Frauen, ihren Kbrper zu entblóssen.

Die Zehen des Fusses werden bei den kleinen Madchen nach 
unten eingebogen, — wie wenn man die Finger in die Handtlache 
hineinbeugt, — und in dieser Stellung durch Binden festgehalten.

Der Schuh der erwachsenen Chinesin ist nicht grosser, ais bei 
uns der eines einjahrigen Kindes, aber die Ferse bleibt draussen. Die 
Chinesin geht also auf der Ruckenflache der Zehen, selbstverstandlich 
nicht sicher, und braucht einen Stock oder eine Magd ais Stutze.

Von allen Modethorheiten des Weiberputzes ist dies eine der 
unsinnigsten. Die Frauen aus dem Volke in Canton und Hongkong, die 
fur ihre Familie so tuchtig sorgen, lassen sich auf diesen Unfug 
nicht ein.

Vom Krankenhaus fuhren wir nach den Blumen-Garten in 
der westlichen Vorstadt. Hier wird der Zwergwuchs der Biiume kiinst- 
lich gepflegt, und aus Strauchern die verschrobensten Gestalten ge- 
bildet, wie Menschen, Delphine, Schiffe; die Kópfe, Augen und sonstige 
Theile sind aus Thon gebildet und eingesetzt.

Nachmittags um 5 Uhr bestiegen wir wieder den Dampfer, beob- 
achteten, dass auch die Chinesen im Perlfluss rothe und grune Signal- 
laternen zur Bezeichnung des Fahrverkehrs unterhalten, und gelangten 
um Mitternacht in den prachtvoll erleuchteten Hafen von Hong
kong zuruck.

Am nachsten Morgen entnehme ich auf Grund meines (von der 
Berliner Discontogesellschaft ausgestellten) Creditbriefes Reisegeld auf 
der Bank von Indien, China und Australien und kaufe in dem Geschafts- 
haus der P. & O. meine Fahrkarte Hongkong-Colombo fur 175 Dollar. 
Der Dampfer „Brindisi" wird am 27. October abfahren. Ich habe 
mehrere Tage ohne genugende Beschaftigung in Aussicht. Das ist 
auf solcher Reise nicht zu vermeiden. Die Zahl der Dampfer ist doch 
zu klein. Ich hatte am 19. October mit dem franzósischen Dampfer 
(M. M.) abfahren kónnen; dann wurde ich Hongkong im Fluge und 
Canton gar nicht gesehen haben. So aber hatte ich geniigend Zeit 



214

und besuchte sogar das Museum von Hongkong, im Stadthaus, was 
die ansassigen Landsleute weidlich bespóttelten. Ich fand auch keinen 
Europaer ausser mir, aber viele Chinesen. Das Museum wird 
grossentheils durch freiwillige Beitrage unterhalten, ist taglich von 
10—5 Uhr offen, ohne Eintrittsgeld, und enthalt: 1. culturgeschicht- 
liche Sammlungen, wie Modelle chinesischer Dschunken und Sampan, 
Gebrauchsgegenstande aus Formosa, Timur, Japan; 2. zoologische Samm
lungen, wie Vbgel, Schlangen, Insekten aus Asien; endlich 3. Seltsam- 
keiten, wie von Insecten ganz und gar zerfressene Holzpfeiler, und eine 
japanische Meermaid. (Es ist ein Fisch, verbunden mit dem geschnitzten 
Oberkbrper eines Madchens.)

Nach dem Friihstuck fuhr ich auf den Pik mit der Drahtseil- 
bahn. Die Dampfmaschine, welche das Drahtseil bewegt, steht oben; 
in der Mitte ist eine kleine Ebene, wo der von unten und der von 
oben kommende Wagen aneinander vorbeifahren. Die Erhebung ist 
ziemlich steil.x) Die Kunst der Anlage wird hier in Asien sehr be- 
wundert. Uns Europaer fesselt mehr die Aussicht von den offenen 
Wagen, die unvergleichlich schon ist, auf den von Schiffen und Booten 
wimmelnden Hafen, die kleineren Inseln, die gegenuberliegende Kiiste, 
wie auf die gartengeschmuckte Vor- oder Oberstadt mit ihren statt- 
lichen Wohn- und Landhausern; Abends auf ein Lichter-Geflirr, das 
wie ein geschmackvolles Feuerwerk aussieht. Oben auf der Pass- 
Hbhe (Gap)1 2) 3 befinden sich, ausser Polizei- und Telegraphen-Station 
sowie Halteplatzen fur Kuli mit Tragsesseln, Palankin und Reiteseln, 
mehrere neue geraumige und vomehm gehaltene Hotels, die ersehnten 
Zufluchtsstatten fiir die europaische Colonie, wahrend der heissen 
Zeit vom Mai bis October. Leider sind es mehrere, der Wett- 
bewerb schmalert den Verdienst, zumal in einer solchen Zeit der 
Geschaftsstille, wie jetzt gerade, wo der fallende Werth des Silbers in 
den Silberlandern Ostasiens sich sehr fiihlbar macht. ”) Das beste ist 
Mt. Austin Hotel. Entziickend ist die Aussicht von dem Haus wie 
von melireren eigens hergerichteten Kuhebanken in der Nahe desselben

1) Durch optische Tauschung scheinen die Hauser, Kirchen, Signal - Stangen 
ganz schief. Man muss den Kopf stark nach vorn neigen, um sie wieder senkrecht 
zu sehen.

2) Gap = Kluft, zwischen den hóchsten Spitzen.
3) Ich habe mir eine kleine Sammlung der Silbermiinzen Ostasiens mit- und 

in einem Kiistchen untergebracht. Links liegt die Rupie Ostindiens, rechts der Yen 
Japans, jedes von beiden umgeben von dem entsprechenden Kleingeld. In der 
Mitte beflndet sich die einzige Silbermiinze Chinas, das ’/10 Dollar-Stiick (7,2 can- 
dareen) aus der Munze von Canton.
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auf das gegenuberliegende Festland von China mit den Werften und 
Schiffen von Cawloon, auf das eben auftauchende chinesische Stadtchen 
gleichen Namens, beruhmt durch seine kleinen und zierlichen Spiel- 
hóllen, auf die Inseln der Meeresstrasse und die wolilgebaute Stadt 
Victoria nebst ihrem reichgefullten Hafen. Noch umfassender ist die 
Aussicht vom eigentlichen Pik (1800 Fuss), wo eine Signalstange 
errichtet ist und Kanonenschiisse beim Eintreifen der Postdampfer ab- 
gefeuert werden. Hier sieht man mehr von der Stadt Victoria, nament- 
lich von dem westlichen Chinesenviertel; sowie auch von der Riickseite 
des Hóhenzuges bis zum Siidufer der Insel. Ein reicher Hindu hat 
hier einen hubschen Aussichtsthurm und einen gutgepflegten Garten 
zum Vergniigen des Volkes gestiftet.

Abends schlendre ich noch, mit einer amerikanischen Familie von 
der Empress of Japan, durch die Hauptstrassen des Chinesenviertels 
von Hongkong und besuche das Chinesen-Theater. Aber wir verstanden 
das Lustspiel nicht recht, trotz des Dolmetschers, den der amerikanische 
Herr angenommen, — ein vornehmer Jungling heirathet nicht die 
Reiche, welche die Eltern ihm ausgesucht, sondern eine Schónere; — 
und verliessen unsere theuren Logenplatze, (jeder hatte 1 Dollar zu 
zahlen,) da dicht neben uns einige Kuli Platz nahmen, die nichts 
ais Hosen anhatten. Der braune, kraftige Oberkórper erschien zwar 
dem arztlichen Auge wohlgebildet und ebenmassig; aber unsre Damę 
war mit der Nachbarschaft weniger zufrieden.

Sonnabend, den 22. October Vormittags, ziehe ich aus dem un- 
ordentlichen Fuchsbau des Hongkong-Hotel hinauf nach Mount Austin, 
wo ich ein schónes Zimmer im ersten Stock, vorn mit eignem Balcon, 
hinten mit eignem Bad, nebst guter Vergflegung (naturlich ohne Wein) 
fur 6 Dollar taglich erhalte. Mein Nachbar ist unser ebenso erfahrener 
und gelehrter, wie liebenswiirdiger Generał-Consul Bu dl er,1) der 
nach Beendigung seiner amtlichen Thatigkeit hier oben an einem „deut- 
schen“ Stammtisch seine Mahlzeiten zu nehmen pflegt. Die Bewohner 
des Hotels erhalten Tageskarten zur beliebigen Benutzung der Drahtseil- 
bahn fiir 40 Cts., wahrend sonst jede einzelne Fahrt 25 Cts. kostet.

1) General-Consul des deutschen Reiches fiir Canton; z. Z. in Stellvertretung, 
fur Hongkong.

So wie ich mein Zimmer eingerichtet, wandere ich zu Fuss nach 
der mir noch unbekannten Siidseite der Insel. Zunacht tritt der 
urspriingliche Charakter des óden Felseneilands noch deutlich hervor; 
aber hier, wie uberall in englischen Colonien, sind die Wege vortrefflich. 
Sie sind das Werk der zahlreichen chinesischen Uebelthater, die
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von den siidlichen Provinzen des Reiches der Mitte, wo ihnen der 
Boden unter den Fussen zu heiss geworden, nach dem beąuemen 
Zufluchtsort Hongkong geflohen, hier aber sich so ausgezeichnet haben, 
dass die englische Regierung ihnen wohl freie Wohnung und Nahrung 
auf langere Zeit bewilligte, jedoch gleichzeitig mit mildem Zwange sie 
ersuchte, durch Anlegen von Strassen sich moglichst niitzlich zu machen.

Ferner hat man erfolgreiche Versuche unternommen, Fóhren an- 
zupfianzen. Der Zickzack-Weg fuhrt erst bergab, dann bergeben, 
endlich wieder gegen die Siidkiiste zu bergauf. Aber schon auf dem 
ersten Theil hat man eine schone Aussicht auf die mit Gebauden 
gekrónten Hiigel der Sudkiiste und das jenseitige Meer; vor der Kiiste 
liegt ein kunstlicher Teich fur die Wasserleitung, der dem fernen 
Beschauer in derselben Ebene zu liegen scheint, wie das Meer, in der 
That aber mehrere hundert Fuss hoher liegt. 9 An der Sudkiiste 
finde ich auf steilem Hiigel in beherrschender Lagę ein grosses Ge- 
baude in gothischem Stil; ein langbartiger, etwas blasser Herr raucht 
auf hohem Balcon behaglich seine Pfeife und erwiedert meine Frage, 
ob ich eintreten konne, mit bejahender Handbewegung. Aber die 
Sprache ist hier franzósisch, — zum zweiten und vorletzten Małe auf 
meiner Reise, auf der ich allerdings franzósische Colonien nicht beruhrt 
habe. Es ist B e t h a n i e, eine Heilstatte fiir die franzósischen Missio- 
nare in China und Hinterindien, wo sie von Fieber und Ruhr Genesung 
und Erholung suchen. Die Herren waren, wie immer die katholischen 
Priester, ausserordentlich liebenswiirdig und auch sehr gebildet, denn 
der Verkehr mit den yerschiedensten Menschen und in den ver- 
schiedensten Landem kann nicht verfehlen, einen sehr giinstigen Ein- 
fluss auszuuben.

Der Blick schweift in die Weite, auf das siidchinesische Meer, 
haftet in der Nahe auf dem herrlichen Garten voll tropischer Blumen 
und Straucher; namentlich fesselte mich die Pflanzung der feigen- 
ahnlichen Melonen- oder Papaya-Baume, dereń Friichte ein Verdauungs- 
Ferment enthalten. 1 2) Das letztere wird ja in der Heilkunde ver- 
wendet, erstlich bei Verdauungsstórungen, zweitens, um krankhafte 
Ausschwitzungen (diphtherische Belage) zu bepinseln und aufzulósen. 
Aber die Asiaten, welche weder Physiologie noch Heilkunde verstehen, 
haben doch, wie mir der Priester erzahlte, die Wirkung der Pflanze 
kennen gelemt und benutzen die Blatter, um zahes Fleisch verdaulicher 

1) Dieser Teich versorgt iibrigens nur den oberen und hinteren Theil der Insel.
2) Ein Gramm Papayotin lbst 200 Gramm Eiweiss (Faserstoff) und verwandelt 

es in Pepton, d. i. gelostes, zur Aufnahme in die Saftcanale des Verdauungsschlau- 
ches geeignetes Eiweiss.
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zu machen: was um so bemerkenswerther scheint, ais die wirkliche 
Heimath der ganzen Gattung (Carica) im tropischen Amerika zu 
suchen ist.

Nach dem Spaziergang von 2x3 km, der in den Tropen mehr 
hedeutet ais bei uns, mundete mir das Fruhstuck vortrefi'lich. Banach 
wanderte ich zu Fusś bergab, um die óffentlichen Garten Hongkongs, 
die auf halber Hóhe liegen, kennen zu lernen. Der Garten ist mit 
grossem Geschick terrassenfórmig angelegt. In der Mitte der Haupt- 
terrasse, die eine hubsche Aussicht auf Meer und ITfer gewahrt, steht 
ein grosser Springbrunnen. Seine Bronze-Nymphen sind allerdings 
mittelmassig, aber das Becken ist mit Papyruspflanzen geziert. Hier 
kann man die Bevólkerung Hongkongs studiren. Die Europaer sind 
allerdings hauptsachlich durch Kinder und vereinzelte Vater vertreten; 
aber die sogenannten Portugiesen (Mischlinge) erscheinen schon in 
grósserer Zahl und hóheren Altersstufen, gelbbraunliche Madchen mit 
krausem, Schwarzem Haar; am zahlreichsten sind naturlich die Chinesen, 
nicht bloss Kinder, Manner und Frauen, sondern auch einzelne feine 
Herren in blauseidenem Gewande, mit tadellosem Zopf und Englisch.

Aber die Hauptsache sind in dem Garten die Pflanzen. Palmen 
verschiedener Art, Akazien mit wundersam feinem Fiederblattwerk, 
australische Farn, indische Feigenbaume, chinesische Rosen und duf- 
tende Michelien entziicken den Europaer eben so sehr, wie sie den 
daran gewohnten Asiaten gleichgiltig lassem

Einer der herrlichsten stundenlangen Spaziergange mit pracht- 
vollen Aussichtspunkten ist Bo wen road. Dieser Weg fiihrt iiber den 
verdeckten Canal, welcher von einem kiinstlichen Teich, óstlich von 
Hongkong, die Stadt mit gutem, frischem Wasser versorgt.

Die folgenden Tage gaben mir reichlich Musse, in meinem Zimmer 
und an den schónen Aussichtspunkten einige gute Biicher iiber China 
zu lesen, die der Herr General-Consul mir verschaffte und aus seinem 
reichen Erfahrungsschatz erlauterte; auch versorgte er mich mit deut
schen Zeitungen, die bis zum 24. September reichten und zu meiner 
grossen Beruhigung das Freibleiben Berlins von der Cholera-Seuche 
meldeten.')

Natfirlich, von China wissen wir ebenso wenig, wie von 
Japan, und glauben erst recht, diese Kenntniss nicht zu gebrauchen.

1) Nachdem ich in Vancouver die ersten Alarm-Nachrichten iiber das Wiithen 
der Krankheit in Hamburg gelesen, hatte ich in Japan grosse Miihe aus den spar- 
lichen Nachrichten der englischen und japanischen Zeitungen (die Depeschen von 
Europa nach Japan sind zu theuer fiir die Zeitungen!) und der deutschen Consuln 
und Kaufleute mir ein vollstandiges Bild zu machen.
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Aber das ist eine sehr beschrankte Weltanschauung. Womit lassen 
wir die Neuzeit beginnen?

„Pulver, Compass, Buchdruck und Amerika.“ Aber
„Pulver kannten die Chinesen, 
Konnten auch Gedrucktes lesen, 
Sind mit Compass selbst zu Schiff gewesen, 
Und Amerika war immer da, 
Stets wie jetzt uns fern und nah."1)

1) Zwei Vorlesungen von J. H. Berlin 1882.
2) Davon der Name China. Die Chinesen selber nennen ihr Land Tschung 

Kue, Reich der Mitte, die Tataren aber Katai. — Der zweite Kaiser dieser Dynastie, 
Tsching-wang, soli die Zerstbrung aller Biicher, die damals auf Holztafeln geschrieben 

Die einzige Entschuldigung, die ich fiir unsere Unwissenheit gelten 
lasse, ist die Unmóglichkeit, neben den wichtigen Thatsachen der 
neueren Naturforschung und neben der Geschichte unserer eigenen 
jiingereii Culturentwicklung noch die der alteren Vólker genau zu 
erlernen und sicher zu behalten.

Die Erzahlungen der Chinesen greifen zuriick bis 2700 v. Chr., 
aber zuverlassige Zeitrechnung reicht nur bis 841 v. Chr.

Hóchst anziehend sind die Sagen von den iiltesten Kaisern. 
Shin-nung (angeblich 2737 v. Chr., 416 J. nach der Sint-Fluth) wird 
gepriesen ais Erfinder des Pfluges. Noch heute beweist der Kaiser 
von Cliina seine Hochachtung vor dem Ackerbau, indem er mit eigner 
Hand ein Stiick Ackerland umpfliigt.

„Wie heisst das Ding, das Wen’ge schatzen, 
Doch ziert’s des grbssten Kaisers Hand.“

Shin-nung soli auch die ersten Forschungen iiber Heilkrauter an- 
gestellt und ein Buch iiber Pflanzenkunde (Hon-zo) geschrieben haben, 
das die fiir alles Alte schwarmenden Chinesen noch heute zu zeigen 
sich erkiihnen.

Der Kaiser Hwang-ti (angeblich 2697 bis 2597 v. Chr.) wird ge- 
schildert, wie er weisheitsvoll auf seinem Throne sass, umgeben von 
seinen Lehrem, und die fiinf Elemente auffand (Wasser, Feuer, Holz, 
Metali, Erde) und das mannliche und weibliche (thatige und leidende) 
Princip (Yo und In) und die fiinf Haupttugenden (Barmherzigkeit, 
Rechtschaffenheit, Ordentlichkeit, Weisheit, Treue) erkannte. Er soli 
auch die Grundgesetze der Heilkunde aufgestellt und dieselben seinen 
geliebten Unterthanen mitgetheilt haben.

In der dritten Dynastie (Tscheu, 1123—246 v. Chr.) wurde das 
Feudalsystem gegrundet, 552 Confutse geboren. Schihoangti, von der 
vierten Dynastie (Tsin1 2), 246—206 v. Chr.) begriindete Alleinherrscliaft 
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des Fiirsten und Einheit des Reiches, das er vergrósserte und durch 
die grosse Mauer nach Norden schutzte. Es folgten viele Burgerkriege 
und Spaltungen. Seit 65 n. Chr. hreitete sich die Buddha-Lehre aus.

Um 700 n. Chr. war die Glanzzeit der Chinesen, das Reich gross 
und geeint, die Wissenschaften in Bluthe, der Buchdruck erfunden.

1260 war der Mongole Kublai (19. Dynastie), Enkel von Dschengis- 
Chan, Herrscher von China und empfing Marco Polo in Chanbaligh, 
dem heutigen Pecking. Die Eroberer nahmen die Sitten der Unter- 
jochten an. Ein Buddhapriester vertrieb die Mongolen wieder und 
wurde ais Kaiser Taitsu Stifter der Ming Dynastie (der XX., 1368 
bis 1644). Katholische Missionare kamen nach China. 1644 eroberten 
die Mandschu - Tatar en die Hauptstadt und begrundeten die jetzige 
(XXI.) Tsing-Dynastie. Der erste Kaiser Schuntschi hatte den Unter- 
richt eines deutschen Jesuiten genossen und raumte ihm grossen 
Einfluss ein. Unter seinen ersten Nachfolgern erhob sich China zu be- 
deutender Macht. Seit 1735 wurden die Christen verfolgt. Seit An- 
fang dieses Jahrhunderts herrschten Unruhen.

1841 begannen die Englander den ersten Opiumkrieg, da die 
chinesische Regierung in Canton ihnen das Opium, dessen Einfuhrung 
sie verboten hatte, fortnahm. Die Chinesen mussten Entschadigung 
zahlen, Hongkong abtreten und fiinf Hafen eróffnen, die sie aber 
nicht bloss den Englandern, sondern allen Nationen freigaben. Die 
Franzosen erlangten in ihrem Vertrag Freigebung des christlichen Be- 
kenntnisses.

Nach dieser Niederlage der Mandschu-Dynastie ruhrten sich die 
Mingchin, die Anhanger der alten, eclitchinesischen Ming-Dynastie. Ein 
im Staatsexamen durchgefallener Gelehrter aus Kwantung, Hung-Siutsuen, 
der zum Christenthum hinneigte, sammelte seine Stammesgenossen, 
schlug die kaiserlichen Truppen, wurde 1851 ais Begriinder der neuen 
Dynastie Taiping (grosser Friede) ausgerufen und eroberte sechs 
Provinzen mit der alten, jetzt neuen Hauptstadt Nanking.

Da die Englander, trotz des Vertrags, mit dem Handel in Canton 
wegen des Widerstands der Chinesen nicht vorwarts kamen; so be- 
nutzten sie ais Vorwand die Wegnalime eines unter englischer Flagge 
segelnden chinesischen Schiffes, bombardirten und eroberten im De- 
cember 1857, zusammen mit den Franzosen, die Stadt Canton, und 
riickten im October 1860, nach dem Siege bei Palikao, wo 7000 Euro- 

wurden, mit Ausnahme derer uber Ackerbau und Heilkunde, geboten und durch- 
gesetzt und dadurch eine Liicke in die Ueberlieferung der chinesischen Klassiker 
gerissen haben.
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paer 50000 Chinesen in die Flucht trieben, nach Pecking vor, wo 
die Franzosen den Sommerpalast des Kaisers schmahlich plunderten. 
Jetzt trat China, unter Regentschaft des Prinz Kong fiir den minder- 
jahrigen Kaiser, in geregelte Beziehung mit den europaischen Machten 
und schloss 1861 auch einen Vertrag mit Preussen, gleichzeitig 
fiir den Zollverein.

Die Franzosen und Englander vertrieben nunmehr die Rebellen 
aus Shangai und richteten fur die Chinesen Fremdenlegionen ein, mit 
dereń Htilfe die Taiping-Revolution 1863 durch Eroberung von 
Nanking beendigt wurde. Zwei Millionen Menschen hatte dieser 
Biirgerkrieg hinweggerafft und die Thee- und Seidenbezirke stark ge- 
schadigt.

England, Frankreich, Russland hatten Krieg und haben Streitig- 
keiten mit China. Deutschland war stets, und ist heute mit China 
gut befreundet und kann bei geschickter Ausnutzung seines Einflusses 
eine bedeutsame Rolle in Ostasien spielen.

Unsere friedliche Flotten-Demonstration vom Jahre 1875, wegen 
des Angriffs auf den deutschen Schooner Anna, hat wirksam zur 
Unterdriickung der Seerauberei an den chinesischen Kiisten 
beigetragen.

Mit Amerika steht China schlecht, seitdem 1882 die Einwanderung 
von Chinesen nach den Vereinigten Staaten verboten wurde. Mit Russ
land drohte bereits Krieg wegen Kuldscha, doch gelang es noch 1881 
einen annehmbaren Frieden zu schaffen. Mit Frankreich entstand 
1882 Krieg wegen Annam und Tonking, die Chinesen waren 1885 
bei Langson siegreich, gestanden aber, im Frieden von Tientsin, den 
Franzosen die Oberherrschaft von Annam und die Einverleibung von 
Tonking zu. Jedenfalls hat dieser Krieg gezeigt, dass die Chi
nesen in den letzten 20 Jahren ganz erhebliche Fortschritte ge- 
macht haben.

Die Redensart neuerer Schulbucher der Weltgeschichte, „China sei 
eine balsamirte Mumie, mit Hieroglyphen bemalt und mit Seide um- 
wunden,“ nbthigt ein mitleidiges Lacheln Jedem ab, dem es vergbnnt 
war, den Schleier Asiens auch nur an einem kleinen Zipfelchen empor 
zu heben.

Der merkwiirdigste und bekannteste Chinese ist der weise 
Khung-futse1)- Geboren 551 v. Chr., zu einer Zeit der grbssten 
Verwirrung und Streitigkeit zwischen den verschiedenen Lehnsfursten, 
hatte er zu 22 Jahren bereits begeisterte Zuhórer, obwohl er grosse 

1) Confucianism and Taouism. By Prof. R. K. Douglas, London, 1879.
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Anspriiche an dereń Fleiss-und Fassungskraft!) stellte, und mit 30 Jahren 
war er „fest". Voll Begeisterung fiir die weisen und guten Kaiser 
der alten Chow-Dynastie, fiir die alten Gebrauche und die alte Musik 
des Kaisers Sun verfasste er das Buch der Gesange und das Buch der 
Geschichte (Schi-king und Schu-king); iibemahm das Amt eines Biirger- 
meisters der Stadt Ghung-too in dem Herzogthum Loo und erzielte so 
ausgezeichnete Erfolge, dass der Herzog ihn zum Justizminister emannte.

In diesem Amt zeigte er ebensoviel Muth wie Geschick. Die 
Verbrechen verringerten sich soweit, dass die Strafgesetze nur seiten 
zur Anwendung gelangten. Ais ein Vater seinen eignen Sohn anklagte, 
setzte Confucius beide in’s Gefangniss, den Vater, weil er seinen Sohn 
niemals in der Kindespflicht unterwiesen. „Verbrechen liegt nicht in der 
Menschen-Natur. Der Yater in der Familie ist verantwortlich fur Ver- 
brechen gegen Kindesliebe und die Regierung im Staate fur solche 
gegen die Staatsgesetze. Ein Fiirst, der nachlassig ist in der Ver- 
offentlichung der Gesetze und doch streng nach dem Buchstaben straft, 
handelt wie ein Schwindler." Er wirkte hauptsachlich durch gutes 
Beispiel und verbreitete Frieden und Ruhe im Lande. Trotzdem fiel 
er in Ungnade und musste sein Amt aufgeben.

Die kriegerischen Zeitlaufte waren dem Wirken des Weisen nicht 
gunstig. Er begann ein Wander-Leben und blieb trotz aller Misser- 
folge voll Selbstvertrauen und Ueberzeugung, im sechzigsten Jahr wie 
im dreissigsten.

Zuruckgekehrt in seine Heimath Loo, verbesserte und vervollstan- 
digte er die friiheren Werke und verfasste die Fruhling- und Herbst- 
Annalen (Ch’un ts’ew), das einzige Werk, das er von Anfang bis zu 
Ende selbst geschrieben. Aber, so hoch er selber das Werk schatzte, 
seine Landsleute ziehen die Sammlung seiner Ausspruche vor. (Lun yu, 
Confucius’sche Analekten.)

Im Alter von 73 Jahren starb der Weise, nachdem er auf das 
genaueste das Begrabnissceremoniell festgestellt und seine Klage dar- 
uber ausgesprochen, dass im ganzen Reiche kein einsichtsvoller Fiirst 
sei, der ihn um Rath frage. Sein Grab ist noch heute erhalten und 
hochverehrt.

Kein Mann ward so missachtet bei Lebzeiten und so verehrt von 
der Nachwelt, wie Confucius. Er gab die leitenden Grundsatze fiir 
alles Grosse und Edle im chinesischen Leben seit mehr ais zwei Jahr- 
tausenden. Sein System ist in den drei Werken seiner Schiiler ent- 

1) „Wenn ich die eine Ecke des Gegenstandes zeige, und der Hórer daraus nicht 
die drei andern lernen kann, so wiederhole ich meine Lehre nicht."
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halten: Lun Yu (C’. Analekten), Ta Heó (grosse Lehre), Chung Yung 
(Mittel-Strasse).

Confucius vermied alle Beziehungen auf das Uebernatiirliche. Der 
Mensch ist der Meister seines Geschicks und entwickelt durch Tugend 
seine Natur, dann bildet er eine Dreieinigkeit mit Himmel und Erde. 
Das ist die Stellung der idealen Manner im Universum. Die Art 
der Menschen ist gut von Natur. In dem Weisen erreicht 
die Natur ihre hóchste Entwicklung.

Der Himmel (Shang-te) schafft und regiert Alles, aber Gebet ist 
uberflussig; Geister (der Ahnen) miissen verehrt werden, aber es ist 
am besten, sich nicht mit ihnen einzulassen. Noch heute wird Shang-te 
in einem bilderlosen Marmortempel bei Pecking verehrt.

Nachst dem Weisen kommt der hervorragende Mann. Er ist 
Fehlern unterworfen, aber sie gehen voruber, wie die Verfinsterungen 
der Sonne, und, indem er das ihm eingepflanzte Gute sorgfaltig ausbildet, 
wird auch er gleich Himmel und Erde. Die vollstandige Lauterkeit ist 
sein Wesen. Confucius selber gesteht zu, diese Stufe noch nicht er
reicht zu haben. Wenn je der Fuss des hervorragenden Mannes aus- 
geglitten, so handelt er wie der Bogenschiitze, der, nachdem er die 
Mitte der Scheibe verfehlte, nachforscht und die Ursache in sich selber 
sucht. Er erzieht sich so, dass das Volk glucklich wird. Wohlfahrt 
des Volkes war die stete Sorge des Confucius.

Aber keiner wird ein hervorragender Mann, ohne sich zu unter- 
richten; kein Edelstein kann benutzt werden ohne Schliff. „Mit 
15 Jahren, sagt Confucius, war mein Geist gerichtet auf das Lemen, 
mit 30 war icli fest, mit 40 hatte ich keine Zweifel, mit 50 kannte 
ich die Gebote des Himmels, mit 60 war mein Ohr gehorsam die 
Wahrheit aufzunehmen, mit 70 konnte ich dem Zuge meines Herzens 
folgen, ohne den Weg des Rechtes zu uberschreiten.*1

1) Die Ehe des Confucius war ungliicklich.

Mit grundlichem Lernen muss ein fester und reiner Wille ver- 
bunden werden. Was du nicht willst, das man dir thu’, fug’ keinem 
andern zu. Tugend erhebt den Menschen zur Gottheit. Sie muss um 
ihrer selbst willen gepflegt werden. Die Regierung eines Landes ist die 
Probe fur die Tugend des Herrschers; ein Fiirst, der durch Tugend 
regiert, ist wie der Polarstern. Zur Tugend gehórt Muth, Wohlwollen, 
Gesetzessinn, Treue. Ein Mann ohne Treue ist ein Boot ohne Ruder. 
Der Vater der Familie ist das Vorbild des Herrschers. Die erste 
Tugend ist Sohnesliebe. Das Verhaltniss von Mann zu Weib ist wie 
vom Himmel zur Erde.1) Der Mann sei stark und die Frau sanft.
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Der hóhere Mann, der seinen Haushalt gut verwaltet, ist geschickt, 
den Staat zu regieren. Dem friedlichen und gliicklichen Zustand des 
Staates hat Confucius seine ganze Sorgfalt und Einsicht gewidmet. 
Ais man ihn fragte, ob Unrecht durch Giite zu vergelten sei, erwie- 
derte er: „Und wie willst du dann Giite vergelten? Vergelte Unrecht 
mit Gerechtigkeit und Giite mit Giite.**1)

1) Dagegen lehrt Buddha, Uebelthat mit Giite zu vergelten.

Der Einfluss von Confucius’ Schiilem war bedeutend und ais, wie 
es heisst, auf Befehl des Kaisers Tsching-wang alle Biicher verbrannt 
werden mussten, wurden die des Confucius in den Wanden der Hauser 
und unter der Erde verborgen oder in dem Gedachtniss der Getreuen. 
Mit der Han-Dynastie (206 v. Chr.) begann eine neue Bliithe der Confuci- 
schen Literatur. Die grbssten Ehren wurden auf den Weisen gehauft, 
er wurde nachtraglich zum Grafen, Fiirsten, Kónig ernannt und wird 
noch heute vom Kaiser wie von seinem letzten Unterthan verehrt.

Er war ein echter Chinese und wusste, was seinem Volke passt; 
seine Sittenlehre scheint zweckmassig dem Herrscher wie dem Be- 
herrschten, seine Schriften sind Gegenstand des Studiums fiir Alle und 
Gegenstand der Priifung. 40 Generationen des zahlreichsten Volkes 
der Erde lauschen den Worten dieses Mannes.

Ein sehr seltsames Buch, das ich gleichfalls dem Herrn General- 
Consul verdanke, ist das iiber die tugendhaften Weiber. (Eng- 
lisch von Miss A. C. Stafford. Kelly & Walsh, Shanghai u. Hongkong, 
1891.) Der erste Anfang des Buches ist vor 2000 Jahren geschrieben, 
dann wurde es im Laufe der Zeit vervollstandigt. Es enthalt die be- 
scheidene, zartfiihlende Sittenlehre des Confucius, nach der diese Frauen 
des Ostens sich richten, und hóchst eigenartige Geschichten: von der 
kiihnen Frau, die dem wilden Baren entgegentrat, um ihrem kaiser- 
lichen Herrn das Leben zu retten; von der schónen Prinzessin, die 
den armen Gelehrten geheirathet, erst bitterlich weinte, dass sie ihre 
seidnen Kleider nicht tragen durfte, dann aber entschlossen den Krug 
ergriff und Wasser fur die Wirthschaft holte; von der treuen Mutter, 
die ihren Sohn aus dem Gefangniss erlbste; von der klugen Frau, 
die den Magden das Schwatzen verbot und die feindlichen Briider 
versóhnte, und von solchen Frauen noch hundert andre Geschichten. 
Hildebrandt spbttelt iiber die Denkmaler, die fiir tugendhafte Frauen 
in chinesischen Stadten errichtet sind, und meint, dass Frauen-Tugend 
wohl selten in China sein miisse. Aber das ist ein grosses Miss- 
verstandniss. Was er dabei unter Frauen-Tugend versteht, wird 
in Asien ais der Normalzustand angesehen und nicht weiter gepriesen.
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Da ich bei den Frauen verweile, so muss ich einer grossen Freude 
gedenken, die mir mein werther College, Herr Dr. Gerlach, bereitete: 

* er lud auf Montag, den 24. October, zum Abendessen die drei hauptsach- 
lichsten Familien ') der deutschen Colonie ein und auch meine Wenigkeit 
und Herrn Dr. Dannemann. So hatte ich zum ersten Mai auf meiner 
Reise eine gebildete Gesellschaft mit deutschen Frauen und deutscher 
Unterhaltung. Es war zu naturlich, dass wir bis 12 Uhr Nachts zu- 
sammen blieben. Die Privat-Kuli von Dr. Gerlach trugen mich in 
dem landesublichen Palankin nach oben, da die Drahtseilbahn nach 
11 Uhr gewohnłich nicht mehr fahrt. Die Gastfreundschaft in Ost- 
asien gehórt zu den angenehmsten Erinnerungen des Reisenden.

Am Dienstag, den 25. October, besuchte ich, unter freundlicher 
Leitung des Herrn Collegen Gerlach, Heil- und Wohlthatig- 
keits-Anstalten von Hongkong, den deutschen Club und die 
Chinesen-Stadt.

1) Das Regierungs-Krankenhaus ist europaisch eingerichtet 
und von englischen Aerzten geleitet. Das Alice-Krankenhaus 
(Alice memoriał hospital) beherbergt ausschliesslich Chinesen, die Haus- 
arzte und die Studenten sind Chinesen, nur die beiden Oberarzte 
(Dr. Jordan, Augenarzt, und Dr. Thompson, Chirurg und Missionar) 
sind Englander. Gegrundet ist das Krankenhaus von einem Hindu, 
der in England Doctor der Heilkunde und der Rechte geworden, eine 
wohlhabende Englanderin geheirathet, in Hongkong lebte und nach 
dem Tode seiner Gattin ihr Vermógen zu dieser Stiftung verwendete. 
70 Procent derjenigen, die wegen Augenkrankheit Hilfe suchen, leiden 
an der Kórnerkrankheit oder agyptischen Augenentzundung.

2) Asile de St. Enfance liegt am Meeresufer im Osten der 
Stadt. Franzbsische Schwestem verwalten die Anstalt. Sie nehmen 
ausgesetzte Chinesen - Kinder, taufen und erziehen dieselben. Die 
Schwestern sind sehr freundlich und thun, was sie kónnen; aber das 
Materiał, welches sie bekommen, ist schrecklich. Ich sah dort ein Dutzend 
unheilbar erblindeter Kinder und ebensoviel ganz blinde, schon grbssere 
Madchen. Die letzteren nahten gróbere Kleidungsstucke und zwar 
ganz gut; sie fadelten sogar den Faden ein, indem sie das Oehr an 
die Zungenspitze hielten, wo wir bekanntermassen das feinste Gefuhl 
besitzen 1

3) Einen wTeit erfreulicheren Anblick gewahrte das B e r 1 i n e r 
Findling-Haus. Offen gestanden, war ich sehr uberrascht, hier in

1) Das Haus, welches zwei derselben bewohnten, war mir schon angenehm 
aufgefallen durch die deutsche Inschrift: „Luginsland."
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Ostasien eine von Berlinem gegrundete und verwaltete Wohlthatig- 
keits-Anstalt zu finden, von der weder ich selber noch irgend Jemand 

* aus meinem Bekanntschaftskreise eine Ahnung gehabt. Es wiirde 
mich freuen, wenn meine Zeilen dazu beitragen, der Anstalt neue 
Ereunde und — Mittel zuzufuhren; denn sie verdient es. Das móchte 
ich auch hier aussprechen, obwohl ich schon mehrmals Spott uber 
meine „ Empfindsamkeit “ vernommen und den Widerspruch erfahren, 
dass es bei uns zu Hause naher liegende und wichtigere Aufgaben 
der Barmherzigkeit gebe.

Ausgesetzte Chinesen-Madchen, ganz kleine und gelegentlich auch 
etwas gróssere, werden von deutschen Missionaren hieher geschickt; 
die Kinder werden getauft, chinesisch erzogen und gut unterrichtet, 
vor Allem in der Wirthschaft, im Kochen und Nahen, auch im Rechnen 
und Lesen und Schreiben der einfacheren chinesischen Zeichen. Alle 
lemen singen; die begabteren auch Harmonium - Spielen, sogar die 
Anfangsgrunde der chinesischen Classiker. Gegen das 20te Jahr werden 
sie an chinesische Christen verheirathet. Wegen ihrer guten Ausbil- 
dung finden sie sehr leicht Manner. 43 waren 1890 bereits ver- 
heirathet und stehen im brieflichem Verkehr mit der Anstalt. (Die 
Zahl ihrer Kinder betrug 98 und die ihrer Kindeskinder 3.) Das 
war nun meine Ereude, in das Vblkchen von 30 fróhlichen, gelblichen, 
breitmauligen Kindem von 3—5 Jahren hineinzugreifen und einem die 
Hand zu schiitteln. Da kam jede angewackelt, um gleichfalls meine 
Hande zu schutteln; und ais ich fertig war, ging es noch einmal los. 
Die grósseren sangen fromme Lieder, chinesische und auch deutsche. 
„Stille Nacht, heilige Nacht von kindlichen Stimmen gesungen, ver- 
fehlt auch in Hongkong nicht des Eindrucks; es ist auch ihr Lieblings- 
lied, weil danach die Bescheerung folgt.

Bei besonderen Gelegenheiten wird den Kindern eine „Land- 
partie nach dem glucklichen Thal“ mit Wettrennen und Beschen- 
kung bewilligt.

Ich leerte mit den Berliner Damen der Anstalt ein Glas Bier 
auf ihr Wohl und das ihrer Zbglinge und hatte auch das Vergniigen, 
Herrn Pastor Gottschalk. ais ich aufbrach, kennen zu lernen. Was 
mich besonders zu Gunsten dieser Berliner Anstalt einnahm, war die 
Eróhlichkeit der Kinder; das spricht lauter ais alle Zahlen und 
Thatsachen der Berichte.

1) Fortieth annual Report of the Berlin Foundling house for 1890. Der Be- 
stand war 79, zwei davon verheiratheten sich, vier starben, hauptsachlich im zarten 
Alter; 13 wurden aufgenommen, von diesen starben fiinf, so dass der Bestand 
81 betragt.
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In den Districten von Canton werden die Kinder, welche man 
nicht aufziehen will oder kann, in einem Korb auf die Strasse ge- 
setzt, aber nicht in die Einóde, und stets mit einem Zettel versehen. 
Wir finden das mit Recht schrecklich und drucken unsere sittliche 
Entriistung kraftig aus. Leider vergessen wir dabei, — was in Europa 
und Amerika geschieht. Der medical Record, eine amerikanische 
Zeitung der Heilkunde, beziffert die Zahl der alljahrlich in der Stadt 
New-York getódteten Neugeborenen auf mehrere Tau- 
sende. Findelhauser sind in Europa seit 787 n. Chr. errichtet, in 
Mailand, 1070 in Montpellier, 1317 in Florenz, 1331 in Niirnberg, 
1362 in Paris, 1380 in Venedig, 1687 in London.

Ais man in Frankreich die Drehladen an den Findelhausem ein- 
fuhrte, stieg 1833 die Zahl dieser auf offentliche Kosten unterhaltenen 
Kinder bis auf 131 000; und nach Abschaffung der Drehladen stieg 
die Zahl der Kindesmorde.

Auch in mohammedanischer Gegend, in Alexandria, sah ich eine 
Findlings-Anstalt im arabischen Hospital. Aber Dr. Schiess, der Vor- 
steher, zahlt nicht mehr derjenigen Frau, die das gefundene Kind 
bringt, das Verpflegungs- bezw. Ammen-Geld, — weil es zu haufig 
die eigne Mutter war; durch dieses persónliche Deplacement1) 
wurde die Zahl der Findlinge erheblich verringert.

1) In Frankreich gab es ein brtliches, d. h. die Kinder wurden in ent- 
fernte Bezirke zur Pflege gebracht.

2) Ausserdem giebt es noch einen hauptsachlich, aber nicht ausschliesslich 
englischen Hongkong-Club und einen Lusitano-Club fur die Portugiesen, die 
doch von den Europaern nicht fur voll angesehen werden. — Die deutschen Hand- 
werker und Bediensteten, denen der Club zu theuer ist, versammeln sich in einem 
Gesangverein.

3) Man erhalt dort auch in einem deutschen Laden ganz rauchbare Manila- 
Cigarren, das Hundert zu 31/2 Dollar.

4) Die Basler Mission hat ihr Findelhaus anfgegeben und 
halt nur noch ein Geschaftshaus in Hongkong, wo ich Herrn Dr. Reusch 
begriisste.

Unser Fruhstuck hatten wir an diesem Tage naturlich in dem 
deutschen Club1 2) genommen und fanden dort fróhliche Gesellschaft. 
Im Hintergrund des grossen Speisesaales ist eine Buhne aufgeschlagen, 
auf der im Winter ganz munter Theater gespielt wird.

Am Nachmittag besuchten wir auch die Chinesenstadt. In 
der mit der Uferstrasse gleichlaufenden Queensroad befinden sich 
neben Banken und europaischen Laden3) aller Art auch die feineren 
chinesischen, wo Gold-, Silber-, Seide-, Porzellan-, Holz-, Horn-, Bronze- 
Waaren u. dergl. verfuhrerisch ausgelegt sind.

15
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Die Laden des eigentlichen Chinesen-Viertels sind weniger geraumig, 
sauber, anziehend. Im Hintergrund des Ladens brennt eine ldeine 

* Lampe vor den Hausgóttern. An den Wanden hangen Rollen mit 
Weisheit-Spriichen aus den Classikem, besonders zum Lobe des red- 
lichen Kaufmanns. Der Reisende kann ruhig eintreten und betrachten; 
erst nach einiger Zeit erhebt sich der Kaufmann mit dem ublichen 
Gruss „chin-chin“ und fragt nach dem Begehren.

Der Kaufmann kennt den Geschmack „der Barbaren“ und fuhrt 
schwere Stickereien auf Silber, elfenbeineme, sorgsam geschnitzte Facher, 
Schachspiele, Juwelenkastchen, Spazierstócke, Vasen, Messer und Gabel, 
Thee-Service u. dergl. Chinesische Silberarbeit ist sehr beruhmt und 
ausserordentlich billig. Silber ist das gewóhnliche Zahlungsmittel, da 
im Innern von China, ausser dem Bronze-Cash, Munzen nicht ge- 
pragt werden.

Jeder Mensch kennt Silber und seinen Werth, und jeder Tródler 
oder Hausierer hat eine kleine Wagę bei sich. Mit einem Stiick Silber 
kann man allenthalben zahlen; man kónnte durch China reisen mit 
einem paar Dutzend silberner Theelóffel und fur jedes Nachtlager, 
jedes Mittagbrot ein Stiick abhacken. Hóchst seltsam war mein Ver- 
such, vor der Reise nach Canton, Nachmittags, ais die Banken ge- 
schlossen waren, englische Goldstiicke in Silber bei einem chinesischen 
„Gold and Silver coin changer11 umzuwechseln. Der Mann besah das 
Geldstiick, runzelte die Stirn und sagte, wie ein echter Agrarier: 
„Gold ist schlechte Munze;“ fing an zu wagen und zu tadeln und zu 
unterbieten, bis ich lachend mein Gold nahm und mich empfahl. Im 
Canton Hotel wurde Iibrigens Gold zum Bórsen-Preis, den mir Herr 
Melchers sagte, gern genommen.

Im Innem von China werden grbssere Zahlungen durch Silber- 
barren geleistet, die von einer Bank gestempelt sind und gewóhnlich 
50 Taels (d. li. 50 X 37,783 Gramm) wiegen. Kleinere Zahlungen 
werden durch abgewogenes Hacksilber gemacht. Der Tael ist eine 
Rechnungsmiinze, ungefahr gleich 1 */a mexic. Dollar. Der Tael wird 
eingetheilt in 10 Mahs = 100 Candareen = 1000 Cash, so dass also 
das Cash = 0,4 Pfennig. Mexicanische Dollar werden in den Vertrags- 
hafen genommen, gewóhnlich werden sie von einer Privatbank ge
stempelt (Shop-Dollar) und gewinnen ein trauriges Aussehen, wenn 
dies ófters wiederholt wird. Der Yicekónig von Canton hat Zehntel- 
dollarstiicke (7,2 Candareen) aus Silber schlagen lassen, ein Zugestand- 
niss an den Fremdenverkehr. Jede Silbermunze wird, ehe man sie 
nimmt, sorgsam auf den Klang, ófters auch auf das Gewicht gepriift. 
Papiergeld der Banken (von 100 bis 1000 Cash) und auch dariiber
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cirkulirt im Innern. Regierungspapiergeld gab es frfiher, schon vom 
7.—10. Jahrhundert; nach den Betrugereien der Mongolenkaiser wurde 
es abgeschafft. Das chinesische Banksystem reicht zuruck bis ins 
erste Jahrhundert v. Chr. Bankbruch ist unerhórt in China.

Je weiter nach Westen, desto schabiger die Laden, die nur noch 
fiir chinesische Bedufnisse sorgen. Da stehen Reihen von dampfenden 
Theetasschen, Suppennapfchen, Reisportionen auf einem Brettergestell 
und harren der herantretenden Kaufer; da hangt das gebratene Ferkel- 
Viertel herab, das so braun aussieht, ais ware es lackirt, und die 
beliebten Spickenten. Die feineren Restaurants zeigen schon am Ein- 
gang und auf den Treppen yergoldetes Schnitzwerk und enthalten 
oben besondere Zimmer fur chinesische Leckermauler.

Ein grosses Geheimniss chinesischer Gesundheitspflege besteht 
darin, dass Wasser niemals ungekocht, sondern nur in Gestalt von 
Theeaufguss genossen wird. Ais ich rohen Reis in dem trubgelben Wasser 
des Canals von Canton schlemmen sah, war ich wenig befriedigt; aber 
wer beobachtet, dass der Reis immer erst grtindlich durchgekocht wird, 
wird bezuglich dieses Hauptnahrungsmittels ganz beruhigt sein.

Zwei Arten von Laden und Buden fesselten meine Aufmerksamkeit 
besonders: erstlich die Pfandleiher, die ausserordentlich zahlreich und 
auch gut besucht waren; und zweitens die Laden und Standorte der 
Krauterdoctoren und Zahnkunstler.

Der letztere, in keineswegs sauberer Kleidung, eine riesengrosse 
Hornbrille mit Fensterglas auf der Nase, um den Leuten Ehrfurcht 
vor seiner Weisheit einzuflóssen, sitzt auf der Strasse vor einem 
kleinen Tisclichen mit Heilmitteln und den Siegeszeichen seiner Wirk- 
samkeit. Ais Handwerkszeug zeigt er eine einzige, schon etwas schad- 
haft gewordene Zange. Die Hauser der Krauterdoctoren sind mit 
marktschreierischen Inschriften von unten bis oben bedeckt.

Die gewohnlichen chinesischenAerzte sind schabige Ge- 
sellen; man soli aber diese Zahnbrecher, Pflasterschmierer und Krauter- 
handler nicht mit europaischen Aerzten, sondern hóchstens mit unseren 
Heilgehilfen yergleichen. Wahrend es friiher Kaiserliche Schulen 
der Heilkunde in China gab, kann jetzt jeder ohne Studium und 
Priifung die Heilkunde ausuben. Der chinesische Arzt, welchen ich 
schon 1887 in Portland (Oregon) besucht, war der schmutzigste Ge- 
nosse, den ich bisher gesehen. Seine Heilkunst stutzte sich auf ein 
chinesisches Buch; auf der einen Seite ist der Kranke abgebildet, die 
Erzahlung seiner Leiden fliesst aus dem Mund, ein Pfeil zeigt auf den 
leidenden Theil des Kórpers; auf der anderen Seite stehen gegentiber 
die Heilmittel yerzeichnet. Mehrere Diener sind mit dem Raspeln
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von Wurzeln und dergleichen beschaftigt. Die hauptsachliche Markt- 
schreierei dieses Chinesen bestand aber darin, dass er „niemals schneidet.“ 

Naturlich giebt es auch feinere Aerzte in China. In neuester 
Zeit hat die chinesische Regierung durch Erlasse die Aerzte zu bessern 
gesucht; sie hat auch 1868 eine Universitat zu Pecking gestiftet und 
einige Europaer und Amerikaner dorthin berufen.

Das chinesische Volk, voll Stolz und Vaterlandsliebe, zieht die 
einheimischen Aerzte den fremden vor und glaubt, dass die ersteren 
geschickter seien, da sie durch blosses Fiihlen des Pulses und Be- 
trachtung der Zunge mehr herausbrachten, ais die letzteren mit iliren 
zusammengesetzten Untersuchungen. Die 30 000 Chinesen in S. Fran
cisco, die 8000 in Portland (Oregon), die Tausende, welche auf euro- 
paischen und amerikanischen Dampfern alljahrlich den stillen Ocean 
und die chinesisch-japanischen Gewasser befahren, befragen niemals 
einen Arzt kaukasischer Abstammung, wenn sie es irgend vermeiden 
kónnen.

Uebrigens sollen diese Kuli, denen ihre amerikanischen — Freunde 
jede Art von Schmutz und Laster nachreden, im Ganzen recht gesund 
sein, und Todesfalle sind thatsachlich seiten.

Allerdings fassen die Chinesen mehr Zutrauen zu europaischen 
Aerzten da, wo sie besser behandelt werden, wie in Hongkong und 
Singapore; der deutsche Arzt in letztgenanntem Orte hat eine aus- 
gedehnte, auch chirurgische Praxis unter den Zopftragern.

Die chinesische Literatur der Heilkunde ist iibrigens ziemlicli be- 
trachtlich. Cho-Chiu-Kei, der chinesische Hippocrates, welcher 
wahrend der Hang-Dynastie (also zwischen 25 und 221 n. Chr.) gelebt 
hat, schrieb ein Buch iiber die fieberhaften Krankheiten, das noch 
heute von den Chinesen ais Richtschnur betrachtet wird, und worin 
er folgendes lehrt: Jede fieberhafte Krankheit entsteht durch einen 
Giftstoff, der nur dadurch verschieden wirkt, dass er auf ver- 
schiedenen Bahnen und in yerschiedener Starkę eindringt. Gift wird 
durch Gegengift geheilt. Oefters muss aber wieder das Heilgift aus- 
getrieben werden. — Noch vor einem Menschenalter hielten die euro
paischen Aerzte diese chinesische Lehre fiir ganz verriickt. Aber in 
der allerletzten Zeit sind wir merkwiirdiger Weise vielfach zu ganz 
ahnlichen Anschauungen gelangt.

Ebenso schabig und unsauber wie die Laden im Westend sind 
auch die Tempel. Ein abenteuerlich aussehender, holzgeschnitzter, be- 
malter Gott mit herabhangendem Schnurrbart sitzt wiirdevoll auf dem 
Altar, vor ihm stehen Opfer von Reis und Thee und brennende Weih- 
rauchstabchen.
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Naturlich giebt es hier auch Opium-Kneipen. Aber die An- 
sicht, welche einige Missionare zu verbreiten suchen, ais ob das ganze 
chinesische Volk durch Opium entnervt sei, ist einfach lacherlich. Man 
betrachte den nackten braunen ') Oberkórper der Kuli, welche unge- 
heure Lasten schleppen. Weit schlimmere Verwtistungen richtet in 
Europa und in Amerika der Schnapsmissbrauch an, der noch dazu den 
Nachtheil mit sich bringt, zur Rohheit und zum Verbrechen anzureizen.

Chinesische Spielhauser, wie ich sie in Portland und S. Fran
cisco gesehen, waren auch friiher in Hongkong geduldet und brachten 
sogar monatlich 14 000 Dollar der Regierung an Abgaben, doch wurden 
sie neuerdings unterdriickt. Aber die Chinesen sind spielwiithig und 
fróhnen der Leidenschaft heimlich in Clubs und Privathausern; Kuli, 
die beim Spiel sich ertappen lassen, werden eingesperrt. Die Kinder 
auf den Strassen spielen eifrigst um ein Paar Kupfermunzen.

Die Strassenscenen sind sehr mannigfaltig. Allenthalben sieht 
und hórt man Fruchtverkaufer. Die Hauptsorten sind Litchi (von 
Nephelium L.), eine pflaumenahnliche Frucht; Pumelo, eine Riesen- 
orange (Citrus decumana), aber auch unsere gewóhnlichen Orangen 
und Mandarinen; femer die Canton-Stachelbeere (Averrhoa 
carambola), eine sechseckige Frucht von seltsamem Aussehen und wenig 
Geschmack; ferner Mango-Pflaumen, Bananen; endlich kleine Niisse 
und Zuckerrohr, an dem die Chinesen ebenso begeistert saugen, wie 
Fellachen in Aegypten.

Dort hat ein wandernder Barbier seinen Sitz aufgeschlagen, 
rasirt das Vorderhaupt, ordnet den Zopf1 2) und holt aus Nasenlóchern 
und Ohr das letzte widerspenstige Haar heraus. Der Gescliichten- 
erzahler bricht geschickt ab, wenn der jungę Gelehrte der klein- 
fussigen Schone die Liebe erklart, und beginnt Cash einzusammeln. 
Hochzeits- und Begrabnisszuge werden von Musikern, Banner- 
tragern und Mannern, die bemalte, figurenreiche Holzschnitzereien tragen, 
begleitet. Roth ist die Hochzeits-, Weiss die Trauer-Kleidung. ,

1) Die mittleren Chinesen sind gelblich, die nordliehen róthlich; die siidlichen 
aber braunlich, namentlich wenn sie sich der Sonne viel aussetzen.

2) Der Zopf ist erst 1644 n. Chr. durch die Mandschn-Dynastie eingefiihrt.

Es giebt auch schon einige Droschken und kleine Omnibus in 
Hongkong, das eigentliche Befórderungsmittel ist aber fur die Ebene 
Jinrikisha, und fiir die Htigel der Palankin.

Donnerstag, den 27. October 1892 Nachmittags, fahrt mein Dampfer 
Brindisi (von der P. & O. G.) ab von Hongkong nach Colombo. Der 
Dampfer hat 2109 Tonnen, 2000 Pferdekriifte, ist 360 Fuss lang, ver- 
braucht 38 Tonnen Kohlen taglich. Das Schiff ist also nicht sehr gross, 
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nicht sonderlich neu, nicht sehr bequem, obschon ich persónlich meine 
eigne, anf Deck belegne Cabine durchsetze. Die englische Dampfschiff- 
falirts-Gesellschaft (P. & O.) vernachlassigt die Nebenlinie von Ostindien 
nach China, wenigstens hinsichtlich der Reisenden, dereń Ertrag weit 
hinter dem der Giiter zurucksteht.

Erster Classe ist eigentlich nichts auf diesem Dampfer, ais der 
Fahrpreis. Der Capitan ist ein steifes, unzugangliches Mannlein, das 
auf Beschwerden nur mit Achselzucken antwortet. Abends 11 Uhr 
wird das elektrische Licht ausgelóscht und abgestellt, das Verdeck ist 
ganz dunkel, bis auf eine grosse Stall-Laterne. Die Leuchter in den 
Cajiiten enthalten keine Kerzen. Aber dies ist unvemunftig. Zu- 
sammenstoss und Ungliick erfolgt naturlich meist in der Dunkelheit: 
da muss man um sich sehen kónnen. Ausserdem ist es lastig, wenn 
man Nachts in der tropischen Hitze aufwacht, gar kein Licht zu haben. 
Aus diesen Griinden legte mein Nachbar (Herr Capitan R. von der 
deutschen Flotte) und ich selber dem Schiffslenker unsere Wunsche 
so nahe, dass wir, aber nur wir allein, wirklich Kerzen in die 
Leuchter bekamen. Die „Officiere“ des Schiffes sind recht jungę Leute, 
dereń theoretische Kenntnisse verschwindend klein sind; wenigstens 
wissen sie auf einfache Fragen der Schiffskunde keine Antwort. Sie 
kennen nicht einmal ihr Schiff. Die oben erwahnten Angaben habe 
ich nicht von ihnen, sondern von dem Erlaubniss- oder Fahr-Schein 
des Schiffes, der vor dem Speisesaal aufgehangt ist. Des Morgens 
gehen sie barfuss.

Die Matrosen sind Laskaren, d. h. Inder, braune, meist kleine 
Kerle, die leidlich geschickt, aber nicht sehr kraftig zu sein scheinen 
und uns hauptsachlich bei der Paradę am Sonntag Vormittag gefallen, 
wenn sie in weiss gewaschener Kleidung mit bunten Gurteln und 
Kappen oder Turbanen antreten. Die Aufwarter sind sogenannte 
Portugiesen aus Goa, mit dunkelbraunem, nicht hasslichem, bart- 
geschmucktem Gesicht, aber mit geringem Vorrath von englischen 
Worten und sehr geringer Einsicht, trotzdem sie die klangvollsten 
Namen fuhren. Der meinige hiess de Sousa, ein Name, der in der 
portugiesischen Colonialgeschichte sehr beruhmt und jetzt unter den 
„Portugiesen11, d. h. Mischlingen Ostasiens, so verbreitet ist, wie bei uns 
Schultze oder Muller. Ich konnte trotz grosser Beharrlichkeit und 
Geduld nicht erzielen, dass er, wenn wir im Hafen lagen, meine 
Cajute abschloss und dem zahlreichen Gesindel, welches dann die 
Schiffe unsicher macht, den Zugang zu meinen Sachen versperrte; 
dagegen fand ich Nachts, ais ich von Singapore zuriickkehrte, die 
Cabine verschlossen, Herrn de Sousa in sanftem Schlafe.
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Die Zwischendeck-Reisenden waren meist Chinesen, aber aus- 
gewanderte; einige hatten Japanerinnen geheirathet; die Kinder waren 
recht drollige Geschópfe. Wer die Geschiifts-Sprache in Ostasien (Pidgin- 
Englisch, mit zahlreichen spanischen und chinesischen Worten und ohne 
Conjugation) ein wenig versteht, kann sich mit ihnen ganz gut unter- 
halten. Es sind geschafts- und lern-eifrige Menschen. Ein 15jahriger 
Schusterjunge fragte mich gleich, was meine braunen Lederstiefel 
gekostet, und versprach mir neue fur den halben Preis zu liefern. 
Uhr, Aneroidbarometer, Doppelfernrohr reizen ihre Neugier aufs hóchste; 
jeder will die Dinge betrachten und in die Hand nehmen.

Reisende erster Cajute hatten wir 30. Zum Gliick waren einige 
Deutsche da, so dass ich doch auch meine Muttersprache sprechen 
und eine angenehmere Unterhaltung fiihren konnte. Zunachst der 
Herr Capitan R., der aus seinem reichen Erfahrungsschatz mir Vieles 
mittheilte; er war wahrend des letzten Biirgerkrieges in Chile gewesen 
und hatte Leben und Eigenthum der Deutschen und auch der andern 
Europaer thatkraftig geschutzt. Oft sassen wir bis Mitternacht auf 
dem dunklen Verdeck bei der glimmenden Cigarre und sprachen von der 
Heimath und der Entwicklung des Vaterlandes. Femer war an Bord 
ein deutscher Kaufmann aus Kobe, der aber in Amerika Burger der 
vereinigten Staaten geworden: er reiste hinter einem ungetreuen Buch- 
halter her, der einen tiefen Griff in die Geschaftskasse gethan: leider 
hat er sein Ziel nicht erreicht, denn der in Singapore auf telegraphi- 
sches Ersuchen festgehaltene Dieb wurde doch von den Englandern frei- 
gelassen, da angeblich ein sicherer Beweis des Diebstahls nicht zu 
liefern sei. In Singapore kam dann noch ein deutscher Kaufmann an 
Bord, um die Heimath zu besuchen, ein liebenswiirdiger und unter- 
richteter Herr: schade, dass er zu Geschaftszwecken schon vor langer 
Zeit die deutsche Unterthanschaft aufgegeben. Das ist ein erheblicher 
Uebelstand, der nur durch grosse Thatkraft seitens der deutschen 
Consuln und durch Opferwilligkeit seitens der ausgewanderten Kauf- 
leute zum Nutzen unseres Vaterlandes uberwunden werden kann.

Ausser den Deutschen waren Englander an Bord, zwei Parteien 
von je zwei Globetrottern, die ich schon von der Fahrt iiber den stillen 
Ocean her kannte. Erstlich ein Bruder-Paar von Junggesellen, Geist- 
licher und Gymnasialdirector, unterrichtete Leute, die aber doch den 
englischen Hochmuth in Urtheilen iiber unser Vaterland zur Schau 
trugen; freilich, ais man ihnen tiichtig entgegen trat, mildere Saiten 
aufzogen. Dann ein sechzehnjahriger Jungling, den sein Vater, Mit- 
glied des Parlaments, unter Schutz eines 22jahrigen Mathematikers, 
zur Starkung der Gesundheit um die Welt sendete. Der Erfolg
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dieses Versuchs scheint mir recht zweifelhaft, es sei denn, dass die 
schon bestehende Neigung zur Unverschamtheit noch gestarkt werden 

* sollte. Ein sehr angenehmer Englander war ein Officier, Capitan H., 
der in fesselnder Weise von dem Kleinkrieg in Birma und seinen in
dischen Soldaten (Sikhs) zu erzahlen wusste. Ueberhaupt fand ich 
auf dieser Reise, dass von allen Englandern die Officiere noch mit am 
meisten geneigt und befahigt waren, Deutschland Gerechtigkeit und 
Anerkennung zu zollen.

Ein guter Gesellschafter war ein junger Italiener aus Mailand, der 
zur Erholung seiner Nerven und zu seinem Vergniigen die Reise um die 
Erde machte. Hóchst wunderlich erschien uns Allen ein sehr grosser 
Neger, Geistlicher aus Baltimore, der von bedeutendem Selbstbewusst- 
sein erfullt war, da er ais erster seiner Farbę selbstandig eine Ver- 
gntigungsreise um die Erde unternommen, und auf’s eifrigste an einem 
Reisetagebuch schrieb.

Der dritte Theil der Cajut - Reisenden waren Parsi, gutgestellte 
Kaufleute aus Indien, die bis China ihre Geschaftsverbindungen aus- 
dehnen. Es ergótzte mich hochlichst, dass keiner von ihnen mir an- 
geben konnte, wann Zoroaster, der Stifter ihrer Religion, gelebt hat 
oder gelebt haben soli. ’)

Ueber die Gesellschaft, der unser Schiff gehórt, móchte ich ein 
paar Worte sagen, da ich, wie fast jeder Reisende in Ostasien, ziem- 
lich viel mit ihr zu fahren hatte. Zunachst móchte ich unseren vater- 
landischen Linien dringend empfehlen, auch ein solches Taschen- 
buch1 2) herauszugeben, wie es die Peninsular and Oriental Steam 
Navigation Company hat drucken lassen und fur 2 Shilling oder 1 Rupie 
verkauft: gut gebunden, handlich, in jede Tasche passend, enthalt es 
auf nahezu 300 Seiten die werthvollsten Belehrungen fur den Rei
senden iiber alle Linien der Gesellschaft und kleine, aber brauchbare 
Karten. Dies Buchlein fuhrt zweifellos der Gesellschaft zahlreiche 
Kunden zu.

1) Nach Duncker etwa 1000 v. Chr. — Ich hatte mir vor der Abreise das kleine 
Conversations-Lexicon von Kiirschner schon, wie immer, in den Koffer gepackt; liess 
mich aber uberreden, es wieder heraus zu nehmen: was ich nachtriiglich bereute. Auf 
keinem der vielen Schiffe, die ich befahren, in keinem Hotel Asiens sah ich ein Con- 
versations-Lexicon, sondem allein in der Biicherei des deutschen Clubs zu Hongkong.

2) Travellers P. & O. Pocket Book.

Ihre gegenwartige Flotte umfasst 54 Schiffe mit 209 872 Tonnen 
oder 3887 Tonnen im Mittel.

Die Gesellschaft ist 1837 gegriindet, 1840 incorporirt, hatte nach 
Eróffnung des Suezcanals eine neue Flotte zu bauen und erhalt fur
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die Befórderung der Post nach Indien, China und Australien 350 000 £ 
Unterstutzung.

In einem Punkt steht leider unser norddeutscher Lloyd bedeutend 
hinter P. & O. zurtick, in der Ertragsfahigkeit.

Der sorgsame Reisende vermerkt zuerst den Logbericht der Fahrt: 
Freitag, 28. October, 18° N., 113° 38'O., 268 Seemeilen. 
Sonnabend, 29. October, 13° 39' N., 111° 39' 0., 297 Seemeilen. 
Sonntag, 30. October, 9° 30' N., 109° 13' 0., 287 Seemeilen. 
Montag, 31. October. 5° 25' N., 106° 12', 304 Seemeilen. 
Dienstag, 1. November, Vorm. in Singapore 1°, 10' N., 103° 15' O. 
Mittwoch, 2. November, Vormittag ab Singapore.
Donnerstag, 3. November, 3° 48' N., 100° 18' 0., 276 Seemeilen. 

Abends an Penang. Nachts 2 Uhr ab Penang.
Freitag, 4. November, 5° 46' N., 98° 44' 0., 100 Seemeilen. 
Sonnabend, 5. November, 6° 06' N., 94° 07' 0., 275 Seemeilen. 
Sonntag, 6. November, 6° 07' N., 89° 37' 0., 269 Seemeilen. 
Montag, 7. November, 6° 04' N., 85° 06' 0., 270 Seemeilen. 
Dienstag, 8. November, 5° 55' N., 80° 15°, 291 Seemeilen. 
Abends, 8. November, an Colombo.

Die Nahe des Aeąuators giebt sich deutlich kund. Am 27. October 
betragt die Dauer des Sonnenuntergangs 21/2 Minuten, am 3. November 
fast genau zwei Minuten, und zwar genau um 6 Uhr. Morgens beim 
Sonnenaufgang messe ich schon 20° C. im Schatten, das kuhle Bad 
wirkt sehr erfrischend, die Kleidung ist sudlich, das Meer tiefblau. Ich 
lese einige Biicher iiber Indien.

Bei der Einfahrt nach Singapore (Dienstag den 1. November 
Yormittag) erblicken wir zuerst ein Schiffs-Wrack, dann zahlreiche kleine 
Inseln, auf dem nahen Festland einen prachtvollen und dichten Kokos- 
palmen-Wald langs der Kuste; wir fahren an der Rhede vorbei und 
ankern ausserhalb der Stadt an der Werft (P. & O. Wharf, in New 
Harbour, 3 englische Meilen westwarts von der Stadt), treten sofort 
an’s Ufer, ohne auf die nach hineingeworfenen 10 Cts. Stiicken tauchen- 
den Knaben und Junglinge zu achten, und fahren in einer netten, von 
einem kleinen Malayen-Ponny gezogenen, von einem Malayenkutscher 
gefiihrten Verdeckdroschke („gharry", fiir 75 Cts.) nach dem Hotel 
de 1’Europe, woselbst wir einen thatkraftigen, aber groben Deutschen 
ais Verwalter, schlechtes Essen, gutes Bier und Schutz gegen die 
Mittagshitze finden.
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S i n g a p o r e an der Siidspitze von Hinterindien, 10 17' nórdlich 
vom Aeąuator, 103° 50' óstlich von Greenwich, ist die Hauptstadt der 
englischen Colonie Strait-Settlements, welche die Insel Singa- 
pore, den Bezirk Malakka auf der gleichnamigen Halbinsel und die 
ein wenig nordlicher (6° N.) dicht bei der Halbinsel gelegene Insel 
Penang umfasst. Die Insel Singapore liegt am Siidende der Strasse 
von Malakka, vor der Siidspitze der gleichnamigen Halbinsel, ostlich 
und nicht weit ron der Mitte von Sumatra, westlich von Borneo, 
eine Dampfertagereise nórdlich von .Tara1), nach Ratzel’s Worten „an 
eine jener praedestinirten Mittelpunktsregionen des Weltverkehrs.“ Die 
Insel ist 48 Kilometer lang, 25 Kilometer breit und enthalt 687 Quadrat> 
kilometer, ist also betrachtlich grosser ais Hongkong. Sie ist ziemlich 
eben, da der hóchste Hiigel nur 500 Fuss sich erhebt, und mit Baum- 
wuchs bedeckt. Die Hauptstadt liegt auf der Siidostseite der Insel 
und ist 4 englische Meilen lang; die Nordseite ist vom Festland 
(Djohor) durch einen schmalen Canal (Tambroh Channel, 0,45 bis 
1,2 Kilometer breit,) getrennt. Die Insel wurde 1819 durch Sir 
Stamford Raffles fur England in Besitz genommen, 1824 von dem 
Sułtan von Djohor an die britisch-ostindische Compagnie verkauft, 1867 
an die englische Krone abgetreten.

1) Dem Rath und der Versuchung, einen Ausflug von Singapore nach Java 
zu machen, um die Linie, d. h. den Aeąuator, zu kreuzen, habe ich siegreich und 
ohne Reue widerstanden.

Die Colonie ist wichtig wegen der Nahe der Gewiirzinseln des 
Malayischen Archipels sowie ais Flotten-Station und Kohlen-Lager fur 
die Englander in kriegerischen Zeitlauften. Das Regierungsgebaude, 
das Stadthaus, die Banken und die Uferstrasse mit Docks und Waaren- 
lagem machen schon einen hiibschen Eindruck, weniger lasst sich dies 
von den Quartieren der Einheimischen sagen, wo alle Arten der óst- 
lichen Rassen anzutreffen sind. Die Hauser der europaischen Kauf- 
leute liegen draussen, in grossen Garten und sind hóchst geriiumig 
und luftig angelegt. Die Bevólkerung betragt 150 000: Chinesen, Ma- 
layen, Inder. Die letzteren sind Tamilen und werden hier Klings 
genannt. — Unter den (1900) Europaern sind viele Deutsche, nament- 
lich Kaufleute. Aber es giebt hierselbst auch einen deutschen Arzt, 
der nicht nur in der deutschen Colonie grosses Vertrauen geniesst, 
sondern auch die Zopftrager von der Wohlthat deutscher Wundarznei- 
kunst uberzeugt hat. Das deutsche Reich hat hier einen Consul.

Das Klima ist gesund, aber sehr heiss. (26—27° C. im Schatten, 
innerhalb der Hauser). Die Hitze des Tages wird durch den Seewind 
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und haufige Regenschauer etwas gemildert, die Nachte sind ein wenig 
kfihler. Die Stadt liegt nur 144 Kilometer nordlich vom Aeąuator; 
deshalb geht die Sonne das ganze Jahr hindurch ungefahr um 6 Uhr 
Morgens auf, um 6 Uhr Abends unter.

Singapore ist seit der Grundung (1819) Freihafen, der Handel 
der Strait-Settlements betragt jahrlich 26 Millionen Pfund Sterling (Ein- 
fuhr 1892 an 92 Millionen Dollar, Ausfuhr 75); ausgefuhrt werden 
hauptsachlich Zinn, Guttapercha, Catechu, Pfeffer, Zucker, Muskatnusse, 
Tapioca (Sago, Starkemehl aus Wurzeln von Manihot utilissima). Der 
Hafen von Singapore ist zu jeder Zeit sicher, da Taifun hier nie beob- 
achtet wird, und deshalb Kreuzungspunkt des europaischen Handels 
nach Ostasien und Australien. 1887 gingen 3467 Schiffe ein mit 
2 600 000 Tonnen und aus 3393 Schiffe mit 2 564 000 Tonnen.

Nachmittags 4 Uhr, ais die Hitze nachgelassen, fuhr ich mit 
Capitan R. nach der Hauptsehenswiirdigkeit von Singapore, dem bo- 
tanischen Garten, der mein Staunen und Entzucken erregte.

Botanische Garten sind zuerst im Anfang des 14. Jahrhunderts 
zu Salerno und bei Venedig angelegt, dann 1533 in Padua, 1544 in 
Pisa, 1568 in Bologna, 1626 zu Paris, ferner zu Kew bei London, in 
Amsterdam, an allen deutschen Universitaten, wobei Berlin sowohl 
durch Reichhaltigkeit ais auch durch wissenschaftliche Beschreibung 
eine der ersten Stellen einnimmt. Was sudliches Klima zusammen 
mit Kunst und Wissenschaft auf diesem Gebiete leistet, hatte ich im 
botanischen Garten zu Palermo 1884 und 1891 zu beobachten Ge- 
legenheit: wer die Allee von Dattelpalmen einmal gesehen, vergisst 
sie niemals wieder. Aber erst in den tropischen Gegenden von Asien 
sah ich die hóchste Vollendung.

Die Garten von Peradenia auf Ceylon, bei Calcutta, bei Singapore, 
bei Batavia auf Java geniessen mit Recht des hóchsten Rufes. Den 
letztgenannten bekam ich nicht zu sehen, wohl aber die drei andern. 
Vom Standpunkt der Gartenkunst ist der zu Singapore der schónste, 
wiewohl er an Zahl der Pfianzenarten hinter dem von Peradenia zu- 
riicksteht.

Auf schóngehaltenen Rasenbeeten erheben sich schlanke Kokos- 
palmen in die Lufte, Facher-Palmen, Sago-Palmen mit haushohen 
Blattern, Riesenbambus, Bambus mit rothem Stengel, bliihende Baume 
aller Art, Bougainyilien, Akazien mit rothen Bluthen zwischen den hell- 
grunen Blattern, dem Auge eine viel angenehmere Farbenmischung ais 
unsere mit ihren gelben Bluthen; in Gewachshausern, die nicht fest ge- 
schlossen, sondern nur mit einem Blatterdach (gegen die Sonnengluth!) 
versehen sind, sieht man Orchideen und Farrn aller Art, Wasserpfianzen
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mit durchbrochenen Blattem, wie aus griinem Spitzengewebe. Zur 
Belebung des Ganzen tragen einige Thier-Hauser bei mit Affen, Nashorn- 

** vógeln, Casuaren.
Heimgekehrt spazierten wir Abends durch die Geschaftsstrassen 

neben dem Hotel, die Laden mit ostasiatischen Juwelier-Arbeiten und 
sogenannten Curiositaten; speisten im Hotel und fuhren um 10 Uhr 
zum Schiff zuruck.

Die Nacht war schlimm durch Schwule und durch Moskitos wegen 
der Nahe des Landes. Ich zog es vor, nur mit Hemd, Handschuhen 
und Striimpfen bekleidet, vor meiner Cajiite zu sitzen.

Am nachsten Morgen stellten sich die schreienden Taucher-Bettler 
wieder ein'), Handler mit Affen, Papageien, Muscheln, Corallen — alle 
in kleinen Boten zwischen Ufer, Schiff und Landungsbrucke. Unser 
Dampfer wird durch Zustrom neuer Reisenden uberfullt. Ich erhalte 
(allerdings nur fur einen Tag und Nacht) ais Cajiitgenossen einen 
kleinen siamesischen Prinzen. Derselbe ist in Edinburgh erzogen und 
zwar sehr streng, so dass er weder raucht noch trinkt, 22 Jahr alt, 
seit zwei Jahren verheirathet, Vater eines niedlichen Madchens. Er 
zeigt und schenkt mir voll Stolz die Photographie von Frau und Kind. 
Seine Gattin ist Hofdame der Kbnigin von Siam. Er selber malt in 
Oel zu seinem Yergnugen. Er ist hbflich und angesehen. Seine 
Diener, die im Zwischendeck mitfahren, knien vor ihm nieder, wenn 
sie ihm beim Anziehen und Schmiicken behilf lich sind und ihn mit 
Rosenwasser besprengen.

Wir fahren durch die Meerenge (Straits) und sehen fortwahrend 
Land. Abends kommt Wetterleuchten, aber keine Kuhlung. Wunder- 
bar war der Sonnenuntergang: gegeniiber der Sonne, im Osten, eine 
Wolke rosig verklart, so im Wasser gespiegelt, aber — nur fur kurze 
Zeit; sofort schien der Mond heli und zeichnete in den Wellen, die 
das Schiff' pfliigte, zahllose Diamant-Lichter. Die Sterne blieben meist 
verhullt. Der grbsste Theil der Cajutenreisenden schlaft auf Deck, 
jeder schleppt seine Matratze herbei. Des Morgens erhebt sich ein 
kiihler Wind, es regnet. Um 3/46 Uhr bin ich der erste im Bad. 
Sehr angenehm war es, dass hier in so grosser Nahe vom Aeąuator 
die Hitze durch Regen oder Bewblkung des Himmels einigermassen 
gemildert wurde.

1) Das Kunststiick ist nicht so gross, wie es scheint. Die kleine Silbermiinze 
sinkt langsam und bleibt im Sinken gut sichtbar; der Knabe ergreift sie, ehe sie 
den Boden erreicht hat, steckt sie in den Mund, taucht empor und erhebt trium- 
phirend den rechten Arm.
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Am Morgen des 3. November erblickte ich bei leichtem Regen 
aus nicht so grosser Entfernung eine Wasserhose: ganz deutlich senkte 
sich aus einer Wolke ein Trichter mit unterer Spitze und mit schrager 
Achse nach abwarts, ohne den aus dem Wasser mit oberer Spitze 
emporstrebenden Trichter zu erreichen.

Ich mass Vormittags + 28° C., Abends nach Sonnenuntergang 
-j- 261/2° C. Die Temperatur ist auf dem Meere viel gleichfórmiger 
ais auf dem Festland, da das Wasser weit langsamer sich erwarmt 
und abkuhlt.

Am 5. November fand ich Nachmittags 4h + 28° C., um 5h/2h 
-j- 273/4°. Am 6. November, nach etwas kuhlerer Nacht, so dass ich 
gegen Morgen die sonst offen stehende Cajutenthur schloss, Morgens 
7h + 27° C., um 9h -f- 28°, um lh + 29% um 4'%h 29° C.
Am 7. November Mittags, wo es nach dem Gefuhl sehr warm zu sein 
schien, + 29° C. (= 23° R). Am 8. November Morgens 71/2h + 
261/2°, nach 1/i Stunde dasselbe. Also von Sonnen-Aufgang 
bis Untergang 26 bis 29° C.

In Oberagypten hatte mir die Messung ganz andere Ergebnisse 
geliefert. Ich fand im Februar, auf der Nilfahrt, Morgens vor Sonnen- 
aufgang etwa -% 12° C., nach Sonnenaufgang kommt von Viertelstunde 
zu Viertelstunde ein Grad dazu, bis Mittags -% 30° erreicht werden; 
Nachmittags selbst 33 bis 34° C.; bei Sonnenuntergang bestehen noch 
+ 30°, und Abends um 9h noch + 22°. Ais ich in der Gegend 
von Assuan (dicht am nórdlichen Wendekreis) Nachts um 3h auf- 
stand, um das Kreuz des Siidens zu beobachten, fand ich 211/,0. 
Erst Morgens gegen 5h wurde es kiihler, so dass ich die Cajutenthure 
schloss.

Merkwurdig war der Sonnenuntergang am 3. November. Wolken 
deckten jtheilweise den westlichen Horizont, wahrend es im Osten 
regnete. Die beiden unteren Theile eines Regenbogens wurden sicht- 
bar, zum Theil noch durch strichfórmige, dunkle Wolken verdeckt. Den 
oberen grósseren Theil der Halbkreisflache des Regenbogens nahm eine 
dicke, weisse Wolke ein. Ungefahr vom Ostpunkt stieg nach Sudosten 
eine facherfórmige Lichtstrahlung am Himmel empor, offenbar der 
Wiederschein des Zodiakallichtes. Die Gegend des Westpunktes schim- 
mert roth auf blassgrunem Grunde, soweit nicht Wolken den Hinter- 
grund decken. Die weissen Wolken im Westen werden jetzt von Purpur 
durchgluht. Sofort wird diese Erscheinung im glatten Ocean gespiegelt. 
Aber das dauert nur wenige Minuten. Dann erscheint der Vollmond 
in starkem Glanze.

Am Abend ankern wir auf der offenen Rhede von Georgetown, 
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an der Ostseite der Insel Penang1) (5° 52' N., 100° 19' O.), in dem 
2 Meilen breiten Canal, der die Insel von der Halbinsel Malakka 
scheidet.

1) 164 englische Quadratmeilen, 75 000 Einwohner. Zucker und Tapioca wird 
in der dazu gehbrigen Provinz Wellesley auf dem Festland von Malakka angebaut.

Reisende gehen, so mein siamesischer Cajutgenosse; andre Rei- 
sende kommen in kleinen Booten, ein franzósischer Pater, ein junger 
englischer Arzt, der in Penang ein gutes Feld der Thatigkeit gefunden 
und nun nach Colombo fahrt, um seine Braut, die dorthin mit der 
Mutter aus England gekommen, zu begrussen und zu — heirathen. Den 
Versuch, mir sofort einen neuen Cajiitgenossen zu geben, schlug ich 
siegreich zuruck, erst mit Giite und dann, ais dieses nicht half, mit 
Grobheit. Ais altester Reisender des Dampfers, der noch dazu die 
ganze Fahrt machte, glaubte ich dieses Vorrecht zu verdienen.

Der Abend ist unbeschreiblich schón; der Himmel zwar bewólkt, 
aber hoch oben leuchtet der Mond mit voller Klarheit und der Abend- 
stem. Von dem Hafen glitzern die Lichter am Ufer und die festen 
der verankerten Schiffe sowie die beweglichen der kleinen Fahrboote. 
Das Meer leuchtete, wie ich es noch nie gesehen. Sowie ein Ruder 
in’s Wasser getaucht wird, spriiht es auf mit mildem, blaulichem Silber- 
glanz; derselbe Schimmer umgiebt den Bug des Kahns. Das Meer ist 
wie ein Spiegel, die Luft lau und lind. Dazu kommen und gehen 
alle die fremdartigen asiatischen Schiller und Arbeiter.

„Mondbeglanzte Zaubernacht, 
Die den Sinn gefangen halt, 
Wunderrolle Miirchenwelt, 
Steig’ auf in der alten Pracht.“

Erst um 1 Uhr suchte ich das Lager auf. nachdem ich mich mit 
Capitan R. und einem andern deutschen Herrn durch einen vater- 
landischen Trunk gestarkt; und schlief bald ein, trotz des Larms, den 
Ein- und Ausladen verursachen: der Traum fiihrte mich in die Hei- 
math, ich sah — meine Riickkehr.

Nachts um 2 Uhr wurden die Anker gelichtet. Das Schiff steuert 
jetzt genau westwiirts nach der Siidspitze von Ceylon, durch den indi- 
schen Ocean, der ziemlich einsain ist, da wir nur am 5. November 
einen kleinen nach Penang bestimmten Dampfer, am 6. einen Segler 
und das englische Truppen-Schiff „Himalaya“ erblickten. Sonst miissen 
wir uns mit fliegenden Fischen begniigen, die schaarenweise aus dem 
spiegelglatten Wasser emporschnellen.
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Am 4. November Abends von 9 Uhr 10 Minuten bis 11 Uhr 
hatten wir den Anblick einer vollstandigen Mondfinsterniss. Am 
nachsten Morgen fuhren wir dicht vorbei an der Nordostspitze von Su
matra, dem beruhmten Atschin. Wir sahen natur lich nichts von 
dem Kriege, den die Hollander hier seit 20 Jahren mit den Einge- 
borenen fuhren und nach dem allgemeinen Urtheil aller Kenner langst 
beendet haben kónnten, wenn sie nur — wirklich wollten.

Die Einsamkeit des indischen Oceans giebt mir Musse, die Pick- 
wick-Papers von Dickens zu lesen. Zwischen Bombay und Aden las ich 
Vanity fair von Thackeray; endlich im rothen Meer A house party 
von Ouida. Furwahr, sehr wenig schmeichelhaft ist das Bild, welches 
die besten englischen Schriftsteller von ihrer „ respectablen “ Gesell- 
schaft entwerfen. Naturlich, wenn ein urtheilsfahiger Fremdling dies 
den Briten yorhalt, erklaren sie es fiir Uebertreibung; ja sie gehen so 
weit, von „schlechten" Buchern zu sprechen und aus der Schiffsbucherei 
„bessere“ heraus zu suchen, z. B. von Walter Scott, die ich vor 
35 Jahren gelesen, aber seitdem nicht wieder.

Am 8. November Morgens erblicken wir Land zur Rechten, es 
ist Ceylon, der Traum meiner Jugend. Ein Leuchthaus wird sicht- 
bar, langgestreckte Kokuswalder an der Kuste, die Brandung vor dem 
Hafen von Point de Galie: alte Forts, aus der Portugiesenzeit, ein 
Leuchtthurm, eine Flaggenstange, keine Schiffe!

Nachdem einmal Colombo zum Hafen von Ceylon gemacht worden, 
geschieht nichts weiter zum Vortheil von Point de Galie, eher Alles 
zu seinem Nachtheil.

Abends 8 Uhr werfen wir auf der Rhede von Colombo Anker. 
Die meisten Reisenden blieben uber Nacht auf dem Dampfer. Ich 
meine, dass man auf einer solchen Reise die Kosten eines Nachtlagers 
am Lande nicht scheuen soli; liess Koffer, Handtasche, Mantelsack 
und Holzstuhl — mein ganzes Gepack — in einen Kahn schaffen und 
fuhr an‘s Land.

Der Steuerbeamte war hóchst artig, ganz frei von der iiber- 
flussigen Neugier, eines Vergnugensreisenden Koffer zu durchsuchen, 
und sehr gefallig, indem er freiwillig sich anbot, meinen Korbstuhl 
bis zur Abfahrt nach Calcutta aufheben zu lassen. Ich erhielt ein 
gutes Zimmer in dem dicht am Hafen belegenen, riesengrossen 
Orient a 1-Hotel, wo ich wieder einen Deutschen (Herm Raden) 
ais Leiter antraf, und schlief recht mittelmassig. Es war ein Feind 
im Zimmer; ein einzelner Moskito (oder eine, denn nur die weibliche 
Miicke sticht,) befand sich innerhalb des uber das Bett ausgespannten 
Netzes. Man bort das verratherische Summen; denkt, es wird nicht 

Hirschberg, Reise um die Erde. 16
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gleich so schlimm werden, bis ein unangenehmer Stich unsere Ansicht 
•* andert. Man steht auf, macht Licht, sucht ganz vergeblich; legt sich 

wieder, hórt von Neuem das Summen, wird wieder gestochen, steht 
wieder auf zur vergeblichen Jagd. Naturlich Morgens friih, wenn man 
miide erwacht, sieht man das von unsrem Blute genahrte Ungeheuer 
jetzt trage in einer Falte des Moskito-Netzes sitzen und hat die Wahl, 
dasselbe zu tódten oder es in diesem thierfrommen Lande der Buddhisten 
zum — offenen Fenster hinaus zu werfen.



VI.

C e y I o n.

ł\ Tir Deutschen kennen Ceylon hauptsachlich aus den beąuem zugang- 
* ' lichen Reisebeschreibungen unserer Landsleute (Schmarda 

1854, Hildebrandt 1862, Dr. H. Meyer 1882, Graf Lancko- 
rónski 1889, Dr. Eugen Bóninger 1890); ferner aus Professor 
Hackel’s indischen Reisebriefen (Leipzig, 1882) und vielleicht auch 
aus dem Prachtwerk von Eugen Ransonnet-Villez (Braunschweig 
1868), das aber leider vergriffen und sehr seiten geworden ist.

Jedoch die eigentliche Quelle unserer Kenntniss von dieser merk- 
wurdigen Insel ist das zweibandige klassischeWerk: Ceylon, by 
Sir James Em er son Tennent (5. Auflage, London 1860, Longman, 
Green, L. & Roberts). Der Verfasser hat ais hoherer Beamter und 
Gouverneur viele Jahre in Ceylon zugebracht, mit grosser Liebe in 
seinen Gegenstand sich vertieft und mit Hilfe von Fachgelehrten die 
ganze Geschichte des Volkes und der Natur, die Landbeschreibung und 
Sittenschilderung auf das allergrundlichste abgehandelt.

Selbstverstandlich sind in den letzten 30 Jahren wesentliche Aen- 
derungen auf Ceylon eingetreten. In dieser Hinsicht, durch Angaben 
iiber den gegenwartigen Zustand, ist sehr niitzlich Ceylon in 
1893, by John Ferguson (London, Huddon & Co. 1893). Dieses 
Buch ist bei Weitem nicht so wissenschaftlich, wie das von Tennent, 
fiir welches Ferguson, ein ganz geschickter Zeitungsschreiber und agra- 
rischer Parteimann, seltsamer Weise kaum ein Wort des Lobes findet, 
mehr ais einmal aber spóttische Bemerkungen.

Eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Insel Ceylon ent
halt das originale Prachtwerk: Ergebnisse der Forschungen in 
Ceylon von Dr. Paul Sar a sin und Dr. Fritz Sar a sin, III. Band. 
Die Wedda’s von Ceylon. Wiesbaden 1892/3, Kreidel. (Fol., 600 S. 
mit Atlas.) Die Verfasser, hervorragende Naturforscher, haben in 
2x/2 Jahren die Insel in 9 Halbmessern zu Fuss durchstróift und zwei 
Drittel des Umfangs umschritten.

16
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Der Fuhrer von Colombo (Guide to C., by E. J. A. Skeen, C, 
, 1892) ist fast unlesbar, da Geschiiftsanpreisung offenbar seinen Haupt- 
zweck darstellt, enthalt aber doch manch’ schatzenswerthe Einzelheiten. 
Derselbe Verfasser will einen Fuhrer durch ganz Ceylon herausgeben.

Einen Fuhrer nach Kandy und Nuwara Eliya schrieb
S. M. Burrows, der Verfasser eines kleinen Buchleins, das ich im 
Gasthaus von Nuwara Eliya gelesen: The burried cities of 
Ceylon. (Colombo und London, Triibner 1881).

Der „Murrav“ fur Indien und Caine’s Picturesąue India 
(London 1891) widmen der schónen Insel nur wenige Seiten.

Die alte Geschichte von Ceylon wird auch in dem klassischen 
Werk unseres Prof. Lassen (Indische Alterthuinskunde, Leipzig 1867, 
1874, 1858, 1861, IV Bandę) abgehandelt. Es giebt auch mehrere 
englische Sonderschriften iiber Ceylon’s Geschichte, die ich 
aber nicht gelesen, da Emmerson Tennenfs Werk das Wesentliche 
enthalt.

Hauptąuellen fur die Alt er t bum er sind das letztgenannte Werk, 
und das oben erwahnte Buch von Burrows, ferner J. Fergusson’s 
Indian and Eastern Architecture (London 1891, J. Murray) 
sowie, beziiglich der neuesten Ausgrabungen, John Ferguson's 
Ceylon in 1893.

Schon iiber die N a m e n der Insel haben die beriihmtesten Ge- 
lehrten, wie Lassen und Bournouf, ausfiihrliche Abhandlungen 
veróffentliclit. Im Sanskrit lieisst sie Lanka (d. i. gluckliche Insel). 
in den Schriften der Eingebornen Sihala oder Sinhala, d. i. Loewen- 
Sitz; bei den makedonischen Griechen Taprobane (Tambapanni d. i. 
Kupferland, wegen des kupferrothen Sandes an der Kiiste, in welchen 
Kónig Wiyago sich setzte und seine Hiinde farbte;) bei den spateren 
Griechen Palai-Simundu (Pali-Simanta im Sanskrit = Haupt des 
Gesetzes); bei Ptolemaus im 2. Jahrhundert n. Chr. Salike d. i. Sihala; 
hei den Arabem, so auch in Sindbad’s Marchen aus „Tausend und 
eine Nacht“, Selendib oder Serendib d. i. Sinhala oder Silan-dwipa 
“ Silan-Insei. Aus Silan haben dann die Portugiesen Zeilan, 
die Hollander Ceylan, die Englander Ceylon gemacht.

Das glanzende Lanka preisen die Brahmanen; die Buddhisten 
den Perlohrring am Antlitz von Indien; die Chinesen ruhmen das 
Land der Edelsteine, die spateren Griechen das des Hyacinth 
und Rubins, die Mohammedaner das Nach-Paradies von Adam und 
Eva. So zeugen auch die dichterischen Bezeichnungen von der 
hohen Achtung, dereń die Insel zu alter und neuer Zeit, in Ost und 
in West, sich zu erfreuen hatte.
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Wenn Sancho Pansa, der so inbrunstig eine Insel zu besitzen 
strebte, Ceylon gekannt hatte; so wurde er wahrscheinlich diese 
Insel vor allen andern begehrt haben. Von den drei Inseln, die uns 
Mitteleuropaern ais Urbilder der Schónheit vorschweben, Korfu, Sici- 
lien, Ceylon; gebe ich, nach eigner Anschauung der letzten die Palmę. 
Ich brauche sie ihr nicht zu geben. Sie besitzt die Palmę, im 
dichten Uferwald langs der brandenden Kuste, ais Wappen der neu- 
gepragten Silbermunzen.

Ceylon ist ubrigens eine ganz stattliche Insel. Wir tauschen 
uns leicht iiber ihre Grosse, ’) wenn wir nur auf die Kartę von Asien 
schauen und nicht unser kleines Europa in dem gleichen Massstab 
daneben haben.

Ceylon liegt an der Siidostseite der Spitze von Vorder-Indien, 
zwischen 5° 56' und 9° 49' N. Br., misst in der Lange von Nord nach 
Stid 445, in der Breite 160 bis 235 Kilometer, hat einen Umfang von 
1200 Kilometer und einen Flacheninhalt von 64 000 Quadratkilometer. 
Daraus folgt, dass Ceylon ebenso gross ist wie das Kónigreich Bayern 
und noch einmal so gross wie die Insel Sicilien.

Die B e v ó 1 k e r u n g s z a h 1 ist die gleiche fur beide Inseln, nam- 
lich drei Millionen. Also ist die Bevólkerungsdichtigkeit in Ceylon 46 
fiir den Quadratkilometer 1 2), d. h. ebenso gross wie in den mittleren 
Bezirken von Ostindien.

1) Die Geographen des Alterthums und Mittelalters haben die Grosse der 
Insel weit iiberschatzt, da sie dieselbe nur vom Hbren-Sagen kannten.

2) In Deutschland 91,4.

Die unzahligen, jetzt ausgetrockneten Bewasserungsteiche mit ihren 
von dichtem Busch bewachsenen Dammen, welche in den Waldern der 
nórdlichen Zweidrittel von Ceylon zu finden sind, und die Angabe 
singhalesischer Clironiken, dass um 1300 n. Chr. 1500 000 Dórfer auf 
der Insel vorhanden waren, haben Emerson Tennent zu der An- 
nabme bewogen, dass Ceylon in seiner Bluthezeit das Zehnfache der 
derzeitigen Einwohnerzahl, namlich 12 bis 15 Millionen, besessen haben 
móge. Wenn auch Ferguson dies fiir ubertrieben halt und nur 4 bis 
5 Millionen zulassen will, und die Vettern Sarrasin in den verlassenen 
Teichen nur den Ausdruck der Vólkerverschiebung, nicht einer 
ehemals grosseren Bevólkerungszahl sehen wollen; so ist es doch eine 
Thatsache, dass heutzutage zwei Drittel der Bevolkerung auf der Halfte 
des Flacheninhalts, in den sudwestlichen und den Hugel-Bezirken, leben, 
wahrend das ehemalige Reisland der Nordhalfte auf weite Strecken 
ziemlich ode geworden und nur 15 Einwohner auf den Quadratkilo-
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meter zahlt. Mit den alten Wasserwerken ist die Cultur zerfallen, in 
‘Ceylon wie in Tunis und andern Gegenden des Siidens.

Ceylon ist ein naturliches Treibhaus, warm und feucht, 
mit einem ewigen Sommer und einer mittleren Jahres-Temperatur von 

27 bis 28° C. Obwohl der Boden nicht so reich1) ist, wie z. B. in 
dem vulkanischen Java; so gentigen doch Wannę und Feuchtigkeit, um 
den iippigsten Pflanzenwuchs hervorzurufen.

1) Nach der ersten Kafle-Emte mussten die Pflanzer ófters schon zur kiinst- 
lichen Diingung ihre Zuflucht nehmen.

2) Dies gilt fiir den Siidwesten und das Centralgebirge, die feuchte Gegend
Ceylon’s. Der Siidwest-Monsum bringt vom April bis Juni den Regen, dringt aber
nicht iiber das Gebirge. Der iibrige Theil von Ceylon ist trocken und erhalt nur
von October bis December die einmalige Regenzeit durch den Nordwest-Monsum; 
die feuchte Gegend hat dann ihre zweite Regenzeit. In Colombo fallt fast noch ein 
Mai soviel Regen, ais in Trincomale.

Fur den mitteleuropaischen Menschen ist das Klima weniger 
behaglich. Aber zwei angenehme Erfrischungen lielfen ihm, die 
Hitze zu ertragen.

Erstlich fiel, wahrend meiner Anwesenheit in der Ebene, fast jeden 
Abend ein tiichtiger Re gen, meist unter Gewitter. (Die Regenmonate 
in Ceylon sind Mai—Juni undOctober—November.2) Colombo, die Haupt- 
stadt der Insel, hat im Jahre etwa 118 Regentage und im Monate 
November durchschnittlich elf. Die Hóhe des Regenfalls betragt 88 Zoll 
im Jahre).

Sodann besitzt Ceylon eine Gebirgsgegend (hill country), welche 
’/6 seiner Flachę oder 4000 englische Quadratmeilen (von den 24 702) 
umfasst, nach Siiden steil, nach Norden allmahlich abfallt. Hier liegen 
die beiden hóchsten Berge der Insel, Pedurutalagala von 8269 Fuss 
und Adams-Pik von 7353 Fuss Erhebung. Die andern 1 2 * * 5/8 der Insel 
sind wellige Ebenen. Aber Alles, von den tiefsten Thalern bis zu den 
hóchsten Gipfeln, ist mit ausdauerndem Griin bedeckt, soweit nicht der 
schroffe Abfall einzelner Felsen den Pflanzenwuchs ausschliesst. Mit 
den Waldern auf der Hóhe hat man wahrend der Pflanzerzeit, d. h. 
wahrend der letzten 50 Jahre, unvernunftig aufgeraumt, so dass jezt 
die Regierung freies Land oberhalb 5000 Fuss Erhebung nicht mehr 
yeraussert. In diese Hóhen fluchtet der Europaer; er verlasst des 
Morgens die Gluthitze von Colombo und erreicht Abends die Berge 
von Nuwara Eliya, ein Fleckchen Mitteleuropa im Herzen der tropi- 
schen Insel Asiens.

Jahreszeiten giebt es nicht auf Ceylon. Wie in den 
Gefilden der Seligen tragt die Kokospalme reife Friichte in jedem 
Monat des Jahres.



247

Kokos- und Areca-Palmnusse, China- und Zimmt-Rinde, Thee — 
das sind die Reichthumer der Insel. Kaffe war es bis vor 
Kurzeni.

Die gesammte Aus- und Einfuhr hat jetzt einen Werth von 8 bis 
10 Millionen £.') Im Jahre 1891 wurden ausgefuhrt 89 000 Centner 
Kaffe, 5 679 000 Pfund Chinarinde (Cinchona), 68 Millionen Pfund 
Thee, 20 000 Pfund Cacao, 422 000 Pfund Kardamomgewurz, 2 900 000 
Pfund Zimmt, 409 000 Centner Kokosól, 400 000 Centner Graphit. 
Der Werth der Ausfuhr war 1886 in£: Areca-Nusse 100 000, China
rinde 300000, Zimmt 115 000, Kokos 100 000, Cacao 40 000, Thee 
370 000, Tabak2) 80 000 und — Kaffee 600 000, statt 4 000 000 in 
den Jahren 1868, 1869, 1870.

Ausgefuhrt wird auch Eben- und Teak-Holz. Aber Nahr- 
getreide (Reis) muss eingefiihrt3) werden.

(1881 fiir 2 Millionen £, 1883 uber 2 Millionen Hektoliter.)
Die fruher so beruhmten Edelsteinlager Ceylons (Rubinen, 

Saphire, Granaten, Katzenaugen)4) scheinen ziemlich erschópft zu sein; 
noch mehr sind es die Perlenfischereien im Golf von Manaar, 
zwischen Ceylon und Cap Comorin.

1) Pfund Sterling.
2) 25000 Acres sind jetzt damit bepflanzt und liefern den Einheimischen Kraut 

fur ilire Bedurfnisse, sowie 50 000 Centner (im Werth von £ 150 000) zur Ausfuhr 
nach Indien. In Anuradhapura wollte ich Cigarren kaufen, niochte aber die Jaffnas, 
die wie Regenwurmer aussahen, nicht nehmen, sondem zog ein Packchen amerika- 
nischen Bird’s Eye Tabak vor. In Colombo kaufte ich indische Cigarren 
(Cheroots) und noch lieber hollandische aus Java, im Kiosk sowie in den Laden. Sie 
sind billig, aber nicht gut.

3) Seit dem 13. Jahrhundert n. Chr., d. h. seitdem die in uralter Zeit her- 
gestellten kiinstlichen Seen in der Nordhalfte der Insel durch die erobernden Tamilen 
(aus Siidindien) vemachlassigt wurden. Den Portugiesen blieb es yorbehalten, die 
Wasserlaufe zur Berieselung der Reisfelder — gradewegs zu zerstoren.

4) Die letzteren werden hauptsachlich von den Handlem angeboten; sie be- 
stehen aus griinlich durchschimmerndem Quarz.

Was die „Mohren“ (Moormen) in Colombo dem gierigen Fremden 
anbieten, sind theils unbedeutende, minderwerthige Stiicke, theils Nach- 
ahmungen aus Glas. Gold und Silber ist sparsam; gelegentliche Fundę 
dieser edlen Metalle wurden in der alten Chronik der Singhalesen be
sonders erwahnt und gepriesen. Eisen ist geniigend vorhanden, Kohle 
fehlt. Nur eine Gesteinsart ist werthvoll und wichtig; sie besteht, 
wie der Diamant, einfach aus Kohlenstoff, aber aus uncrystallisirtem: 
das ist der Graphit, der Stoff fur unsre Bleistifte, zu unschmelz- 
baren Tiegeln und zu Anstrichfarben, zum Ueberzug bei der
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Galvanoplastik. ’) 5 Millionen Mark betrug der Werth der Ausfuhr
1883 und neuerdings 7 Millionen.

Ganz anders war der Handel Ceylon‘s in der arabischen 
Zeit. E dr i s i, im 12. Jahrhundert n. Chr., nennt ais Ausfuhrgegen- 
stiinde Ceylon’s: Seide (die aus China kam), Perlen, Edelsteine und 
wohlriechende Stoffe.

Zwei Drittel der Bevólkerung von Ceylon, also 2 Millionen, sind 
Singhalesen, gelb oder gelbbraun, mit reichem, welligem Haar 
und feinen, angenehmen Gęsichtszugen, Verehrer des Buddlia. Sie sind 
ein Mischvolk aus den vor etwa 2500 Jahren vom Gangesthal lier 
eingewanderten arischen Hindu und den schon lange vorher auf 
der Insel ansassigen Ureinwohnern.

Den zweiten Bestandtheil der Bevólkerung bilden die Tam i len, 
dunkelbraune Dravida, die aus Sudindien, besonders von der Mala- 
barkiiste, theils ais Eroberer schon vor langer Zeit, selbst schon 
vor 1000 Jahren, in die Nordhalfte der Insel eingedrungen sind, theils 
neuerdings ais Arbeiter auf den grossen Pflanzungen Beschaftigung 
suchen. Ihre Anzahl ist wechselnd, aber im Ganzen zunehmend, und 
betragt jetzt gegen 800 000. Sie sind Shiwa-Verehrer. (Brahmanen).

Von den unvermischten Ureinwohnern Ceylons, die auf niedriger 
Bildungsstufe verblieben sind, den Wed da, ist noch ein geringer 
Rest, etwa 2200, erhalten. Nach den massgebenden Forschungen der 
Vettern Sarrasin stellen die Wedda eine uralte prae-dravidische, aber 
mit den Dravida verwandte, auf niedrigster Stufe zuriickgebliebene 
Bevólkerung dar.

Die Singhalesen bewohnen hauptsachlich den Siidwesten und die 
Hiigelgegend; die Tamilen hingegen den Norden und Osten; die 
Wedda endlich einsame Urwalder im Innern. Dazu kommen noch 
Hindu verschiedener Kasten; 212 000 Mohren (Moormen) d. li. Ab- 
kómmlinge abenteuernder Araber, natiirlich Mohammedaner; Chinesen 
8000; ebensoviel Malayen. urspriinglich angeworbene Soldaten, die nach 
der Auflosung der Truppe (1873) im Lande blieben, zum Theil noch 
ais Polizisten yerwendet; vereinzelte Afghanen, Parsi, Kaffern; endlich 
6000 Europaer und angeblich 20 000 Eur-asier, d. li. Mischlinge 
von Hollandem mit Singhalesinnen, sogenannte Burghers, oder auch 
von Portugiesen und von Engliindern mit einheimischen Frauen.'1 2)

1) Hauptabnehmer ist Krupp in Essen.
2) Census von 1881: 2 760000 Einwohner.

Singhalesen : 1 847 000,
Tamilen: 687 000 (257 000 wandernd),
Mohren: 185 000 (17 000 aus Indien),
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Unter den Eingeborenen (Singhalesen und Tamilen) sind gegen 

eine Viertel Million Getaufter, namlich 240 000 Katholiken und 
70 000 Protestanten. Die Portugiesen erzwangen es mit der Inąuisition; 
die Hollander mit dem Hunger, da sie keinem Einheimischen Arbeit 
gaben, der nicht zum protestantischen Glauben sich bekannte; die 
Englander wirken durch ihre Missions-Gesellschaften, — bischófliche, 
presbyterianische, wesleyanische. Dazu kommt noch die Heilsarmee, 
dereń einlieimische Vertreter ich in den rothen Jacken mit den Buch- 
staben S. A. prangen sah. Der Singhalese hat wohl nur selten die 
Qual der Wahl; sein Eassungsvermbgen vermag auch nicht zwischen 
dem neuen Sittengesetz und dem alten des Buddha einen Unterschied 
zu entdecken.

Seit 543 v. Chr. wurde Ceylon von singhalesischen Fiirsten be- 
herrscht. Die erste Kónigsfamilie, die aus dem Ganges-Thal stammte, 
hiess Maha-wanso, das grosse Geschlecht, und ebenso heisst die 
dichterische Chronik, welche in der dem Sanskrit verwandten Pali- 
Sprache ihre ganze Geschichte enthalt. (Die Sprache der Singhalesen 
— Elu genannt — ist gemischt, ahnlich wie die englische, und zwar 
aus einem angeblich >) der Tamilsprache verwandten Grundstock, der 
die gewbhnlichen, sichtbaren Dinge und die einfachen Begriffe ausdriickt; 
aus Pali fur die Begriffe der Religion; und aus Sanskrit fur die der 
Wissenschaft und Kunst. Pali war die Volkssprache ihrer buddhi- 
stischen Apostel aus Maghada).

170 Fiirsten herrschten von 543 v. Chr. bis 1815 n. Chr., wo der 
letzte Kónig von Kandy, angeblich wegen Grausamkeit, von den Englan- 
dern abgesetzt wurde. Im 4. Jahrliundert v. Chr. wurde die Buddha- 
Lehre eingefuhrt und gelangte zu hoher Bliithe. Ceylon istihre zweite 
Heimath. Von hier verbreitete sie sich nach Hinterindien, China, Japan.

Aber die kriegerischen Tamil-Stamme von der Coromandelkiiste 
und dem Siiden des indischen Festlandes stórten den Frieden der 
Insel und yertrieben allmahlich die Singhalesen aus der nórdlichen 
Halfte. Im 8. Jahrhundert n. Chr. kamen Araber, 1505 die Portugiesen. 
Nachdem die letzteren iiber ein Jahrhundert lang die Kiisten beherrscht, 
tiichtig gepliindert und unter kóniglichem Monopol Gewiirze ausgefiihrt,

Eurasier: 18 500 (einschliesslich Burghers),
Malayen: 8 000,

Andere: 7 000 (Chinesen, Parsi u. 8. w.),
Europaer: 5 000,

Wedda: 2 228.
1) Bies wird neuerdings wieder bestritten. Naturlich hat die Tamil-Sprache 

gar keine Yerwandtschaft mit den Sanskrit-Sprachen. 
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wurden sie 1632—1658 von den Hollandem verdrangt, welche ur- 
spriinglich von den Singhalesen zu Hilfe gerufen waren. Die Hollander 
beuteten die Singhalesen ebenso aus, wie vorher die Portugiesen es 
gethan; sie setzten Todesstrafe auf unerlaubten Verkauf eines einzigen 
Zimmtstengels und iibten Gewissenszwang; aber sie begannen doch 
wenigstens den Anbau von Kaffe und Indigo, sowie von Cocospalmen 
langs der ganzen Sudwestkuste.

1802 wurde die Insel im Frieden von Amiens an die Englander 
abgetreten und 1815 zu einer Krón-Colonie gemacht, nachdem 
das Kónigreich Kandy, welches sowohl den Portugiesen wie auch den 
Hollandem widerstanden, endgiltig besiegt worden war.

Ein Gouverneur herrscht uber die Insel, selbstherrlich und un- 
eingeschrankt, *) allerdings dem Colonialamt verantwortlich, das aber 
ziemlich fern weilt, — in Downingstreet zu London. Sechs Jahre 
pflegt seine Amtsthiitigkeit zu dauern, fur welche er die Kleinigkeit 
von jahrlich 80 000 Rupien bezieht.

(Entsprechend sind die Gehalter der andern Beamten. Schon 
seufzen die gebildeten Ceylonesen, Singhalesen und Burghers, uber 
die Last der Pensionen, und klagen, dass sie, geborene Unterthanen 
der Kónigin Victoria, so wenig bei der Verwaltung ihres eignen Landes 
beriicksichtigt werden.) Friede und Ruhe herrscht auf der Insel, die 
zu den bestbebauten Colonial-Liindern der Erde gehórt und die wich- 
tigste Kron-Colonie Englands darstellt.

The best and brightest gem 
In Britain’s orient diadem.

1500 Soldaten geniigen, „um die Eingeborenen niederzuhalten.“ 
Sie kosten jahrlich 160 000 £; drei Viertel dieser Ausgabe fallt der 
Colonie zur Last. Dazu kommen noch 1400 Polizisten, fur 60 000 £. 
Die Einkiinfte der Insel betrugen (im Jahre 1883) 1 462 000 £, die 
Ausgaben 1 458 834 £; im Jahre 1889 aber nur 1 052 000 £ und 
1 030 000 £. Im Jahre 1891 war das Einkommen 17 962 701 Rupien;2) 
1892 ungefahr ebensoviel. Das Jahr 1893 wird sich ungunstiger 
gestalten wegen des Silbersturzes; 58/4 Millionen R. sind nach London 
ais Zinsen der Schuld und fur Pensionen zu zahlen. Die Schuld der 

1) The governement of Ceylon, like that of every Crown colony, is virtually 
a despotism. (W. S. Caine, M. o. P.) — Patemal despotism (Ferguson.) — The 
system of Crown colonies is supposed to be that of a benevolent despostism, a 
patemal autocracy. It is in many cases that of a narrow and selfish oligarchy. 
(Spectator, London.)

1) Die Rupie hatte urspriinglich den Werth von 2 Mark, spater von 1* 1/-2 Mark, 
jetzt von l1/4 Mark.
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Colonie betragt ungefahr 2 000 000 £ und ist im Wesentlichen fiir 
Eisenbahnen, Hafenanlagen und Wasserwerke verbraucht worden.

Die Colonie befindet sich jetzt in einer Uebergangszeit; mit dem 
Kaffebau ist es vorbei, die Thee-Pflanzung ist in stetiger Zunahme 
begriffen; die Pflanzer machen grosse Anstrengung, mit ihrem Thee 
den Weltmarkt zu erobern.

Colombo,

die Hauptstadt der Insel Ceylon, liat den Namen von ihrem Fluss. 
(Kelani oder Kalan-Ganga.) Schon 1340 n. Chr. wird sie von arabi- 
schen Geographen ais Calambu, die grosste und schónste Stadt von 
Serendib, erwahnt. 1507 griindeten die Portugiesen hier eine befestigte 
Handelsniederlassung; nahezu 150 Jahre haben sie hier sich behauptet; 
fast ebenso lange ihre Nachfolger, die Hollander, bis 1796 die Englander 
an dereń Stelle traten. Immer blieb Colombo die Hauptstadt: 1815 
hatte sie 28 000 Einwohner; jetzt besitzt die Stadt 20 000 Hauser und 
120 000 Einwohner.

Am Mittwoch, den 9. November, meinem ersten Tag auf Ceylon, 
war ich, wie immer, sehr zeitig aufgestanden. Entziickend ist der 
friihe Morgen nach dem erąuickenden Regen der Nacht. Zuerst kommt 
das kuhle Bad, das iibrigens in diesem Hotel besonders bezahlt werden 
muss;ł) dann das erste Frulistiick, bestehend aus Thee, Zwieback oder 
Toast, Bananen, Butter und Honig, welches der dienstthuende Auf- 
warter, ein etwa 40jahriger Singhalese mit recht stattlichem Bart, 
auf dem zu meinem Zimmer gehórigen, uberdachten Balcon auftragt, 
nachdem er den dichten Vorhang aus Bambus-Staben emporgezogen. 
Eine grosse schwarze Krahe, die von meinen Vorgangern wahrschein- 
lich verwdhnt worden, erscheint sofort und heischt keck ihren Antheil. 
Die Fenster der gegeniiberliegenden europaischen Hauser sind noch 
fest durch Vorhange verschlossen, so dass ich nicht zu befurchten 
brauche, durch mangelhafte Bekleidung Anstoss bei Nachbarinnen zu 
erregen. Die durch den Regen erfrischten Bliithenbaume auf der 
Strasse mischen ihren Duft mit dem meiner Morgen-Cigarre.

1) „Sie lassen uns fur ein nothwendiges Bedurfniss besonders bezahlen", sagte, 
mit strafendem Blick, ein Reisender zu dem Leiter des Gasthauses. Dieser zuckte 
stillschweigend die Achseln. — Ich wurde es mit Freuden begriissen, wenn bei uns 
in Deutschland die Gastwirthe sich entschliessen konnten, das Bad nicht besonders 
zu berechnen.
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Die singhalesischen und tamilischen Arbeiter in weissem Jackchen, 
.einen weissen oder auch hellrothen langen Schurz um die Lenden, 
schreiten einzeln und gruppenweise zum Hafen und zu den Lager- 
hausem und Fabriken.

Nach einem friedlichen Ruhestundchen beginne auch ich mein 
Tagewerk, namlich mir einen Ueberblick uber die Stadt Co
lom bo zu verschaffen. Zunachst habe ich die unverschamten Angriffe 
der „Fiihrer“ abzuschlagen, die den Fremden ais willkommene Beute be- 
trachten und sich an seine Ferse heften, wohin er auch gehen mag.

Es sind kleine gelbe oder lichtbraune Singhalesen, in weissem 
Schurz, barfuss, mit blauer Uniform-Jacke, den halbkreisfórmigen Schild- 
pattkamm in dem iippigen schwarzen Lockenhaar, welches nach hinten 
bis iiber die Schultern herabhiingt. Ein einziges, einsilbiges Wort 
geniigt: „Po“, d. h. Pack’ dich — zum Gliick sowohl in der Sprache 
der Singhalesen ais auch in der der Tamilen.

Dicht am Hafen und vom oberen Stock mit herrlicher Aussicht ’) 
auf denselben, liegt unser riesiges, weisses Oriental-Hotel1 2 3) mit 
125 Zimmern und einem (75 X 35 Fuss) grossen Speisesaal, umgeben 
von einer massiven schattigen Veranda, wo vom Morgen bis Abend 
„Mohren“, d. h. Verkaufer von sogenannten Edelsteinen, Perlen, Ringen, 
Geschmeiden, Spitzen, Seidenwaaren, Schildkrótarbeiten und Schnitze- 
reien, Lichtbildern und tausend anderen Dingen umherlungern: wahrend 
Strassengaukler und Schlangenzauberer, Kutscher, Jinrikisha-Manner, 
Fuhrer nicht hineingelassen werden, sondem in nachster Nahe sich 
herumtreiben.

1) Naturlich hat man daselbst im Lesesezimmer ein Femrohr aufgestellt, um 
die Namen und Flaggen der einlaufenden Schiffe lesen zu konnen.

2) Verpflegung und Wohnung 8 Rupien taglich, ohne Wein und Bier und 
ohne Bad.

3) Ich móchte den deutschen Hausfrauen einen Versuch anrathen. In Ceylon 
ist der Preis 18 d. (also etwa 1 Mark 50 Pfennige) fiir das Pfund.

4) Cnstom house.
5) Jetty.

Ueber einen freien Platz, vorbei an einem Kiosk, wo die Gesell- 
schaft der Theepflanzer echten, unverfalschten, nach meinem Geschmack 
yorziiglichen Ceylon-Thee fur 15 Cts. (d. h. fiir 20 Pfennige) die Tasse 
verabreichen lasst und den Thee selber in Pfund-Verpackung feil8) 
bietet, gelangt man zu dem Zollhaus4) und dem iiberdachten Lan- 
dungsplatz,5) wo den ganzen Tag iiber ein reger Verkehr herrscht. 
Boote kommen von den zahlreich im Hafen verankerten Dampfem und 
gehen zu ihnen. Bootsmanner bieten ihre Dienste an, mehr gezugelt 



253

von dem Blick des wurdevollen Polizisten, ais von der grossen Tafel, 
welche die Fahrpreise regelt.

Wascher, Schneider, Geldwechsler, Tabak- und Cigarrenhandler 
drangen sich zwischen die Fremden oder hocken mit ihrem kleinen 
Kram in den Ecken.

Ceylon gehórt zu Ostasien, Silber') ist die Wahrung. Der 
Reisende, welcher nur englische Goldstiicke (sovereigns) besitzt, allen- 
falls auch noch einige Silber-Yen aus Japan oder mexicanische 
Dollar aus Hongkong, verschafft sich hier landestibliche Mtinze fiir 
den ersten Anfang, wenn er nicht vorzieht, an der Kasse des Hotels 
zu wechseln. Geldeinheit ist die Rupie; dies ist eine alte, ostindische 
Silbermiinze im Werthe von etwa 2 Mark, welche spater auch von 
der ostindischen Compagnie geschlagen wurde und jetzt mit dem Bild 
der Kaiserin Victoria1 2 3 * *) in den Munzen von britisch Ostindien, nicht 
aber in Ceylon, gepragt wird.

1) Wahrend ich dieses schreibe (Sommer 1893) ist in Ostindien die freie Silber- 
prtigung aufgehoben, und der Uebergang zur Goldwahrung angebahnt.

2) Fiir Deutsch-Ost-Afrika werden auch Rupien, mit dem Bildniss unsres Kai- 
sers, gepragt. Unser Zwei-Mark-Stiick wiegt 11 Gramm, die Rupie 11,0 Gramm.

3) Im gewbhnlichen Verkehr( werden diese beiden Munzen auch Shilling und
Sixpence genannt. Wenn der Reisende einen geforderten „Shilling" wirklich in
englischer Miinze bezahlt, so hat er ein Drittel zu viel gegeben.

Durch den Uebergang des deutschen Reiches zur Goldwahrung und 
durch die gesteigerte Silbergewinnung, besonders in den Vereinigten 
Staaten, ist der Werth des Silbers von 1874—1892 stetig gesunken, 
so dass die Rupie, ais ich in Ceylon landete, kaum 1 Mark 30 Pfennig 
werth war. Sechzehn der stattlichen Silberstiicke erhielt man fiir den 
goldnen Sovereign, den die einheimischen Kleinhandler gierig erhandeln. 
Denn nur das gemiinzte Gold liefert den Stoff fur die in Ostasien von 
Weib und Mann so begehrten Schmuckgegenstande; Goldbergwerke, 
die lohnenden Ertrag liefern, giebt es heutzutage in ganz Ostindien 
nicht mehr; Goldbarren kann der kleine Goldschmied nicht kaufen. 
Die weitere Eintheilung der Rupie ist in der Kron-Colonie Ceylon 
anders und besser, ais im Kaiserreich Indien. Seit 1872 ist in Ceylon 
die Zehntheilung eingefuhrt. Die halbe Rupie heisst 50 Cents, die 
Viertel - Rupie 25 Cents.8) Dies sind funkelnagelneue, ganz kiirz- 
lich in Ceylon gepragte Silberstiicke, welche auf der Rtickseite das 
Bild der Kónigin Victoria, auf der Vorderseite den Kokos-Palmbaum, 
das Wahrzeichen der Insel, und die Werthbezeichnung tragen. Die 
Kupfermiinzen zu 5, 1, Ł/a Cent erhalt der Fremde nur seiten; die 
kleineren weist ihm sogar der Bettler wurdevoll zuruck.
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Seltsam sind die Menschen an dem Landungsplatz, seltsamer noch 
plie Mehrzahl der Boote im Wasser daneben.

Allerdings die Boote der Regierung, der Schiffskapitane, der 
Grosskaufleute weichen von dem gewóhnlichen Bilde nicht ab. Ebenso- 
wenig die Knirpsdampfer, welche den Verkehr zwischen den riesigen 
Postdampfern im Hafen und dem Landungsplatz vermitteln und 25 Cents 
fur den Kopf nehmen; oder die Jollen (jolly boats), die zahlreicher 
und darum leichter zu haben sind und dasselbe nehmen. Aber am 
zahlreichsten vertreten ist das echte Eahrzeug der Singhalesen, der 
Auslegerkahn')• Ein ausgehóhlter Baumstamm von 15—20 Fuss 
Lange bildet das flachę Boot, durch aufgebundene senkrechte Bretter 
sind die Seitenwande auf etwa 3 Fuss erhóht, aber der Zwischenraum 
zwischen den Seitenbrettern ist so schmal, dass ein Erwachsener darin 
nur sitzen kann, wenn er ein Bein hinter das andere stellt. Von der 
Mitte der linken Seitenwand des Bootes gehen zwei gekrummte, gleich- 
laufende Stabe aus, an den en der Ausleger befestigt ist, ein dem Boot 
paralleler Stamm, der flach auf dem Wasser schwimmt und das schmale, 
gebrechliche Fahrzeug vor dem Kentern schiitzt.

Sie rudern, setzen auch wohl ein Segel auf; benutzen dies Boot 
zum Fischen am Strande. Aber Seefahrer sind die Singha
lesen nie gewesen.

Kein Eisennagel ist in diesem Boot, die Bretter sind aneinander 
befestigt mit hblzemen Bolzen und mit Stricken aus Kokosfasem. Das 
gilt auch fiir gróssere Fahrzeuge, gewiss seit Jahrtausenden, und hat 
vielleicht mit Veranlassung zu der Sagę vom Magnetberg ge- 
geben, der in der Nahe von Ceylon liegen soli. Wir kennen diese Sagę 
allerdings hauptsachlich aus den Marchen von 1001 Nacht; aber sie 
wird schon von alteren arabischen Geographen (von Edrisi im 12. Jahr
hundert n. Chr., von El Caswini im 13. Jahrhundert), auch bereits in 
einem dem Palladius zugeschriebenen Buch aus byzantinischer Zeits) und 
femer von alteren chinesischen Schriftstellern erwahnt; ja sogar, in etwas 
andrer Gestalt, schon von Aristoteles, Plinius, Ptolemaus angedeutet.

Das Katamaran, das Boot der Tamilen, wird ein Europaer 
nicht ohne Notli benutzen, sondern dasselbe den nackten Tauchern gern 
iiberlassen. Der Name bedeutet H o 1 z - G e b i n d e 8); das Fahrzeug ist 
eigentlich ein ganz kleines Floss, wełches wohl gegen Ertrinken, aher

1) Out-rigger canoe. (Orowah.) Dasselbe ist uber die sfidostasiatischen Inseln 
weit verbreitet.

2) Pallad., De gentibus Indiae et Bragmanis. (Graece et latine.) Lon- 
dini 1665. p. 4.

3) Kattu binden, marani Baum.
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nicht gegen Durchnassung schiitzt: es besteht aus drei nicht sehr breiten, 
sanft gebogenen Brettern, die mit den schmalen Seiten so aneinander 
gefiigt, dass das mittlere nach vorn weiter vorragt, und mit Bast fest 
verbunden sind. Und diese urwiichsigen Bbte haben fruher den Post- 
dienst zwischen Ceylon und dem Festland von Indien zu voller Zu- 
friedenheit der Regierung geleistet!

So leer die Rhede von Point de Galie, so vo 11 ist der Hafen 
von Colombo. Ganz abgesehen von den Handels-Fahrzeugen, Seglern und 
Dampfern; von den Schiffen, welche den órtlichen Verkehr mit Bombay, 
Tutikorin, Madras, Calcutta vermitteln; ist Colombo seit 10 Jahren 
Stelldichein fur die grossen Postdampfer, welche von Europa nach 
Indien (Calcutta), China, Australien fahren. Die englische P. & O. 
Gesellschaft, die franzósische der M. M., der norddeutsche Lloyd, der 
bsterreichische entfalten hier ihre Flagge; die Listę kann noch ver- 
vollstandigt werden durch Orient, British India, Star, Ducal Linę, 
Florio-Rubattino, Clan, Glen, City, Ocean, Anchor, Holt’s Linę. — Fracht 
kostet jetzt wegen der reichen Gelegenheit nur die Halfte des Preises, 
der noch vor wenigen Jahren gezahlt werden musste.

Nicht weniger ais 15 286 Reisende sind in Colombo wahrend der 
ersten vier Monate des Jahres 1892 gelandet. Wenn einer von den 
riesigen Australien-Dampfern1) hier Anker wirft, um einen Tag zu 
verweilen und Kohlen einzunehmen; so ist es, ais ob ein Heuschrecken- 
schwarm das Oriental-Hotel befallen hatte. Da sieht man die kiihnsten 
Trachten, hórt das lauteste und sonderbarste Englisch und bemerkt 
ein ubermuthiges Vólkchen vergróberter Yankees.

1) Ich erlebte die Landung des Dampfers „Rome“ (London-Melbourne), der 
200 Cajiit- und nur sechs Zwischendeck-Reisende mitbrachte.

Aber alle Vorliebe und Parteinahme der Regierung fur Colombo 
und gegen Point de Galie hatte den gewaltigen Umschwung der Dinge 
nicht bewirken kónnen, wenn es nicht gelungen ware, die offene Rhede 
von Colombo in einen der sichersten und beąuemsten Hafen 
des Ostens umzugestalten. Dazu war ein ungeheures Bauwerk noth- 
wendig, der Wellenbrecher (Breakwater).

Von einer vorspringenden Landzunge erstreckt sich der Bau 
3150 Fuss ungefahr nach Norden, biegt dann sanft gegen Osten um, 
bis zu einer Gesammtlange von 4212 Fuss, und tragt an seinem Ende 
einen Leuchtthurm. Der Wellenbrecher besteht aus Cementblócken von 
16—32 Tonnen Gewicht, die auf einem Damm von Granitbruchstein 
liegen, und ragt 12 Fuss iiber Nieder-Wasser empor. Auf der Aussen- 
seite spritzt der Gischt in die Hóhe, auf der Innenseite ist die See 
glatt wie ein Spiegel.
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500 Acres oder 2 Quadratkilometer misst die Ausdehnung des 
vHafens; die Halfte ist 27 bis 40 Fuss tief und mit 26 Befestigungsboyen 

fiir die grbssten Schiffe (von mehr ais 25 Fuss Ti.efgang) ausgestattet. 
Zehn Jahre hat der Bau des Werks gedauert, von 1875 bis 1885, 
wie die den Blócken eingemeisselten Inschriften besagen. Wie gewóhn- 
lich in den englischen Colonien wurden Strafgefangene zum Bau ver- 
wendet. Die Kosten betrugen 8 500 000 Rupien oder 705 207 £. 
Seit 1882, wo der Wellenbrecher schon anfing, einigen Schutz zu ge- 
wahren, ist der Tonnengehalt des Schiffsverkehrs von 1700 000 auf 
5 Millionen gestiegen. Die Hafen-Einnahmen betrugen im Jahre 1888 
ungefahr 1/10 der Kosten des Hafenbaues, namlich 67 000 £. Ein 
Nordwestarm, um den Hafen bis auf eine schmale, aber geniigende 
Einfahrt zu schliessen und ein Trockendock herzustellen, ist schon 
lange geplant und wird, nachdem der Widerstand der Regierung ge- 
brochen ist, in dem laufenden Jahre in Angriff genommen werden.

Wahrend ich mir den Wellenbrecher genau auf seinen praktischen 
Zweck liin betrachtete, las ich im Fiihrer von Colombo, dass er auch 
bei gutem Wetter des Abends einen hóchst angenehmen Spazierweg 
fiir die vornehme Welt darstelle. Piinklich stellte ich mich am nach- 
sten Abend ein. Das Wetter war herrlich, die Aussicht auf das Meer 
und die untergehende Sonne entziickend. Ich war aber ganz a 11 e i n, 
wie schon ófters auf den beruhmten Spazierwegen der Reisebiicher, 
— nur zahlreiche eilfertige Krabben kreuzten meinen Weg, um im 
Hafen reichere Beute zu finden.

Zur Zeit des Sudwestmonsum brandet die See langs der ganzen Aus
dehnung des' Wellenbrechers in Schaum-Saulen von 50 Fuss Hóhe, ein 
wundervoller Anblick, den ich aber nur aus einem Lichtbild kennen lernte.

Misstrauisch betrachten schon die Einheimischen den Fremdling, der 
das Hafenbild so genau studirt, dass er sich kaum davon ttennen kann. 
Aber endlich wende ich mich riickwarts und muss gestehen, dass auch 
das Bild des europaischen Stadttheiles von Colombo sehr 
gefallig ist. Der Name Fort ist ihm geblieben, obwohl die alten 
portugiesisch - hollandischen Befestigungswerke seit 1871 niedergelegt 
und die Graben ausgefullt sind. (Nur eine Batterie von 12 Kanonen 
hat man ubrig gelassen, um Begrussungsschiisse abzufeuern.)

Von dem Landungsplatz nach Siiden erstreckt sich ein breiter 
Boulevard (Yorkstreet) mit stattlichem Fahrweg, zwei Baumreihen, 
zwei Fusswegen. Der rothe Kies des Fahrwegs stimmt gut zu dem 
satten Grim. Der stattliche Tulpenbaum (Suriya, Thespesia po- 
pulnea) gewahrt in den Strassen nicht bloss erfreulichen Anblick. 
sondern auch angenehmen Schatten.
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Rechts liegt das machtige Gebaude des Oriental-Hotel, links das 
der P. & O. Gesellschaft; im femen Hintergrund erscheinen die statt- 
liehen Baracken der Besatzung auf einem grossen, freien Platz.

Von dem Landungsplatz nach Osten zieht Churchstreet, an 
dereń Ende ein schon gepflegter, offentlicher Garten liegt (Gordon’s G.) 
und der Wohnsitz desGouverneurs (Queen’s house). Vor diesem 
steht die Bronze-Bildsaule von Sir Eduard Barnes. Das Kunstwerk 
ist mittelmassig, aber der Mann war tuchtig. Ais Gouverneur in den 
Jahren 1820—1822 und 1824 —1831 hat er Ceylon bewohnbar ge- 
macht durch Anlegung von Strassen. Ais die Englander in 
Ceylon landeten, gab es keine einzige ordentliche Strasse; im Jahre 
1831 war jede Stadt durch gute Fahrstrassen erreichbar. Das wich- 
tigste Werk von Sir Eduard Barnes war die Fahrstrasse von Colombo 
nach Kandy, auf der am 13. Februar 1832 die erste Postkutsche 
Asiens entlang fuhr. (Jetzt ist allerdings die Post von der Eisenbahn 
uberholt.) Strassenbau ist das wichtigste Mittel zur Civilisation. Das 
haben die Englander gut begriffen; in Ceylon gaben sie ein Gesetz, 
wonach jeder brauchbare Mann zwischen dem 18. und 55. Jahre all- 
jahrlich sechs Tage Arbeit oder eine entsprechende Geldzahlung zur 
Verbesserung der Strassen zu leisten hatte.

Ich verfolge meinen Weg langs der Yorkstrasse durch die ge- 
raumigen und schattigen Veranden, die den Laden vorgebaut sind, 
(denn die Sonne macht sich schon recht fuhlbar,) werfe einen Blick 
auf die reichen Lager von Gold-, Silber-, Edelstein-Waaren, Kunst- 
gegenstanden, ohne mich aber durch die eifrigen Mohren zum Eintritt 
bereden zu lassen; und biege nach rechts in die Princess-Street 
ein, wo in riesigen europaischen Kaufladen der Reisende wie der An- 
siedler die vollstandigste Ausrustung und Einrichtung vorfindet.

Es zieht mich zur Post, die um 10 Uhr Vormittags geóffnet 
wird. Vier Briefe von Hause werden mir, ais ich meine Kartę vor- 
zeige, von dem singhalesischen Beamten eingehandigt. Unbekummert 
um die Vorubergehenden und die zudringlichen Bettler setze ich mich 
auf die Veranda und iiberfliege die 48 eng beschriebenen Seiten. 
Dann sende ich mein Telegramm nach Hause. (Jedes Wort nach Europa 
kostet 3 Rupien 12 Cents. Die Antwort erhalte ich am Naclnnittag 
desselben Tages.)

In dieser Gegend liegen die Verwaltungs- und Bankgebaude. Ais 
vor ungefalir 50 Jahren die Pflanzer-Zeit in Ceylon anhob, wurden 
Banken nothwendig. Die Oriental-Bank zog das Hauptgeschaft an sich 
und gab Kassenscheine aus, die willig, auch von den Eingeborenen, 
genommen wurden. Leider musste sie im Marz 1884 ihre Thuren 

Hirschborg, Reise um die Erde. 17 
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schliessen. Aber der Gouverneur Sir Arthur Gordon verhutete die 
•Yerwirrung unter den Eingeborenen, indem er die Noten der Bank 
ubemahm. Uebrigens hatte die Regierung keinen Verlust, da schliess- 
lich Deckung genug yorhanden war; vielmehr Vortheil, da sie selber 
Papiergeld ausgab. (7 Millionen Rupien, mit einem Gewinn von jahr- 
lich 200000 Rupien.) Die New Oriental-Bank, die auf den Trummem 
der alten gegrtindet worden, musste im Juni 1892, kurz bevor ich nach 
Asien kam, die Zahlungen einstellen. (Davon war in Singapore und 
Hongkong viel gesprochen worden. Auch diesmal wurden ihre Noten 
von den andem Banken ubernommen, damit nicht das Yertrauen der 
Asiaten eine unheilbare Wunde erleide.) Jetzt giebt es in Colombo 
mindestens ein Dutzend Banken oder Bankvertretungen; darunter ist 
auch unsere „Deutsche Bank“ aus Berlin.

Ich gehe noch weiter sudlich nach Chatam-Street, die mit 
Princess - Street gleich liiuft. Hier drangen sich die einheimischen 
Liiden mit sogenannten Kunstgegenstanden (Curios) dicht aneinander. 
Die Einladungen zum Eintreten werden immer dringlicher. Hier liegt 
der Glockenthurm, der im Jahre 1857 erbaut ist und auch ais 
Leuchtthurm benutzt wird. Das Licht steht 132 Fuss uber dem 
Wasserspiegel und ist einem 20 Fuss iiber Wasser befindlichen Auge bei 
klarem Wetter bis auf 17 Seemeilen Entfernung sichtbar.') Dicht 
neben dem Thurm liegt das mit dem deutschen Wappen geschmuckte 
Geschaftshaus unseres Consuls, des Herrn Freudenberg, dessen 
Namen in den deutschen Reiseschriften zu den besten gezahlt wird. Mit 
der gróssten Liebenswiirdigkeit empfiingt er mich, versorgt mich mit 
werthvollem Rath fiir die Reise durch Ceylon und, auf Grund meines 
Creditbriefes, mit dem dazu nóthigen Regierungs-Papiergeld (300 Rupien 
in Absclinitten von 5 und 10); und ladet mich sowie den Herrn Capitan 
zum Friihstuck in das nahegelegene Bristol-Hotel.

Danach tritt die tropische Mittagshitze in ihre Rechte. Ich 
verfuge mich nach Hause, nehme ein kuhles Bad und verbringe einige 
Stunden auf dem Zimmer in ruhiger Beschaulichkeit. Da ich bei 
Tage nicht gem schlafe, hilft mir eine indische Cigarre (cheeroot) und 
ortsangemessener Lesestoff, die Zeit zu vertreiben. Um 4 Uhr wollten 
wir ausfahren. Da ich aber einmal zu den ungeduldigen und wiss- 
begierigen Reisenden gehóre, so bin ich schon um 3 Uhr wieder unten 
in der Veranda.

Sofort hat mich einer der wandernden Gaukler und Schlangen-

1) Diese Angabe des Reisefuhrers kann ich aus dem amtlichen Werk iiber die 
Leuchtfeuer in Indien und Australien bestatigen.
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zauberer1) erspaht, durch Wort und Geberden seinen Dienst ange- 
boten und beginnt sein Werk. Er kauert nieder; aus einem Aachen, 
runden Deckelkorb nimmt er die Brillenschlange1 2) und spielt auf einer 
kleinen Sack-Flóte eintónige Weisen; die Schlange baumt und blaht 
sich und zeigt uns die an der Ruckenflache des geblahten Halses be- 
befindliche Brillen-Zeichnung. Dann argert er sie auch durch einen 
Sclilag, dass sie wuthend aufzischt. Die Ansichten sind getheilt, ob 
der Schlange die beiden Giftzahne aus dem Oberkiefer ausgezogen 
worden, oder ob sie vor der Schaustellung ihren Giftvorrath in einen 
vorgehaltenen Lappen hat verspritzen mussen, oder ob der Gaukler 
einfach die Lebensgewohnheiten und namentlich die Furchtsamkeit 
des Thieres kennt und kuhn benutzt. Immerhin soli ein nicht ganz 
unbetrachtlicher Theil der Schlangenbandiger gelegentlich dem Biss 
zum Opfer fallen. (Sind sie gebissen, so binden sie den Schlangen- 
stein auf, der aus gebranntem Knochen besteht, fest sich ansaugt und 
wie ein Schrópfkopf wirkt.) Den Kampf des wieselartigen Mango- 
Thieres (Herpestes vitticollis, Ichneumon) mit der Schlange zeigen die 
Hindu - Gaukler in Ostindien, aber nicht die Tamilen in Ceylon, wo 
der alte Schlangendienst der Ureinwohner (Naga) noch deutliche 
Spuren bis zum heutigen Tage hinterlassen: die Brillenschlange, dereń 
man sich entledigen will, wird nicht getbdtet, sondern in einen Korb 
eingeschlossen und in den Fluss geworfen.

1) Nach der Volkszahlung von 1891 leben 121 Schlangenbeschwórer und 
36 Gaukler in Ceylon. Es sind meist Tamilen.

2) Naja tripudians, Cobra di capello.
17*

Das zweite Hauptstuck der ceylonischen Kunstler ist das Wach sen 
des Mangobaumes. Unter vielen Formlichkeiten wird ein Haufchen 
Erde auf den Boden gelegt, benetzt, mit einem Korb bedeckt, wieder 
benetzt und bezaubert; und vor unseren Augen erhebt sich und wachst 
aus dem Sand eine kleine Staude mit mehreren griinen Blattern. Der 
Zuschauer sieht nicht, wie sie es machen: ob sie die getrocknete, 
ąuelłungsfahige PHanze mitbringen und gleich in dem Sandhaufen 
bergen oder mehrere Phanzen bei sich haben und geschickt mit ein- 
ander vertauschen.

Naturlich zieht das Schauspiel immer einige Gaste an, die es noch 
nicht oder noch nicht oft gesehen hatten. Es scheint immer ziemlich 
in derselben Weise gemaclit zu werden. Zum Schluss kommt der 
Kunstler mit der Schlange in der einen Hand und dem Korb in der 
andern, um einige Munzen einzusammeln; er kann von der halbstun- 
digen Thatigkeit den Tag uber leben, wenn ihm einer 25 Cts. giebt.
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Unter den Gasten der Yeranda erscheint auch ein alter Herr im 
‘Fez und grauem Vollbart; es ist Arabi Pascha aus Aegypten, den 
die Englander nach Colombo verbannt haben und der mit der alten, 
mohammedanischen Sagę sich trósten kann, dass auch Adam und Eva, 
ais sie aus dem Paradiese vertrieben worden, die schone Insel Serendib 
zum Trost und zum Ersatz erhalten haben.

Um 4 Uhr miethe ich mit dem Capitan und einem andern Herrn 
einen Einspanner, naturlich mit einem Pferde; 2 Rupien betriigt der 
Fahrpreis fur den Nachmittag. (I)ie Ochsendroschken') der Ein
heimischen kosten fur den ganzen Tag 1 Rupie 78 Cts.; die Jinrikisha, 
die erst seit 1884 eingefuhrt sind, 12'/2 Cts. fur die einfache Fahrt 
im Fort.) Wir faliren los. Wie in Neapel. jeder Droschkenkutscher 
den Fremden nach Pompeji fahren will, in Palermo nach Monreal; so 
fahrt uns der Kutscher in Colombo, wir mógen wollen oder nicht, 
zunachst nach den Zimmtgarten (Cinamom gardens).

Vom Hotel aus fahren wir zunachst westlich nach der an das 
Europaer-Viertel (Fort) grenzenden Eingeborenen-Stadt (Pettali, d. li. 
schwarze Stadt,) die von der Seeseite aus mit ihrem dichten Kokos- 
palmenwald und den niedrigen Hutten malerischer aussieht und an- 
genehmer erscheint, ais wenn man mitten hindurch sich bewegt. Zur 
linken, am Ufer, sind die ungeheuren Kolilenlager, die 100 000 Tonnen 
fassen; zur rechten ein Lotos-Teich, der allerdings zur Zeit, da die 
Blumen felilen, des Eindrucks entbehrt.

Dann kommt der Tródelmarkt, der eigentliche Anfang von 
Pettah, mit einem unbeschreiblichen Gewiihl von grossen und kleinen, 
helleren und dunkleren Menschen, Fruchte-Handlern und Kaufem und 
„gemischten Waarenhandlungen". Sehr schlecht stimmt zu dem siidost- 
asiatischen Bilde der europaische Brunnen (Municipal Fountain), welchen 
die getreuen Unterthanen der Kónigin Victoria zu ihrer Jubelfeier (1887) 
gestiftet. Ueberhaupt ist der englische Baustil im Osten yerungluckt.

Durch die Hauptstrasse (Main-Street) von Pettah, den Sitz der 
mohrischen und indischen Reis-, Stoff- und Kunsthandler, geht es vor- 
warts, bis eine ungeheure Ansammlung von reisbeladenen Ochsenwagen 
nnsere Fahrt hemmt. Die Asiaten haben unendliche Zeit und Geduld 
und kummern sich nicht um die vereinzelten Europaer, bis diesen 
der Geduldsfaden reisst und sie selber Hand anlegen, um freie Bahn 

1) Sie fahren naturlich langsain. Es giebt aber auch kleine Renn-Zebu vor 
einsitzigem Wagelchen, die in ihrem Trąb recht sonderbar aussehen. Gelenkt werden 
die Ochsen mit einem Strick, der an einem durch die Nasenscheidewand gezogenen 
Ring befestigt ist. Vor den Lastwagen der Landstrasse und an den Drehmiihlen 
ziehen die Ochsenpaare im .Toch: der Balken liegt vor dem Hbcker der Thiere.
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zu scliaffen. In dieser Gegend liegt erstens ein Hindu-Tempel,1) 
ein kleiner Bau mit ungeheurem Dach, auf dem ein unangenehmes 
Gewiihl von tausend kleinen elephantenkdpfigen und vielarmigen Gott- 
heiten und von menschlichen Figuren in vollem Relief, wie ein Masken- 
ball von Schornsteinfeger-Jungen, herum krabbelt; und zweitens noch 
ein vereinzeltes Andenken an die hollandische Zeit, ein alter 
Glockenthurm, der noch heute benutzt wird fiir die (1746. erbaute) 
Wolvendal-Kirche der Reformirten.

Siidlich von Pettah liegt ein grosser Landsee, einfach Lakę oder 
Colombo-Lake genannt, angeblich der Rest der friiheren Miindung des 
Flusses (Kelani Ganga), welcher jetzt nbrdlich von Colombo in’s 
Meer fliesst. In diesen See springt von Siiden her eine breite, kiinst- 
lich aufgeschiittete Halbinsel weit vor, die Sklaven Insel (Slave 
Island), so genannt, weil die Hollander im vorigen Jahrhundert hier 
die Regierungsklaven fiir die Nacht einzusperren pflegten. Jetzt ist 
es ein besonderer Stadttheil von Colombo, der achte von den neunen. 
Um diesen See fahren wir herum, geniessen die entziickende Aussicht 
auf die mit Kokospalmen dicht besetzten Ufer und erreichen das Siid- 
ende von Colombo, die Vorstadt Kol łupi ty a, von den Englandern 
kiirzer Colpetty genannt, die zwar schon durch Strassen abgetheilt ist, 
auch zahlreiche Gartenhauser enthalt, aber zum gróssten Theil von 
dem Victoria-Park nebst Museum, dem Renn- und dem Cricket-Platz 
sowie von den Zimmt-Garten eingenommen wird.

Der Europaer, welcher eine uberschwangliche Vorstellung mit 
diesem Namen verbunden und gar die alte Fabel2) geglaubt hat, dass 
die wiirzigen Diifte der Insel bis weit iiber das Meer hin wahrnehmbar 
seien, wird einigermaassen enttauscht, wenn er zur Stelle gelangt ist.

Der Zimmtstrauch wachst in weissem Quarz-Sand, aus dem auch 
die Riesenbauten der Ameisen hervorragen, ist weder sehr hoch noch 
besonders schon; um den Duft wahrzunehmen, muss man erst einige 
abgepfluckte Blatter in der Hand zerdrucken. Dazu ist freilich Gelegen- 
lieit genug vorhanden. Jungę Burschen schleudern uns Zweige des 
Zimmtstrauches in den Wagen und heisohen dafur eine Gabe; sie 
bieten aufdringlich Spazierstócke aus Zimmtholz und glitzernde Gold- 
kafer zum Verkauf an.

Zimmt, die Innenrinde des Zimmtstrauches, gehórt zu den altesten 
Gewurzen des Menschengeschlechtes. Schon in einem altchinesischen 
Krauterbuch, das angeblich aus dem Jahre 2700 v. Chr. stammt, wird

1) Eintritt in Hindu-Tempel ist Andersglaubigen nicht gestattet.
2) Ein lustiger Schiffsarzt hat wohl einmal des Morgens , ehe Ceylon in Sicht 

kam. heimlich Zimmtol iiber das Yerdeck gesprengt.
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es erwahnt, war angeblich den alten Aegyptern, sicher den Phoni- 
ziem. den Hebraem, den Griechen und Rómern bekannt.*

Den letzteren wurde Zimmt durch arabische Carawanen zugefiihrt 
und erzielte in Rom einen Preis von 150 Mark fur das Pfund! Im 
Mittelalter blieb es ein sehr kostbares Gewurz, von dem man wusste, 
dass es aus China stammt. Sehr merkwiirdig ist, dass obwohl der 
Ceylon-Zimmt unbestritten der beste auf der Erde ist und den Namen 
Zimmt-Insel veranlasst hat, weder in singhalesischen noch in frem- 
den Schriften der Zimmtbaum ais einheimische Pflanze oder der Zimmt 
ais Handelserzeugniss Ceylon’s vor Ibn Batuta, d. h. vor dem 
14. Jahrhundert n. Chr., jemals erwahnt wird.

Die Hollander machten ein Monopol aus dem Zimmthandel und 
bedrohten den unbefugten Handel mit Zimmt sowie die Zerstórung 
eines einzelnen Zimmtbaumes mit dem Tode. Zuerst erhielten sie den 
Zimmt hauptsachlich aus dem Kónigreich Kandy, in dessen Waldern 
er geschnitten wurde; aber spater (1770) yersuchten sie den Anbau an 
der Siidwestkuste der Insel mit Erfolg und fiihrten jahrlich an 400 000 
Pfund aus, womit sie den ganzen Bedarf von Europa zu decken und 
dies Geschaft vóllig zu beherrschen im Stande waren. Sie verbrannten 
lieber den Ueberschuss in Amsterdam, ais dass sie einen Preisriick- 
gang duldeten. Ihre grosste Jahresausfuhr war im Jahre 1738 und 
betrug 600 000 Pfund, im Werthe von 8 bis 18 Mark das Pfund.

Unter der englischen Herrschaft erhielt zuerst die ostindische 
Gesellschaft den Alleinhandel und fuhrte jahrlich gegen 500 000 Pfund 
aus. 1833 wurde dies Monopol, 1853 der liohe Ausfuhrzoll (von 1/3 
bis 1/2 des Werthes) aufgehoben. Nachdem die einschrankenden Ge- 
setze gefallen waren, hob sich die Ausfuhr bedeutend. 1881/82 wurden 
aus Ceylon 1 600 000 Pfund Zimmt-Rohren und 400 000 Pfund Zimmt- 
Spahne1) ausgefuhrt, im Werthe von 3 Mark fur das Pfund der besten 
Waare. Der Preis ist noch weiter gesunken, die Ausfuhr 1891 bis 
gegen 3 Millionen Pfund gestiegen. 35000 Acres sind in Ceylon mit 
dem Zimmtbaum bepflanzt, sie gehóren Einheimischen und werden von 
Einheimischen bearbeitet.

1) Bark; chips. Der Ceylon-Zimmt heisst auch Canel. (Canella oder Cannella, 
d. h. Rohre. der Venezianer und Portugiesen.) Zimmt komint auch aus Indien, Java, 
den Philippinen und China, Senegal, Brasilien, Westindien.

2) Cinnamomum Ceylonicum, ein zur Familie der Lauraceen gehóriger immer- 
griiner Baum.

Der Zimmtbaum1 2) ist in den Waldern Ceylon’s von 3000 bis 7000 
Fuss Erhebung ziemlich verbreitet. Die Eingeborenen, welche die Rinde 
von diesen Baumen sammeln, pflegen zuvor davon zu kosten und ein- 
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zelne Baume zu iibergehen, da sie fur den Zweck unbrauchbar sind. 
An der Siidwestkuste von Ceylon wird die beste Art bis zu einer Er- 
hebung von 1500 Fuss angebaut. Sir Emmerson Tennent stellte fest, 
dass jeder der funf hauptsachlichsten Zimmtgarten in diesem Bezirke 
15—20 englische Meilen im Umfang mass. Spater wurden viele der 
Zimmtgarten zu Gunsten des Kalfebau’s aufgegeben. Zum Zwecke 
der Zimmtgewinnung werden die Pflanzen beschnitten, so dass die 
Stammbildung unterdruckt wird, und 4 bis 5 Schósslinge aufspriessen, 
die man 1 bis 2 Jahre wachsen lasst.

Dann fangt die Rinde an, ihre griine Farbę mit einer braunlichen 
zu vertauschen. Nunmehr werden die Schósslinge, die jetzt 6 bis 10 Fuss 
lang und lj2 bis 2 Zoll dick sind, mit einem langstieligen Sichelmesser 
abgeschnitten; die Blatter abgepfluckt und die Rinde oberflachlich ge- 
putzt und von Unregelmassigkeiten befreit; der Abfall giebt die Zimmt- 
spahne. Dann wird die Rinde in Abstanden quer durchschnitten, auch 
senkrecht eingeschnitten und so leicht vom Holz abgelóst. Hierauf 
werden die Rindenstiicke sorgfaltig in einandergelegt und in Buschel ge- 
bunden. So bleiben sie 24 Stunden und langer. Es entsteht eine Art 
von Gahrung, welche die Entfernung der Aussenrinde erleichtert. Dann 
werden die diinneren Róhrchen in die weiteren hineingelegt, die Rinde 
schrumpft und krummt sich ein, bis sie eine Art von solidem Stab 
bildet, gewóhnlich von 40 Zoll Lange. Diese Stabe werden erst im 
Schatten, dann in der Sonne getrocknet und schliesslicli in Ballen von 
30 Pfund fest verpackt.

Der Riechstoff des Zimmtes ist das atherische Z i m m t ó 1. Das- 
selbe wird in Ceylon aus den Abfallen der Zimmtrinde durch Destilla- 
tion mit Wasser bereitet (1 Kilogramm Oel aus 200 Kilogramm Rinde) 
und zu wohlriechenden Stoffen wie auch zu Krauterschnapsen ver- 
wendet. Die Zimmtbluthen kommen hauptsachlich aus China.

Dicht neben den Zimmtgarten von Colombo liegt die Acker- 
bauschule, die aber recht verwahrlost aussieht. Vor zehn Jahren 
ausserte sich H. Meyer daruber folgendermaassen: „Ein reicher Sin- 
ghalese schenkte bei irgend einer festlichen Gelegenheit der Stadt Co- 
lombo 20 000 Pfund Sterling mit der Bestimmung, eine landwirthschaft- 
liche Musteranstalt einzurichten. Wir ritten an dem Grundstiick vorbei, 
und ich sah neben einer Anzahl halbverfallener Hutten ein Stiick 
iiberwuchertes Gartenland und dahinter einen breiten Moorgrund, durch- 
zogen von einigen verschlammten Bewasserungskanalen; das war das 
Mustergut."

Angeblich hat der jetzige Leiter der Anstalt „europaische Quali- 
fication" und ist erfolgreich bestrebt, durch das Mittelglied der Dorf- 
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schulmeister niitzliche Kenntnisse vom Ackerbau uber das Land zu 
yerhreiten.

Besser gepflegt, ja sehr gut gehalten ist der kreisfórmige Victoria- 
Park, in dessen Bereich das Museum liegt. Dieses habe ich wieder- 
holentlich besucht, erstlich weil ich in Colombo Zeit genug hatte und 
dieselbe ausfiillen musste, zweitens um mich dafur zu entschadigen, dass 
ich zu Hause so wenig Musse fiir den Besuch von Sammlungen finde. 
Meine Begleiter waren meist fruher fertig und warteten draussen, bis 
ich die Besichtigung beendigt. Ueberhaupt fand ich auch hier nur 
wenige Europaer, desto mehr schau- und wissbegierige Ceylonesen.

Yor dem Gebaude steht das Erzstandbild von Sir W. H. Gregory, 
der von 1872 —1877 Gouverneur von Ceylon gewesen. Die Inschrift 
besagt, dass das Standbild von den Einwohnem errichtet ist zur Er- 
innerung an die zahlreichen Wohlthaten, die sie ihm zu danken haben. 
In der That ist die Summę von 25 00(1 Rupien fiir das Denkmal 
hauptsachlich von den Singhalesen gezeichnet worden. Herrn Gregory 
yerdankt Colombo seine Wasserleitung und das Museum, sein schónstes 
Gebaude, das 12 000 £ gekostet.

Der Inhalt der Sammlungen ist, wie gewóhnlich in Ostasien, 
ausserst mannigfaltig. Zunachst ist da eine Biicherei der Regierung 
und eine andere des ceylonischen Zweiges der kóniglichen asiatischen 
Gesellschaft, sowie ein Lesezimmer. Dann sind ais wichtigster Gegen- 
stand die singhalesischen Alterthumer zu erwahnen: die be- 
riihmten Inschriften von Anuradhapura, dereń Entzifferung wir unserem 
Landsmann, meinem Studiengenossen Dr. Goldschmidt yerdanken, 
der ais Professor zu Strassburg, leider zu friih fiir die Wissenschaft, ver- 
storben ist; Miinzen, die aber uber das Mittelalter nicht liinaufreichen; 
zierlich gearbeitete Schmuckgegenstande, Halsketten, Armbander, Ohr- 
und Fingerringe; Waffen, Schwerter, Hellebarden, Flinten, namentlich auch 
solche, welche bei den Prachtaufziigen der Kandy-Kónige benutzt wurden, 
sowie alte hollandische Degen und Reiterpistolen; endlich die bekannten 
Masken der Teufel-Tanzer, welche die Krankheiten beschwóren. 
Diese Masken sind ein bis auf unsre Tage gekommenes Ueberbleibsel 
aus der Urzeit Ceylon’s, wo Damonen- Verehrung nebst Schlangen- 
dienst auf der Insel bliihte. Jede besondere Krankheit wird nach dem 
Aberglauben der Leute von einem besondern Damon (Sannę) yerur- 
sacht. Der Beschwórer (Kattadia) nimmt die entsprechende Maskę 
vor, macht seinen Tanz nebst Beschwórung, unter Begleitung des Tam- 
tam, und zieht sich um Sonnenuntergang zuriick mit den Opfergaben 
und mit dem Wunsche baldiger Genesung. Diesem Damonendienst 
bleiben auch die Getauften treu, woniber Portugiesen, Hollander, Eng- 
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lander in gleicher Weise geklagt haben und noch heute klagen. Nach 
der Volkszahlung von 1891 giebt es in Ceylon 1532 gewerbsmassige 
Teufel-Tanzer.

Ferner sind vorhanden Natur- und Kunsterzeugnisse der 
Insel. Die ersteren sind recht vollstandig vertreten. Unter den letz- 
teren fallen hubsche Tischler- und Schnitz-Arbeiten auf. Die Singha- 
lesen haben auch gute Schmiede, Tópfer, Korbmacher. Im Ganzen ist 
aber Handwerk und Gewerbefleiss nur wenig entwickelt. Sodann folgt 
eine ethnographische Sammlung mit lebensgrossen, naturgetreuen 
Darstellungen, sowohl der Ureinwohner (Wedda) ais auch der Singha- 
lesen in ihrem vollen Putz. An der Haartracht der Damen ist por- 
tugiesischer Einfluss unverkennbar; das spanische Schlafenlóckchen 
scheint grossen Beifall gefunden zu haben.

Von Buddha - Heiligthiimern sieht man hier weit weniger, ais in 
der Sammlung zu Calcutta, offenbar deshalb, weil eben in Ceylon die 
Buddha-Lehre noch lebendig ist.

Die naturwissenschaftliche Abtheilung mit ihren Sauge- 
thieren, Vógeln, Fischen, Insecten, Pflanzen, Gesteinen zieht die Ein- 
geborenen ganz besonders an, namentlich bewundem sie einzelne 
Prachtstiicke, wie den 23 Fuss langen Haifisch, der 1883 in einem 
Dorf bei Colombo gefangen worden. Den Europaer fesseln die Be- 
weisstucke der erstaunlichen Fresswerkzeug-Leistungen einheimischer 
Ameisen, wie mannsdicke Balken, die in eine Art von Flechtwerk um- 
gewandelt sind, und angenagte Steinkohlen; man wiirde sich kaum 
noch iiber durchgefressene Eisenbahnschienen verwundern.

Die Ruckfahrt nahmen wir, vorbei an einem prachtvollen 
Banyan-Baum (Ficus indica), der mit seinen Luftwurzeln eine pracht- 
volle, belaubte Saulenhalle bildet, iiber Southern drive, eine un- 
vergleichlich schbne, vortrefflich angelegte, ockerrothe Strasse langs 
des Meeresufers. Ein Denkstein meldet, dass Sir Henry Ward diesen 
Weg 1856 begonnen, 1859 vollendet hat und ihn seinen Nachfolgern 
an’s Herz legt zum Wohl der Frauen und Kinder von Colombo.

Hier tummelt sich gegen Abend das wohlhabendere Vólkchen 
des Europaer-Yiertels zu Wagen und zu Ross; hier tauschen sie die 
Bemerkungen iiber Wetter und Neuigkeiten der Gesellschaft aus und 
blicken mit Wohlwollen auf die Cricket- und Polo-Spieler zur Seite 
des Weges, voll Stolz auf die wenigen Fremden und die einzelnen 
Fussganger und Eingeborenen herab, bis die Sonne wolkenlos in dem 
inselleeren Weltmeer zu versinken Sich anschickt: dann eilen alle nord- 
wiirts durch den kleinen Stadttheil Galie-Face mit seinen pracht- 
vollen Palmen zuriick nach dem Fort, um fur das wichtige Geschiift 
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des Abendessens die unerlassliche Schmuckung des Kórpers vorzu- 
nehmen. Beilaufig bemerke ich, dass, wahrend die Damen noch immer 
zum Essen wie zu einem Bali sich ankleiden, die englischen Herren 
von dem Frack, den Hackel vor 10 Jahren mit seinem Zom iiber- 
schuttet, jetzt abgekommen zu sein scheinen. Sie tragen dunkle Hosen 
und weissleinene, ganz kurze Knaben-Jackchen, dazu einen seidnen 
Giirtel in brennendem Roth oder in Hellblau: was fur diirre, altliche, 
schon etwas gebiickte Obersten und Capitane oder fiir ganz unkriege- 
rische Kaufleute meist einen recht lacherlichen Anzug oder Aufzug 
darstellt.

Gewohnt, rasch mich umzukleiden, habe ich noch Zeit, einen Blick 
in Gordon’s Garten zu werfen. Zugegen waren hauptsachlich nur 
Kinder von Europaern, auf zierlichen zweiradrigen Karren von ein- 
heimischen Kinderfrauen geschoben. Einen kóstlichen Anblick bot der 
singhalesische Don Juan, das lange rabenschwarze Haar zierlich 
gekrauselt und gesalbt, in Locken bis auf die Schultern herabwallend, 
geschmuckt mit zwei Schildkrótkammen, einem runden auf dem Scheitel, 
einem platten am Hinterhaupt; den Vollbart auf das sorgfaltigste ge- 
pflegt; silbeme Ringe an den Fingem; Jacke und Schurz von tadel- 
losem Weiss; sein Liebesgefliister offenbar ebenso eindrucksvoll, wie 
bei uns im Herzen von Europa.

Das Mittagessen im Oriental-Hotel (um Uhr Nach- 
mittags) tragt die ganze Wichtigthuerei und geheuchelte Vornehmheit 
zur Schau, die Jeder kennt, der im Alexandra-Hotel zu Oban in Schott- 
land oder in Shepheard’s Hotel zu Cairo in Aegypten unter iiber- 
wiegend englischer Gesellschaft zu speisen das Vergnugen gehabt. Die 
Gerichte sind zahlreich, aber mittelmassig, besonders das Fleisch; der 
Wein schlecht, das Bier ertraglich. Kuhlung fachelt die Punka.

Nach dem Essen nimmt man den Kaffe in der Veranda und 
raucht eine Cigarre dazu, — in Frieden, wenn man verstanden, die 
Mohren ein fur alle Mai sich vom Leibe zu halten. Jung-Albion streckt 
hierselbst hochst anmuthig die gespreizten Schenkel auf die vor- 
springenden Lehnen der langen, rohrgeflochtenen Stuhle (easy chairs), 
— ais ob es keine Frauen in der Weit gabe.

In guter Gesellschaft plaudert man noch ein bis zwei Stundchen.
Dienstfertige Shinghalesen schaffen das Nóthige zur Befeuchtung 

der Kehle herbei. Nur die Liebhaber schiirfster Getranke schiitzen 
Neigung zu einer Partie Billard vor und verschwinden nach der 
neben den Billardraumen gelegenen Schenke (bar) des Gasthauses.

Wenn man aber das Schlafzimmer aufgesucht und trotz offen- 
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gehaltener Fensterthiir und niedrig geschraubter Gasflamme ‘) seufzend 
4- 22° C. festgestellt; so ist eine kuhle Abwaschung des ganzen Kór- 
pers sehr fórderlich, bevor man kunstgerecht hinter die wurfelfórmige 
Moskito-Netz-Umzaunung des Bettes schlupft.

Decken giebt es nicht; auch das Laken, das ihre Stelle vertritt, 
schiebt man bei Seite und kann doch nicht gleich einschlafen wegen des 
Hóllenlarms auf der Strasse, den betrunkene Matrosen und andre 
Europaer sowie rasselnde Jinrikisha veruben, und den die Engliinder 
mit unbegreiflichem Langmuth selbst auf dem Hauptplatz der Haupt
stadt gestatten. Allerdings, die hochmógenden Herren werden dadurch 
nicht gestórt; sie schlafen sanft in ihren Landhausern, weit ab in der 
friedlichen Vorstadt.

Endlich prasselt ein befreiender Regenguss herunter, kiihlt die 
Luft und verscheucht die Nachtschwarmer.

Nicht miide konnte ich werden, tagtaglich, so lange mein Aufent- 
halt in der Gartenstadt Colombo wahrte, die Reize der entziickenden 
Ausfahrten zu geniessen und die Kokos-Palmen, Bananen, Tulpen- 
baume, Pawlonien, Banya in der nórdlichen Vorstadt Kotahena, in 
der siidlichen Colpetty und auf der Sklaveninsel mit immer erneuter 
Bewundrung zu betrachten. Unter den in prachtvollen Garten gelegenen 
Landhausern (Bungalow) entdeckte ich drei mit vaterlandischen Namen: 
Karlsruhe, Wilhehnsruhe, Rheinland.

Wie tippig der Pflanzenwuchs schon in der Stadt ist, erkennt am 
besten, wer den am Ostende gelegenen Maligakanda-Hiigel und das 
platte Dach des darauf erbauten Wasserbehalters erklimmt. Hier, 
in einer Hbhe von vielleicht 100 Fuss iiber der Ebene der Stadt und 
unmittelbar an ihrer Grenze, erblickt man vor sich nur einen einzigen 
machtigen Palmenwald, die ganze Masse der 20 000 Hauser ist 
darin vóllig wie vergraben.

Die Wasserwerke von Colombo sind erst 1889 vollendet und haben 
7 Millionen Mark gekostet. Sie bestehen aus dem Hauptbehalter zu 
Labugama, einem kiinstlichen See von 176 Acres in den letzten Aus- 
laufern der Kette des Adams-Pik, femer aus der 25 englische Meilen 
langen Leitung von dort bis zu diesem Nothbehalter in der Stadt,

1) Des Abends entziindet der Diener unaufgefordert die an der Wand befind- 
liche Gasflamme. Kerzen werden nicht verabfolgt, sie gelten fiir feuergefahrlich. In 
der That gebieten die Moskito-Netze und windbewegten Vorhange grosse Vorsicht. 
Das Haus ist allerdings aus Stein gebaut und mit steinerner Haupttreppe rersehen. 
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welcher 8 350 000 Gallonen oder 37 575 Cubikmeter, d. h. den Bedarf1) 
fur drei Tage, fasst, und endlich aus den nothigen Verzweigungen.

1) Danach ware der Bedarf fiir den Kopf und Tag nur 100 Liter, etwas wenig 
in so heisser Gegend.

2) Musa sapientium, ein baumartiger Strauch, der bis 40 kg Friichte tragt. 
Auf gleicber Grundflache liefert derselbe 44 Mai so viel Nahrungsstoff ais die Kar- 
toffel und 133 Mai so viel ais der Weizen.

3) Artocarpus nobilis und integrifolia, nachst Cocus- und Palmyra-Palme der 
wichtigste Baum fiir den Singhalesen; an jedem Hause, in jedem Garten wird er 
gepflanzt; seine (5 bis 12 kg schweren) Friichte, Jaka genannt, niihren den Men- 
schen, seine Blatter das Vieh; sein Stamm liefert Holz fiir jeden Zweck.

Ais ich von der Dachluke des Wasserbehalters in das Innere 
einsteigen wollte, wo ich das Wasser rauschen hórte, traten die ein- 
heimischen Beamten mir entgegen und hemmten meine Wissbegier, 
trotz meines Einspruchs.

In der Nahe sind zwei buddhistische Tempel oder eigentlich 
Priesterwohnungen (pansala). Das eine ist Vidyodaya-Colleg, ein Haupt- 
sitz óstlicher Gelehrsamkeit, im Jahre 1873 begriindet und geleitet 
von dem gelehrten Hohenpriester des Adams-Pik, welcher den wohl- 
lautenden Namen Hikkaduwe Sumangala Terrunanse besitzt. Der 
durchbrochene, dreistbckige Glockenthurm konnte ganz gut in einem 
italienischen Dorfe stehen.

Einer der schónsten Ausfluge von Colombo geht nach dem 
Buddhistentempel von Kelani. Durch Pettah und die nórd- 
liche Villen-Vorstadt Kotahena kommen wir in einen dichten Palmen- 
wald, wo einzelne armliche, aber hóchst malerische Hiitten der Ein- 
geborenen stehen.

Eigentlich ist es kaum eine Hiitte, sondem nur ein niedriges 
Palmblatter-Dach mit Stiitzen. Die Vorderwand ist offen und zeigt den 
Wohnraum und die kleinen Vorrathe an Fruchten und einfachen 
Waaren, die feilgeboten werden: ein Paar Stengel mit Bananen (Para- 
dies-Feigen); ein Paar Blatter mit Betelnuss - Stuckchen, dutenartig 
zusammengerollt. Aber freundlich schmiegt sich die nahrende Banane1 2) 
und der Brodfruchtbaum3) und einige Straucher mit brennend rothen 
Blumen an den luftigen Bau, den eine sanftgebogene Kokospalme iiber- 
schattet. Ein Paar Huhner und nackte Kinder beleben das Bild. Ein 
dunkles Weib mit entblósstem Oberkórper saugt den Kleinsten, wahrend 
der nur mit Schurz bekleidete Mann hausliche Arbeit verriclitet.

„In dieser Armuth, welche Fiille!“
Der Singhalese lebt hauptsachlich von Reis, den er mit Gewiirz 

(curry) zubereitet, und von Fruchten (Bananen, Kokos, Jak); gelegentlich 
geniesst er auch getrocknete Fische. Diese einfachen und unentbehr- 
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lichen Nahrungsmittel und das gleichfalls unerlassliche Genussmittel 
der in Betelblatter eingewickelten Areca-Nuss wird allenthalben feil- 
geboten.

Wir erreichen den besuchten Grandpass-Markt mit echt asia- 
tischem Dorfleben und die Schiffsbrucke iiber den Kelani Ganga.1)

1) Kaljani = glucklich, Ganga = Fluss.

Diese Brucke ist 500 Fuss lang und liegt auf 21 verankerten 
Booten; sie ist 1822 angelegt zur Verbindung von Colombo mit Kandy. 
Vor dem Bau der Eisenbahn bildete sie den einzigen Weg iiber den 
Fluss und auch noch heute dient sie einem lebhaften Verkehr be- 
ladener Ochsenwagen. Um die Schifffahrt zu ermóglichen, werden 
fiir zwei Stunden an jedem Tag zwei der Boote herausgenommen. 
Binnen kurzem wird hier eine eiserne Giirtelbriicke errichtet werden.

Der Kelani- (oder Kalany) Fluss hat eine Lange von 157 km 
und ein Gebiet von 2250 qkm, ist also der zweitgrósste der Insel. 
(Nachst dem Mahaweli Ganga.) Nach einer kurzeń Fahrt (von 
31/., km) langs des recliten Ufers erreicht man den malerisch am 
Fluss gelegenen Tempel. Der letztere wurde bereits 306 vor Chr. 
begriindet, spater von pliindernden Tamilen zerstórt und ist in seiner 
jetzigen Gestalt nicht uber 200 Jahre alt. Er gilt fiir hochheilig, 
sein Besuch fiir ein verdienstliches Werk.

Das Hauptfest (im Mai) dauert vier Wochen und zieht viele Tau- 
sende von Pilgern an, die nicht nur Blumen und Friichte, sondern 
auch Geld opfern. Letzteres nimmt man auch von Andersglaubigen.

Man fiihrt uns stracks vor den Oberpriester, ein eisgraues, freund- 
liches Mannchen. Auf einem Tisch lag eine stattliche Sammlung 
grosser Silbermiinzen aller Art; darunter waren auch alte Stiicke euro- 
paischer Pragung, hollandische, schwedische u. dgl. Sofort wird uns 
erklart, dass der heilige Mann das Geld verachte; aber, wenn man 
Silber opfere, sehr schbne, kleine Dagoba (Reliąuien-Thurmchen) da- 
raus anfertigen lasse, wie solche in den Glasschranken an den Wanden 
zu sehen waren. Der Wink war verstandlich; ich lóste mich mit 
einer Rupie aus.

Nunmehr bekam ich auch B u d d h a zu sehen. Die Bildsaule 
ist 36 Fuss lang. Der Heilige ist hellgelb angestrichen und liegt auf 
seiner rechten Seite, bereit, in Nirwana einzugehen. Hóchst seltsame 
Wandgemalde sieht man im Innern des Tempels; sie sind eigentlich 
praehistorisch, denn sie stellen Gautuma’s Schicksale in seinen friiheren 
Leben dar, dereń es offenbar viele gegeben haben muss. Zum Be- 
weis der Thatsache, dass unter dem Einfluss der siegreichen Tamilen 
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in Ceylon die Buddha-Lehre mit dem Hindu-Dienst sich vermischt 
Jiat, findet man in demselben Tempel die Bilder der Hindu-Gótter 
Vishnu, Shiva und Ganesa. *)

In dem Garten steht ein heiliger Feigenhaum von riesigem Um- 
fang. Zahlreiche Priester lungern umher nach Trinkgeld.

Einen zweiten Ausflug, nach Mount Lavinia, machten wir mit 
dem Bruder des Consul. Wir benutzten die Siidbahn, welche in 
25 Minuten die Strecke von 5,5 km (mit zahlreichen Haltestellen) 
zurucklegt. Die Bahn fuhrt, dicht am Meere, vorbei an den Wohn- 
sitzen der Wohlhabenden mit prachtvollen Bluthenbaumen in den 
Garten, durch dichten, herrlichen, schattigen Kokospalmen-Wald.1 2) 
Derselbe ist in grbssere, kleinere und kleinste Abschnitte getheilt und 
wird sehr sorgsam bewirthschaftet. Hier und da sieht man ein Band 
von Palmen-Blattern um den Stamm gebunden; und iiberlegt, ob dies 
etwa die Besteigung erleiclitere: bis man erfahrt, dass dadurch der 
betreffende Baum dem Damon (Yakha) geweiht ist, — oder auch dem 
Buddha oder dem Vishnu oder der katholischen Kirche. Das Ziel 
unsrer Fahrt ist ein niedriges Vorgebirge, wo einst der Gouverneur, 
wenn man dem „Fuhrer“ glauben will, „einen Palast von bemerkens- 
werther Schónheit im dorischen, jonischen und korinthischen Styl“ 
erbaut hat. Nach meiner Ansicht ist das Gebaude so geschmacklos, 
wie irgend móglich; es hat aber eine wundervolle Lagę und eine weite 
Aussicht auf das pfadlose Meer und auf die palmenbekranzten Ufer. 
Da der Herrscher hier zu weit von dem Sitz der Regierung war, so 
durfte er das Haus nicht beziehen. Dasselbe ist nach wechselvollen 
Schicksalen in ein Hotel umgewandelt, wo ein biederer Deutscher (Herr 
Link) vortreffliche Fische und ausgezeichnete Getranke, sogar Rhein- 
wein, uns zum Fruhstiick vorsetzen lasst.

1) Gott der Weisheit, mit dem Kopf des Elephanten.
2) Sehr oft wird der Vergleieh zwischen der Pflanzenwelt von Java und der 

von Ceylon gezogen. Einer der besten Schriftsteller iiber Java, der auch Ceylon 
genau kennt, Junghahn, erklart freimuthig, dass er solehen Kokos wald, wie auf 
Ceylon, weder auf Java noch auf Sumatra gesehen habe.

Bei dieser Gelegenheit móchte ich wiederum meinen Landsleuten 
anempfehlen, unterwegs ihre Staatsangehórigkeit, wo es nóthig scheint, 
zu betonen und ihre Sprache, wo es angeht, zu sprechen. Nur so 
kann der Deutsche in der Fremde die ihm gebfihrende Stellung ge- 
winnen und aufrecht erhalten.

Hier mitten unter Palmen konnte ich der Versuchung nicht wider- 
stelien, mir eine Kokosnuss herunterholen zu lassen. (Ich hatte es 
nicht gethan, wenn ich damals schon gewusst, dass bei dieser Arbeit
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in Ceylon jahrlich 150 Menschen ihr Leben einbiissen.) Ein Knabe 
steckt in einen geschlossenen Ring von Palmstrick, denselben spannend 
wie einen Steigbiigel, seine beiden nackten Fiisse, so dass sie nicht 
abwarts gleiten kbnnen, umfasst den rauhen astlosen Stamm mit den 
Knieen und mit den Handen und klimmt in wenigen Minuten empor 
zu den Fruchten des weit iiber hausholien, schlanken Baumes, bringt 
eine mittelgrosse Nuss in griiner Schale lierab und eróffnet dieselbe, 
indem er mit einem grossen sichelfórmigen Messer die Kuppe ab- 
schlagt. Ich trinke ein wenig von dem Saft, der den Binnenraum der 
dickwandigen, hohlen Nuss ausfullt und koste von dem Fleisch der 
letzteren. So poetisch dies dem Europaer vorkommt,') — Vorsicht 
ist geboten, sonst ist Durchfall die Folgę. Der Knabe bedankte 
sich fur das Trinkgeld. Wir waren vor der Mittagsgluth wieder zu 
Hause.

So hatte ich denn das Wesentliche gesehen, was Ceylons Haupt- 
stadt dem Reisenden zu bieten vermag. Meine Erwartungen waren 
hochgespannt, sie sind aber durch die schbne Wirklichkeit noch uber- 
troffen worden.

Die sanft gebogene, von der Brandung des indischen Weltmeers 
gepeitschte Kiiste, ganz und gar besaumt von dichten Kokospalm- 
waldern; dann der von dem niedrigen Landvorsprung weit in’s Meer 
hineinragende Wellenbrecher, diesseits desselben der spiegelglatte Hafen 
mit zahlreichen Dampfern, zahllosen Booten und Ausleger-Kahnen; 
die stattlichen europaischen Hauser in der ehemaligen Festung und 
darum wieder ein Palmenwald mit friedlichen Hutten und geraumigen 
Herrensitzen; auf den Strassen hier drinnen dichtes Gedrange, dort 
draussen vomehme Stille, europaische Kutschen und asiatische Zebu- 
Karren; und endlich der interessanteste Gegenstand unsrer Betrachtung, 
die Menschen, — Alles dies vereinigt sich zu einem ebenso fremd- 
artigen wie stimmungsvollen Bilde, dessen Zauber Niemand sich zu 
entziehen vermag.

Der S i n g h a 1 e s e ist ein kleiner, zierlicher Mann von gelber bis 
zimmtbrauner Farbę und regelmassigen Gesichtsziigen; mit gut ge- 
pflegtem und gekriiuseltem Bart und langem Weiberhaar, das er in 
einem Knoten auf dem Hinterhaupt befestigt und mit einem halbkreis- 
fbrmigen Kamm aus Schildpatt schmiickt, wie ihn bei uns manch’ 
kleines Madchen tragt. Die eigenthumliclie weibische Haartracht der

1) Hackel schildert, wie sein Ganymed in der Frtihe jedes Tages mit der 
frisch eróffneten Kokosnuss erschien, aus der er ihm den kiihlen Morgen - Trunk 
kredenzte.
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Singhalesen ist schon vor mehr ais 1200 Jahren von griechisch-byzan- 
. tinischen Seefahrern aus Aegypten besonders angemerkt worden. ')

Der gewóhnliche Arbeiter tragt, namentlich auf dem Lande, nur 
einen langen Lendenschurz (Comboy) der wie ein Weiberrock aussieht, 
aus einfachem weissen Stoff oder aus rothem, der sehr beliebt ist. 
Der schon etwas bessere Arbeiter, zumal in den Stad ten, tragt dazu 
noch ein Jackchen. Stutzer bekleiden sich vollstandig mit europai- 
schem Rock und Hemd, stecken noch einen zweiten Riesenkamm 
in den Haarknoten und zahlreiche Silberringe an die Finger. Gelegent- 
lich lassen sie auch das lange, lockige Haar hinter dem Rundkamm 
auf die Schulter herabwallen und tragen Ohrringe. Ein schatten- 
spendender Hut gehórt nicht zur Tracht, aber ein Sonnenschirm ist 
zulassig.

Die Singhalesinnen tragen Rock und Jackchen; ihre Tracht ist 
fiir den Fremden gewóhnlich gar nicht so sehr verschieden von der 
der Manner; aber sie schmucken sich nie mit dem Rundkamm, sondern 
stets mit Haarnadeln. Trotz der mitunter ganz hubschen Gesichter 
sind manche fiir uns unertraglich durch zwei Eigenschaften: sie spucken 
roth, vomBetelkauen; und tragen zwei Ringe in jedem Ohr, einen grossen 
in dem unfórmlich verlangerten Zipfel und einen am oberen Rand.

Bei den Tamilfrauen ist diese Verunstaltung der Ohren die 
Regel; dazu kommen noch Metallplattchen, die in die Nasenflugel ein- 
geschraubt sind, auch mit Hangem, ein Nasenring durch die Zwischen- 
scheidewand, zwei bis drei Halsbander, etliche Armbander, Finger-, 
Zelien-, Knóchel-Ringe. Dabei sind sie durchaus nicht ohne Geschmack 
und Gefallsucht; namentlich legen sie geschickt ein gefaltetes Tuch 
um die linkę Schulter und schrag absteigend uber die Bruste und 
wahlen dazu oft ein lebhaftes Roth, das ihnen, besonders in dieser 
Umgebung, ganz gut steht.

Die Tamilen sind grosser, kraftiger, dunkler, ais die Singhalesen, 
kaffe- bis schwarzbraun, mit niedrigerer Stirn, breiteren Nasenfiugeln, 
dickeren Lippen, und tragen gern ein weisses Gewand, das wie ein 
Mantel um die Schultern geschlagen wird und zu den beiden Seiten 
faltig herabhangt.

Von den Hindu in Colombo haben das sonderbarste Aussehen 
die Chetties mit abenteuerlicher Mutze, ganz glattrasirtem Gesicht, 
ungemein grossen, dunnen, mehrfachen Ohrringen, enganliegender, bis 
zu den Fiissen reichender Gewandung. Sie handeln in Reis und

1) Bei Cosinas Indikopleustes (f 550 n. Chr.) heisst es: fjcMolf ywni^aioię 
tlę anav (cvatitót[AWoę,



Baumwolle und verleihen Gelder, und nehmen nur 60 Procent Zinsen, 
welche sie vorsichtiger Weise gleich von dem entliehenen Capital ab- 
ziehen. Obwohl sie vorzuglicli recbnen und buchfuhren, schreiben sie 
noch bis zum heutigen Tage auf Palmblatter.

Die mohammedanischen Indo-Araber oder Mohr en, in Colombo 
ein Funftel der Bevólkerung, ’) haben oft ganz deutlich arabische Ge- 
sichtszuge; sie tragen weisse Kappen oder hohe, bienenkorbahnliche 
Strohmutzen und lange, weisse kaftan-ahnliche Rócke, dazu Hosen und 
Schuhe oder Pantoffel.

Juden sollen in Ceylon fehlen.
Aber in den „Reisen zweier Mohammedaner“ aus dem 9. Jahrhun- 

dert n. Chr. riihmt ein Augenzeuge die Duldsamkeit der (buddhistischen) 
Singhalesen, welche bewiesen werde durch Anwesenheit einer christlichen 
Manichaer- und einer Juden-Gemeinde; und der arabische Geograph 
Edrisi aus dem 12. Jahrhundert n. Chr. berichtet, dass der Rath des 
Fursten von Ceylon aus 16 Mitgliedern bestand, vier von der ein- 
heimischen Religion, vier Christen, vier Muselmannern, vier Juden.

Ich selber sah, ais ich zu Pettah in den Laden eines Mohren 
eintreten wollte, und vergniigt mein Kleingeld an die Schaaren betteln- 
der Kinder und Greise vertheilte, ein auffallend schónes und helles 
Madchen abseits stehen; und ais ich den Ladenbesitzer fragte, wer 
sie sei, erwiederte er: Das ist ein Kind der Juden, die unter uns leben. 
Ob das Abkbmmlinge der alten sind, oder neue Ankomm- 
linge aus Bagdad, dereń man so viele in Bombay sieht, konnte 
ich nicht erfahren.

Kandy.

Am Morgen des 11. November reiste ich von Colombo in’s Innere 
von Ceylon, zunachst mit der Eisenbahn nach Kandy.

Die Eisenbahnen auf Ceylon sind Regierungs-Vorrecht und werfen 
ein hubsches Einkommen ab, ebenso viel wie die Eingangszólle, namlich 
ein Funftel des Gesammt-Einkommens1 2) der Colonie.

1) Aber sio sind auch Ackerbauer und Fischer, auf dem Lande und an den 
Kiisten.

2) Ausserdem kommen noch in Betracht Licenz fur Arrak-Verkauf (1/8), Salz- 
steuer, Quittungssteuer, Landverkauf.

3) Dieser Theil war 1867 fertig, der folgende erst 1885.
Hirschberg, Reise um dio Erde. 18

Die Hauptlinie geht von Colombo ostwarts nach Kandy3) und 
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weiter bergauf nach Nanu-Oya, dem Halteplatz fiir den Hohen-Ort 
Nuwara Eliya, 128 engl. Meilen, mit einer kleinen Zweiglinie von 
Peradenia bei Kandy bis Matale, 22 engl. Meilen.

Die Kiistenlinie geht von Colombo sudwarts bis Bentota (39 engl. 
Meilen) und soli demnachst nach Point de Galie fortgesetzt werden. ’)

(Fur die Verbindung mit den nórdlichen Stiidten Trincomali und 
Jafna ist man auch heute noch auf Postwagen angewiesen oder auf 
den Seeweg. Doch hat eine Londoner Gesellschaft schon den Bau 
einer Eisenbahn nach Jafna vorbereitet.)

Die Linie von Colombo nach Kandy ist 747a en^- Meilen lang, 
gut gebaut, mit der breiten ostindischen Schienenweite (gauge) von 
5 Fuss 6 Zoll, mit eisernen Giirtelbrucken, Viaducten, Tunnels und 
einer Steigung von 1 : 45 fur 12 engl. Meilen in der Gebirgsgegend.

Die Herstellung dieser Linie von 7472 engl. Meilen hat iibrigens 
der Regierung 1 738413 £ gekostet, also immerhin, trotz der so 
billigen Arbeitslóhne, gegen 300 000 Mark fiir den Kilometer, der in 
Deutschland durchschnittlich 264 000, in England 400 000 Mark er- 
fordert.

Wegen der kunstreichen Ueberwindung von Schwierigkeiten wird 
sie in englischen Schriften und Reisebuchern unbandig gepriesen. 
Doch muss ich ofifen gestehen, dass weder diese Linie noch die nach 
Darjeeling im Himalaya in Bezug auf die Bauart irgend etwas be- 
deutet gegen eine Rigi- oder Gotthard-Bahn. Aber mit Riicksicht 
auf landschaftliche Schónheit und Eigenart gehórt die Strecke von 
Colombo nach Kandy zu den bevorzugten, ja unvergesslichen.

Die Eisenbahn mag ja zunachst zum Vortheil der englischen 
Pflanzer gebaut sein, sie war auch nur durch die unternehmenden 
Pflanzer móglich geworden; hat aber auch den Einheimischen grossen 
Vortheil und Segen gebracht. In 25 Jahren sind 35 Millionen Men- 
schen auf den Eisenbahnen Ceylon’s befórdert worden, von denen 
die ungeheuere Mehrzahl Singhalesen und Tamilen waren. Kandy- 
Hauptlinge kamen 1867 nach Colombo und erblickten staunend zum 
ersten Małe in ihrem Leben das ungeheu-re Weltmeer und die ge- 
waltigen Schiffe im Hafen. Die Yorurtheile der Kasten, die in Ceylon 
zwar nicht so ausgepragt sind, wie in Ostindien, aber doch immerhin 
bestehen, werden durch kein Mittel so wirksam ausgeglichen, ais wenn

1) 205 englische Meilen im ganzen waren 1892 auf Ceylon im Betrieb und 
32 Meilen sudwarts von Nanu-Oya nach Haputale in der Siidprovinz Uva so weit fertig- 
gestellt, dass die Erbffnung im Friihjahr 1893 zu erwarten stand. — 122 Meilen 
fiir l'/._> Millionen £ sind freies Eigenthum der Colonie, die Grundschuld fiir die 
andern 148 Meilen betragt nicht viel mehr ais 2 Millionen £.
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auf derselben Holzbank, dicht gedrangt, die verschiedenen Stande mit 
einander auskommen miissen. Ein Einheimischer muss schon ziemlich 
reich sein, um die zweite Wagenklasse zu benutzen; in der ersten habe 
ich auf Ceylon keinen gesehen.

Fiir die Beąuemlichkeit des Reisenden ist ziemlich gut gesorgt. 
In wenigen Minuten befbrdert ein Einspanner ihn selber und sein 
Gepack nach dem im europaischen Stadtviertel gelegenen Halteplatz. 
(Fort-Station.)

Eingeborene Bahnbeamte, in stattlichem Dienstrock aus blauem 
Tuch, aber barfuss, behandeln den Reisenden erster Classe mit unter- 
wurfiger Hóflichkeit. Die Fahrkarte nach Kandy kostet 6 Rupien1) 
(zweiter Classe 4), Hin- und Riickfahrt 9 (bezw. 6) Rupien.

1) Also etwa 7 Pfennige fiir den Kilometer; oder 10 Pfennige, wenn die 
Rupie zu ihrem vollen Werth gerechnet wird. Das stimmt ungefahr mit unseren 
Schnellzugspreisen.

2) Auf der Riickfahrt lernte ich eine thorichte Einrichtung kennen. Eine 
Stunde, bevor der Zug an dem Haupthaltepunkt ankommt, werden die Wagen an 
beiden Seiten von aussen mit einem Schliissel fest verschlossen, — wegen der Fahr- 
karten-Priifung. Da die Fenster sehr klein sind, kann der Reisende im Ungliicksfall 
nicht heraus, falls er nicht eine Holzaxt bei sich hat.

3) M.-Junction.
18*

Mein Kofifer wird ungewogen einfach in meinen Wagen geschoben, 
da 112 Pfund frei sind. Die erste Classe ist nicht sehr besetzt, desto 
mehr die dritte mit Eingeborenen in den lebhaftesten Trachten. Die 
Wagen erster Classe sind nicht ganz so gut, wie die deutschen dritter 
Classe.1 2)

Wir fahren um den See herum nach dem Haupt-Halteplatz 
von Colombo und von da iiber Maradana-Anschluss,3) wo reich- 
lich Gelegenheit zur Beobachtung des einheimischen Lebens und 
Treibens geboten wird, nordóstlich zur Eisenbahnbriicke iiber den 
Kelani-Fluss.

Der erste Theii der Fahrt geht durch ebene Gegend, haupt
sachlich Reisfelder, die unter sorgfaltiger Bebauung stehen oder 
auch zeitweilig dem Vieh zum Abgrasen iiberlassen werden. Knietief 
waten im Wasser die schwarzen Biiffel. Wenn sie grasen, sitzt oft 
eine Krahe auf dem Riicken des Buffels, um ihrerseits Nahrung, d. li. 
Insecten, zu suchen.

Der Singhalese braucht Biiffel und Ochsen jetzt, wie seit uralter 
Zeit, 1) zum Ziehen des Pfluges, 2) um den Morast zu stampfen, bevor 
Reis gesaet wird, 3) um das Korn aus den Reisgarben auszutreten.

Das ebene Land ist griin und feucht. Allenthalben sind kleine 
Seen und Wasserbehiilter, unentbehrlich fiir die Berieselung der Reis-
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felder. Auf niedrigen Hiigeln stehen die einfachen Hiitten der Bauern 
oder Pachter, umgeben von Palmenhainen, in denen die anmuthig 
gebogenen Kokosbaume mit der schnurgraden und ganz schlanken 
Areca und der prachtigen Kitul (Zucker-Palme) ein stimmungsvolles 
Bild liefern, an dessen weiterer Ausschmuckung Bananen, Brodfrucht- 
und Mango-Baume, sowie Gemiise-Pflanzungen sich betheiligen. Auch 
die Dorfschule steht weit offen gegen eine Palmenpflanzung.

Reisbau ist auch heutzutage Hauptbeschaftigung der Singha- 
lesen im Siidwesten sowie auch der Tamilen im Norden und Osten der 
Insel. Derselbe gewann einen neuen Aufschwung, ais die Englander 
anfingen, die kunstlichen Seen und Wasserlaufe, welche die Singha- 
lesen mit grosser Kunst und Ausdauer in fast 2000jahriger Arbeit 
vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis weit hinein in’s Mittelalter angelegt 
hatten und die von den Tamilen vernachlassigt, von den Portugiesen 
theilweise zerstórt worden waren, von neuem wieder herzustellen und 
zu verbessem, wofur von 1867—1890 gegen 9 Millionen Rupien ver- 
wendet worden sind. 700 000 Acres, >) also 280 000 Hectaren oder 
2800 Quadrat-Kilometer, stehen unter Reisbau in Ceylon und 150 000 
Acres sind mit trocknem Getreide bepflanzt. Aber trotzdem ist die 
zur Ernahrung des Volkes nothwendige Reiseinfuhr gestiegen: sie be- 
trug vor 50 Jahren 650 000 Bushel,1 2) oder 227 500 Hektoliter, jetzt 
zehn Mai so viel, da die Zahl der Arbeiter in den grossen Kaffe- und 
Thee- Pflanzungen so erheblich zugenommen.

1) 1 Acre = 40.467 Ar, 1 Ar =. 100 Quadrat-Meter.
2) 1 Bushel = 35 Liter; 1 hl Roggen = 72 Pfund, also 2 Millionen hl Reis 

wohl ungefahr 72 000 Tonnen. (In das deutsche Reich sind 1887 eingefiihrt 
91701 Tonnen Reis, im Werth von 15 954 000 Mark.)

John Eerguson, der den Vortheil der englischen Pflanzer auf 
Ceylon zu einseitig vertritt, eifert mit der vollen Heftigkeit eines 
Partei-Mannes gegen die am 1. Januar 1893 festgesetzte Aufhebung 
der Reisbau-Steuer (Paddy rent), die bisher 900 000 Rupien im 
Jahre gebracht hat, wahrend das Gesammteinkommen der Colonie 
Ceylon fur das Jahr 1893 auf 17 847 984 Rupien veranschlagt ist. 
Aber der gerechtere Menschenfreund kann ihm nicht beistimmen, son- 
dem die Entlastung der armen Bauern nur mit Freuden begriissen.

Nachst dem Reisbau kommt fur die Einheimischen Gartenbau 
in Betracht (Zimmt, Palmen, Fruchtbaume, Tabak, Baumwolle, Zucker- 
rohr), sowie ein wenig Viehzucht auf den naturlichen Weiden der 
Hochebenen.

Sehr zahlreich sind die Halteplatze, iiber ein Dutzend. Der Zug
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braucht 5l/2 Stunden fiir die 75 englischen Meilen oder 120 Kilo- 
meter; macht also etwa 22 Kilometer in der Stunde.

Naturlich bezieht die Bahn ihre Einkunfte nicht von den wenigen 
Vergnugungsreisenden, Theepflanzern und englischen Beamten, sondern 
von den zahlreichen Eingeborenen. Fur die letzteren sind aber auch 
die kleineren Ortschaften Ausgang oder Ende der Fahrt.

Auf jedem Halteplatz ist lebhafter Verkehr. Den Einheimischen 
eroflhet der „fliegende Handler", ein Knabe mit gefiilltem Palmfaser- 
sack, eine frische Kokosnuss mit seinem Sichelmesser fiir eine kleine 
Mtinze. Fur uns ist ein Erfrischungswagen eingeschoben, in dem 
ein vollstandiges Friihstuck zu einem festen und massigen Preise und 
von massiger Giite, nebst einem Flaschchen Bier, verabfolgt wird.

Nunmehr erscheinen auch Hiigel von gesattigtem Grim, in der 
Ferne die Landmarke Ceyloirs, der Adams-Pik, den ich zu Colombo 
nur des Morgens vorubergehend zu Gesicht bekommen, ehe die Nebel 
um ihn sich zusammenballten. 50 englische Meilen von Colombo be- 
ginnt die Bahn zu steigen und an dem Allegalla-Berge emporzuklimmen. 
Man sieht erbarmliche Hiitten in herrlichster Umgebung und ausge- 
dehnte Theepflanzungen an den Abhangen der Berge. Wahrend wir 
merklich steigen, vorn von einer Locomotive gezogen, hinten von einer 
zweiten geschoben, bleibt prachtvollster und iippigster Pflanzenwuchs 
sichtbar: fruchtbare Thaler in der Tiefe der Schluchten, blassgriine Reis- 
felder, die stufenfórmig abfallen, Theepflanzungen auf mittlerer Hóhe, 
und Palmen, Bananen, immergriine Eichen dicht neben uns, in 1700 
Fuss Erhebung uber dem Meeres-Spiegel, hier und da auch dichtester 
Buschwald (Dschungel) mit schaumenden Wasserfallen, wahrend in der 
Feme ganz stattiiche Felsen mit breiter Kuppe (Tempie rock) oder mit 
zackigen Gipfeln bis 5000 Fuss empor starren.

Tief unter uns zieht die urspriingliche Fahrstrasse, welche fruher 
den Verkehr beherrschte, jetzt aber von der Eisenbahn iiberholt ist: 
ein Anblick, den man auch in der Schweiz an vielen Stellen und im 
Felsengebirge von Canada geniesst.

Kurz vor Kandy werden einige Tunnels durchfahren, dann gelangt 
der Zug an einen ganz steilen Abhang, wo der Blick uber 1000 Fuss 
nach unten schweift, ohne einen Halt zu entdecken. Sensation- 
rock heisst diese Stelle, wohl nach amerikanischen Mustern.

Um 1 Uhr 15 Minuten bin ich in Kandy angelangt, werde von 
einem eifrigen „Fuhrer" sofort in den Hotelwagen gebracht, verlasse 
denselben aber wieder, da das mitreisende englische Paar zu viel Platz 
und zu viel Wartezeit fur ihre Koffer beansprucht, nehme mir einen 
der Einspanner, die zahlreich yorhanden sind, und fahre nach Queen’s
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Hotel, das, schon gelegen dicht bei dem grossen See und dem Buddha- 
Tempel, mir ein schattiges Zimmer und gutes Mittagsessen bietet, sowie 
eine gedeckte Veranda zum Ausruhen wahrend der heissen Tageszeit.

K a n d y, der Herrschersitz des letzten einheimischen Kónigs, der 
erst 1815 von den Englandern entthront worden, ist eigentlich, wie 
die meisten Orte auf Ceylon, eher ein Dorf1) oder eine Gruppe von 
drei Dórfern, mit 22 000 Einwohnern. Sehenswiirdigkeiten sind: 1) der 
Buddha-Tempel, 2) der kunstliche See, 3) die neuen Spazierwege iiber 
die Berge, 4) das Volksleben auf dem Markt, 5) der botanische Garten 
zu Peradenia.

1) Die patriarchalische Dorfverwaltung, aus Indien entlehnt, hat seit uralter 
Zeit in Ceylon bestanden; die Gemeinde verwaltete sich selbst und sorgte nament- 
lich fiir die Wasserlaufe.

2) Von den Portugiesen haben dies die Kandyer gelernt.

Kandy wurde im Beginn des 15. Jahrhunderts n. Chr. von den 
singhalesischen Ftirsten, die vor den siegreichen Tamilen nach Suden 
zuruckweichen mussten, in dem scheinbar sicheren Schutz der Hiigel 
gegriindet, um Kronschatze und kostbare Reliąuien zu bergen, und 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts zur Hauptstadt des Konigreiches 
erhoben.

1586 vertrieb Raja Singha, einer der Kleinfursten, den Kónig 
von Kandy, der zu den Portugiesen nach Colombo floh und ebenso, 
wie seine Tochter, (ais Don Philip und Donna Catharina) das Christen- 
thum annahm. Die Grausamkeiten, welche die Portugiesen verubten, 
wahrend sie 1586 in Colombo von Singha belagert wurden und ais 
sie 1596 Kandy fiir ihren Schtitzling Catharina zuruck eroberten, 
spotten jeder Beschreibung. Die Soldaten hackten Frauen und Kin
dera die Arme ab, um rascher in den Besitz der Armbander und 
Ringe zu kommen; Mfitter wurden erst gezwungen, eigenhandig ihre 
Kinder zwischen Muhlsteine zu werfen oder in Getreidemórsern zu 
zerstampfen,1 2) und danach gekópft; Kinder der Gallas-Stamme 
wurden auf Speerspitzen gestochen, damit man h ó r e, wie die jungen 
Hahne (Gallos) krahen; Manner wurden von der Briicke bei Mal- 
wane hinabgestossen, damit man sahe, wie die Krokodile sie ver- 
schlingen.

Diese Nachrichten sind nicht etwa bios von den Singhalesen an 
die Hollander uberliefert, sondern auch von Portugiesen, nach amt- 
lichen Schriftstiicken, mitgetheilt worden. Aber, obwohl es den Portu
giesen gelang, ganz Ceylon, ausser dem Kónigreich von Kandy, in
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Insel zu erobern und den letzten Fursten der Malabar-Dynastie zu 
enthaupten, — schon 1604 erschienen die Hollander, da ihnen durch 
Philipp II. von Spanien der Handel mit „seinem11 Portugal verboten 
worden, selbstandig in Ceylon, schlossen ein Bundniss mit dem Kbnig 
von Kandy, begannen 1638 und beendigten 1658 die Vertreibung der 
1’ortugiesen. Die Herrschaft der Hollander war nicht betieckt durch 
Grausamkeit gegen die Singhalesen. Sie suchten Frieden mit Kandy 
um jeden Preis, um das „kóstliche Juwel der Compagnie“ zu erhalten 
und ihren eintraglichen Alleinhandeł (in Zimmt, Areca u. A.) zu pflegen 
und riicksichtslos auszubeuten.

Fiir die Eingeborenen thaten sie nicht viel, aber doch etwas, so- 
weit es zu ihrem eignen Vortheil war: sie griindeten Schulen und 
protestantische Kirchen, schufen ein Gesetzbuch und begiinstigten den 
Ackerbau. Zu kampfen hatten sie 1626 mit einem aufruhrerischen 
Gouverneur, 1672 mit den Franzosen, 1766 mit den Eingeborenen, da 
ein malabarischer Prinz auf den Thron von Kandy gelangt war. Das 
„Juwel“ brachte keine Einnahmen mehr, sondern nur Ausgaben, wie 
eine hollandische Tulpe; und ais 1796 die britischen Truppen vor 
Colombo erschienen, erfolgte die Uebergabe ohne Kampf, da die 
Hollander ebenso gleichgiltig gegen die Behauptung waren, wie die 
Singhalesen erfreut iiber den Besitzwechsek

Holland war derzeit von der franzósischen Republik uberwaltigt, 
der hollandische Gouvemeur auf Ceylon ein Verrather.

Die englische Verwaltung der Insel seitens der ostindischen Ge
sellschaft war zunachst so gewaltsam und erpressend, dass 1797 ein 
blutiger Aufstand erfolgte, und die Krone das Regiment ubemahm. 
Aber der englische Gouverneur, Herr F. Nor tli, Earl of Guilford, 
nahm thatigen Antheil an einer Verschwórung des verratherischen 
Ministers Pitame Talawe zu Kandy gegen seinen jungen Kónig Singlia; 
und, ais ein Vorwand sich dargeboten, wurde Kandy besetzt, ein Tauge- 
nichts und bestrafter Betriiger auf den Thron gehoben, und naturlich 
eine englische Besatzung zu seinem Schutz dort gelassen. Doch nun 
verrieth der Verrather Pitame seinen Helfershelfer und liess 1803 die 
Englander sowie den Schatten-Kónig ermorden.

Die ganze Insel gerieth in Empórung. Kaum vermochten die 
Englander Colombo zu behaupten. Wegen des Krieges mit Frankreich 
konnten Verstarkungen aus Europa nicht gesendet werden. Die Rache 
blieb aufgeschoben.

Inzwischen entwickelte sich Kónig Singha zu einem blutgierigen 
Tyrannen; 1812 liess er, wegen Yerratherei, Pitame Talawe enthaupten 
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und 1814 wiithete er auf das grausamste gegen die Familie von dessen 
Neffen und Nachfolger, da auch dieser eine Verschwórung, wieder unter 

‘ Mitwissenschaft des englischen Gouverneurs, angezettelt. Ais der Kónig 
einigen einheimischen Kaufleuten, die gliicklicherweise britische Unter- 
thanen waren, Nasen, Ohren und Hande abhacken liess; hatte man eine 
Handhabe, um 1815 den Krieg zu erklaren und Kandy zu nehmen.

In der Audienzhalle des Kónigspalastes wurde von den Haupt- 
lingen das Kónigreich an die britische Krone iibertragen, unter der 
Bedingung, dass die heimische Religion geschutzt, Gerechtigkeit un- 
parteiisch geubt und — ihre eignen Vorrechte aufrecht erhalten wurden. 
Doch erfolgte bereits 1817 ein blutiger Aufstand und langdauernder 
Kleinkrieg, so dass die Englander schon daran dachten, das Bergland 
aufzugeben und an die Kiiste sich zuriickzuziehen. Aber, nachdem 
die Kandyer 10 000 Menschen eingebiisst, machten sie Frieden. Eine 
Militarstrasse in das Herz der Berge bis zur Hóhe von 6000 Fuss 
siclierte die Eroberung (1820). Seitdem herrscht Frieden im Lande.

Man kann es den Englandern nicht verargen, wenn sie die Fort- 
schritte riihmen, die Ceylon in den letzten Jahren gemacht.
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1815 750000 226 000 400000 546000 75000 3000 1000 3 0001 2)
1888 2 800 000 1 540 000 — 9 800000 4 500000 46 000 60000 —
1893 3000000 1 300000 

(Ausgabe 
desgl.)

4 850 000 ’) 9200 000 5 700 000 50 000 50000 8 000

1) Diese Zahl steht in Ferguson’s neuester Ausgabe, ist aber wohl „Zukunfts- 
niusik11. Denn auf der Kartę, die er seinem Werk beigegeben. steht deutlich 
zu lesen: Letzte Statistik: Bevólkerung 3100000. Flacheninhalt der Insel 
15 800 000 Acres. Bebautes Land 3 212 310 Acres. (Reis 700 000, Kokos 500 000, 
Kaffe 38 000, Thee 255 000, Cinchona 9000. Naturliche Weide 100000.) — An 
Kron-Land wurde verkauft (1860—1893) eine Million Acres fiir 2 Millionen £.

2) Einschliesslich der Geistlichkeit. Jetzt sind alle Religionen in Ceylon frei 
von Aufsicht und Unterstiitzung des Staates.

Gewiss, diese Zahlen fuhren eine beredte Sprache und zeugen von 
anerkennenswerthen Ergebnissen. Aber die drei letzten Posten fordem 
die Kritik heraus, sie sind auch heute noch zu gering.
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Nur ein Viertel der Kinder wird unterrichtet. Friiher hatte jeder 
Buddha-Tempel seine Schule.

Bezirkskrankenhauser habe ich im Innern der Insel gesehen, die 
einen ganz guten Eindruck machen; aber die darauf verwendeten 
Mittel sind unzureichend. (Es giebt 200 Krankenhauser, einscliliesslich 
der Arzneivertheilungsstatten; die Zahl der jahrlich behandelten Kranken 
betragt 200 000, aber zwei Drittheile davon sind unbedeutende Falle; 
es giebt 170 Colonial-Aerzte, einschliesslich der Assistenten, Impf- 
arzte u. dergl. Seit 1870 besteht auch eine Medicin - Schule, die 
90 Singhalesen das Recht zur Praxis ertheilt hat.)

Ein Wundarzt der Regierung, der aufopferungsvoll fast 25 Jahre 
im Innern gewirkt, (bei jetzt 500 £ Gehalt, von dem er die Halfte 
braucht, um seine Kinder in England1) zu erziehen,, sagte mir, dass 
er den Star nicht operiren konne, da ihm dazu weder Instrumente 
noch Arzneien geliefert werden.

1) Europaische Kinder sterben in Ceylon, bevor sie erwachsen sind.
2) Regierungsbeamte im Innern miissen allerdings die Landessprache erlernen. 

Pflanzer kónnen ohne einige Kenntniss der Tamil-Spraehe nicht wirthschaften.

Gerechtigkeit wird wohl geubt, aber mehr, um die englischen 
Pflanzer zu schiitzen, ais um die Singhalesen zu versóhnen. Die milde 
Haus-Sklaverei, die auf der Insel bestand, ist seit 1844 abgeschafft. 
Aber die englischen Beamten, welche von dem Volk bezahlt werden, 
schliessen jeden Einheimischen aus ihren Clubs aus. Und dabei 
spotten sie uber Kasten-Vorurtheile, die iibrigens im buddhisti
schen Ceylon nie so ausgepragt waren, wie im brahmanischen Indien. 
Ich war im Polizeigericht zu Kandy. Zuvorkommend gab man 
mir einen Platz am Tisch der Anwalte. Hoch uber uns thronte der 
englische Richter, ein schóner Jiingling mit glatt rasirtem Gesicht, 
miiden Mienen und leiser Flustersprache, — wie ein junger Proconsul. 
Ein Dolmetsch stand ihm zur Seite, denn auf Ceylon gilt nicht, wie 
im Kaiserreicli Indien, die Landessprache der Eingeborenen.1 2) Eine 
yerzweifelt weinende Frau wurde von dem Polizisten herbeigefuhrt. 
Einem Pflanzer waren zwanzig Kokosniisse gestohlen, die Frau in der 
Nahe des Thatortes von einem Polizisten beobachtet worden. Trotz 
ihres Leugnens wurde sie von dem Richter, der dabei kaum den 
Mund und die Augen óffnete, zu 10 Rupien Geldstrafe oder 3 Monaten 
Gefangniss yerurtheilt. Ich fragte den neben mir sitzenden singha- 
lesischen Anwalt, ob er von der Schuld der Angeklagten iiberzeugt 
sei. „Keineswegs“, erwiderte er, „aber die Pflanzer sollen geschutzt 
werden.** — „Kann sie nicht Berufung anmelden ?“ fragte ich. — „Oh 
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nein, dann miisste sie 50 Rupien Gerichtskosten hinterlegen und fur 
150 Rupien einen Anwalt am Obergericht zu Colombo annehmen. So 
viel Geld hat ihr ganzes Dorf nicht."

Der Mann war sehr betroffen, ais ich ihm von dem deutschen 
Armenrecht auf kostenlose Vertheidigung erzahlte.

Die gebildeten Singhalesen bevorzugen das Studium des Rechts. 
Einzelne haben es bis zum Oberrichter gebracht. Die Processsucht 
der Singhalesen ist sprichwórtlich. Die Zahl der Strafgefangenen 
betragt 2500, die meisten sitzen fur kleine Vergehen. Die Zahl aller 
Bestrafungen im Jahre 1891 war 20 000. (Nicht 1 Procent betraf 
Frauen.) Ein Straf-Gesetzbuch, nach dem fur Indien, ist 1885 ein
gefuhrt, ein burgerliches in Bearbeitung.

Ein Armen-Gesetz giebt es nicht auf Ceylon. Vielleicht ist 
es in diesem glucklichen Klima nicht nóthig. Sir Edward Creasy sah 
in London an einem Wintertage mehr Elend, ais in Ceylon wahrend 
eines neunjahrigen Aufenthaltes.

Ceylon ist, ais die Buddha-Lehre von den Brahmanen aus dem 
Festland von Indien ausgetrieben worden, die zweite Heimath dieser 
verbreitetsten Religion des Erdballs geworden. Birma, Siam und sogar 
China blicken mit Verehrung auf Ceylon; Birma, Siam und Cambodja 
senden alljahrlich Gesandtschaften mit Geschenken zu dem heiligen 
Tempel von Kandy.

Ais Buddha bezeichnen diese Ostasiaten solche Wesen, welche 
nach zahllosen Seelenwanderungen den hóchsten Grad von Reinheit 
erlangt haben. Ihre Vorschriften sind bana, das W ort; ihre Lehre 
dharma, die Wahrheit. Nach ihrem Tode gehen sie nicht in eine 
neue Lebensform iiber, sondern ein in das Nirwana, einen Zustand 
seliger Unbewusstheit, welchen die Buddhisten ais die Vollendung ewiger 
Gliickseligkeit ansehen. Buddhismus ist Tugendlehre ohne Gottheit.

24 Buddha waren vor Gautama, welcher der vierte in der 
jetzigen Kalpa oder Periode ist, und dessen Lehre 5000 Jahre 
dauern soli, bis ein neuer Buddha erscheinen wird.

Shaka Gautama Buddha, der 624 v. Chr. zu Kapilavastu (an der 
Grenze von Nepaul) geboren ward, 588 v. Chr. unter einem Bo-Baume 
im Walde von Urawela, dem jetzigen Buddha Gaya, die Vollendung 
erreichte, soli, bevor er im Alter von 80 Jahren verstorben ist, nicht 
weniger ais drei Mai die Insel Ceylon besucht haben. Der 
heilige Fussabdruck auf dem Adams-Pik wird noch heute von seinen 
Anhangern ais das Wunderzeugniss seines letzten Abschieds verehrt.
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Aber der Masse des ceylonischen Volkes war seine Lehre fremd, 
ais an seinem Todestage, 543 v. Chr., Wijayo, der Sohn eines 
Kleinfiirsten aus dem Gangesthal, mit einer Hand voll Begleiter 
auf Ceylon landete und, nachdem er die Tochter') eines einheimi- 
schen Hauptlings geheirathet, zum Kónig der Insel sich erhob und 
eine Dynastie begrundete. Die Einwohner der Insel werden in der 
alten Chronik der Singhalesen (Mahawanso) ais Y a k k h o oder 
Damonen und ais Naga oder Schlangen (Schlangen - Anbeter) be- 
schrieben.

Wijayo zog Kaufleute in das Land und befórderte den Ackerbau. 
Er nannte die Insel Sihala (Singhala, Lówensitz) nach seinem Gross- 
vater Singha. Dórfer wurden abgegrenzt, das Land in Felder und 
Garten getheilt und, nach der Chronik, schon 504 v. Chr. der grosse 
Teich zur Bewasserung der Reisfelder in der Nahe der neuen Haupt- 
stadt Anuradhapura angelegt. Aber erst 307 v. Chr. unter der Regie
rung des Konigs Tissa, wie Mahawanso mit dichterischer Begeisterung 
erzablt, kam Malindo, Sohn des Konigs Asoka von Magadha am Ganges, 
mit seiner Schwester Sanghamitta nach Ceylon und bekehrte das 
ganze Volk und den Fursten zu der heiligen Lehre des Buddha und 
wurde „die Leuchte, von der das Licht des Glaubens iiber das Land 
sich verbreitete.“ Tissa erbat vom Kónig Asoka einen Zweig des heiligen 
Bo-Baumes, unter dem Gautama Buddha die Vollendung gewonnen. 
Naturlich durfte der heilige Baum nicht verletzt werden; der Zweig 
lóste sich von selber ab und stieg wurzelnd in das goldne Gefass mit 
duftender Erde, ward nach Ceylon gebracht und im 18. Jahr der 
Regierung des Konigs Devenipiatissa, d. li. 288 v. Chr., zu Anuradhapura 
eingepflanzt, wo er heute noch bliiht und von allen Buddha-Glaubigen 
verehrt wird. i

Erst von dieser Zeit riihren die altesten Bauwerke her, dereń 
Reste bis auf unsre Tage gekommen sind:

1) Dagoba oder Reliąuien-Schreine. (Von datu Reliąuie, gobhan 
Schrein.) Das sind solide, ganz verschlossene und verputzte Ziegel- 
bauten von Glockenform, mit einem Aufsatz. Es giebt kleinere und 
gróssere; einige sind so gross, dass sie mit den Pyramiden von 
Gizeh verglichen werden kónnen. Im Innern bargen sie in einer 
kieinen Hóhle das kostbare Gefass mit dem Haar oder Knochen von 
Gautama.

2) W i li ar a oder Kloster fiir die Priester.

1) Seine Begegnung mit der Furstentochter hat sehr grosse Aehnlichkeit mit 
der des Odysseus und der Kirke.
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3) Chaitya oder Tempel, meist mit den Klóstern verbunden. In 
dem dunklen Hintergrund der Halle sitzt Gautama in lehrender Haltung 
oder er liegt in seliger Nirwana.

Aber ich eile zu der Geschichte des heiligen Zahnes. (Dhata 
datu zuerst, und jetzt dalada genannt.) Nachdem man Gautama’s 
sterbliche Reste zu Kusinara verbrannt, wurde sein aus den Flammen 
geretteter linker Hundszahn nach Dantapura,1) der Hauptstadt von 
Kalinga, gebracht und blieb dort 800 Jahre. Im Jahre 311 n. Chr. 
sandte der in einen zweifelhaften Kampf verwickelte Kónig von Kalinga 
den heiligen Zahn nach Ceylon. Eine Prinzessin barg ihn in ihrem 
Haupthaar und uberbrachte ihn persónlich. Grosse Feste wurden in 
Ceylon gefeiert, dereń Schilderung sowohl in Mahawanso erhalten ist 
ais auch in dem Reisebericht des Chinesen Fa-Hian, der kurze Zeit 
darauf nach Ceylon gepilgert.

1) Zahn-Stadt.

Zwischen 1303 und 1315 n. Chr. wurde der Zahn nach Siid- 
Indien zuruckgebracht durch einen Heerfuhrer, welcher Ceylon uberfiel 
und die damalige Hauptstadt Yapahoo pliinderte. Aber der nachste 
Kónig von Ceylon reiste persónlich nach Madura und lóste das 
Kleinod wieder ein, das mit anderen Kronschatzen nach der in den 
sicheren Bergen neu gegrfindeten Stadt Kandy geschafft wurde, in den 
Tempel Maligawa, den heiligsten der buddhistischen Weit.

Im Jahre 1560 fiel der Zahn mit andern Kostbarkeiten in die 
Hande der Portugiesen, bei der Eroberung von Jafha, wohin die Schatze 
wegen der Unruhen im Siiden der Insel gebracht worden waren. Der 
Zahn war in Gold gefasst und nach der (wohl irrthumlichen) Ansicht 
der Portugiesen der eines Affen. Der Kónig von Pegu, welcher ge- 
wohnt war, alljahrlich dem Tempel des heiligen Zahnes durch eine 
Gesandtschaft und durch Geschenke seine Ehrfurcht zu erweisen, 
sandte sofort nach Goa und bot fur die Reliąuie 400 000 Cruzados. 
Die Officiere wollten gem das Anerbieten annehmen, aber der Erz- 
bischof mit der Inąuisition und der Geistlichkeit widersetzte sich auf 
das heftigste, zerstampfte den Zahn, verbrannte das Pulver zu Asche 
und zerstreute diese uber die See. Alle Anwesenden klatschten Beifall; 
gewaltig war aber der Aerger der Portugiesen, ais bald danach (1566) 
zwei heilige Zahne an Stelle des einen auftauchten, der eine in Pegu, 
der andere in Kandy. Jeder von beiden wurde fiir den echten erklart, 
die Portugiesen hatten einen nachgemachten erhalten. Der jetzt in 
Kandy verehrte ist offenbar 1566 angefertigt, ein Stiick vergilbten 
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Elfenbeins von 2 Zoll Lange und fast einem Zoll Dicke und ahnelt 
in der Gestalt mehr dem Zahn eines Krokodils, ais dem eines Menschen. 
Aber manche Hindu-Gotter (Wischnu und Kali), mit denen die Kandyer 
unter ihren fruheren Kónigen bekannt geworden, werden mit derartig 
hervorragenden Z.ahnen dargestellt.

In dieser asiatischen Geschichte kónnen wir Europaer uns spiegeln. 
1815 wurde der Zahn wieder dem Tempel von Kandy uberwiesen; 

und da die Aufstandischen damach trachteten, sich seiner zu bemach- 
tigen, 1818—1847 von der Colonialregierung uberwacht, dann auf 
Befehl der englischen Regierung den Priestern uberliefert.

Ein breiter Platz mit hubschen Wegen und Gartenanlagen trennt 
das Gasthaus von dem Tempel des heiligen Zahnes. Die Ge- 
baude von Kandy erfreuen sich keineswegs eines hohen Alters, wegen 
der haufigen Zerstórungen, welche die Stadt erlitten. Der Tempel muss 
sogar, wenn ich die Abbildung von Tennent aus der Mitte unsres 
Jahrhunderts mit dem jetzigen Zustand yergleiche, noch in der letzten 
Zeit ausgebessert worden sein. Das Gebaude ist nicht gross und be- 
steht aus einem zweistóckigen Hauptflugel mit Bogenhallen und einem 
dicken, niedrigen Thurm mit achteckigem, saulengetragenem Dach. Das 
fast europaische Aussehen des Thurmes (sowie auch einzelner Theile 
des ehemaligen Kónigspalastes) ist leicht zu erklaren aus der Angabe 
des hollandischen Admirals, der 1602 Kandy besucht, dass namlich 
der Kónig Whimala Dharma um 1600 seinen Palast und verschiedene 
Pagoden von kriegsgefangenen Portugiesen hatte erbauen lassen.

Eine niedrige, zinnengekronte, durchbrochen gearbeitete Mauer, 
welche alter aussieht, umgiebt den Tempel. Den Zugang bildet ein 
ebenfalls alterthumliches Steinthor, das gleichzeitig ais Brucke iiber 
einen Graben dient und eingemeisselte Elephanten und andere Dar- 
stellungen enthalt. Aber, so beąuem der Zugang, der Eintritt wird 
uns nicht leicht gemacht. Eine Rotte unverschamter Bettler lagert 
hier, die ihre Gebrechen nicht bios in gebrochenem Englisch ausrufen, 
sondern auch handgreiflich vorweisen. Gem giebt man wolil Jedem 
sein Scherflein und bedenkt naturlich zuerst den Blinden. Da er mir 
aber erklarte, dass sein Gebtihrensatz hoher sei, so drelite ich ihm 
den Riicken zu und liess auch fernerhin auf den Spazierwegen seinen 
lauten Ruf „der blinde Mann“ ganz ungehórt verschallen. *)

In der Yorhalle des Tempels ist ein fortlaufender Fries, welcher 

1) Blinde Bettler giebt es naturlich auch auf Ceylon, wie allenthalben. Aber 
im Ganzen fand ich den Zustand der Augen sehr gut auf dieser heissen Insel. Die
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die grassliclisten Hóllenstrafen in recht mittelmassiger Malerei darstellt. 
Jlaturlich, die starkste Haufung der schlimmsten Strafen, die im Zer- 
sagen, Zerhacken, Zermalmen u. s. w. bestehen, trifft denjenigen, welcher 
gegen einen heiligen Priester des Buddha gefrevelt.

Die Bauwerke machen keinen sonderlicben Eindruck. Eine frei- 
stehende Kapelle in dem Tempelhof war rings herum mit offenbar 
ganz neuen Kalkmalereien geschmuckt, welche den Thierkreis nach 
asiatischer Art darstellen sowie Geschichtsbilder in mythischer Auf- 
fassung. Der eigentliche Tempel war geschlossen und blieb es auch, 
trotzdem ich den Priestern ein Geschenk bot. Obwohl es vielfacli ge- 
druckt ist, so glaube ich doch nicht, dass sie fur 5 Rupien Jedem 
den heiligen Zahn zeigen.

Aber offen ist der Tempel Morgens ganz friih und Abends um 
den Sonnenuntergang, wenn die heilige Musik der Flóten, Trommeln 
und Muschelhbrner erschallt und die Glaubigen zur Verehrung ruft. 
Natiirlich war ich zur Stelle, und will nicht yerhehlen, dass die feier- 
lichen Gebrauche auf empfangliche Gemuther Eindruck machen kónnen. 
Eine Flucht von Zimmem ist offen. Lampen brennen hier und da, um 
das geheimnissvolle Dunkel mehr zu zeigen, ais aufzuhellen. Weihrauch 
duftet, Musik ertónt, Knaben und Madchen hangen Jedem Blumen- 
Ketten um, die nachher dem Heiligen geopfert werden. Es sind haupt- 
sachlich die Bliithen der Plumiera (Singhal. Alaria, von den Englandern 
Tempelbaum genannt), des Jaśmin und des wohlriechenden Oleander,') 
welche diesem Zwecke dienen.

Zahlreiche Verehrer und Verehrerinnen sind anwesend. Vorhiinge 
werden von Buddha-Bildsaulen fortgehoben, auch von dem glocken- 
ahnlichen, goldenen, edelsteingeschmuckten Schrein, der immer kleinere 
Goldschreine und schliesslich in einer goldnen Lotosblume das Heilig- 
thum dem Blicke der weltlichen Beschauer verbirgt.

In einem, von niedriger Mauer umgebenen, von hohen Kokos- 
palmen und dichtblattrigen Baumen beschatteten Park, gegenuber dem 
Tempel, stelien mehrere niedrige weissgetiinchte Dagoba, dereń eine 
den hochheiligen Schulterknochen Buddha’s eingemauert enthalten soli, 
sowie idyllisch gelegene Priesterwohnungen.

Kandy hat eine reizende Lagę an dem Ufer eines statt- 
lichen See’s, den der letzte Kbnig 1807 ausgraben und mit einer 

agyptische Augenentziindung, die in Calcutta und besonders in Bombay gar nicht so 
seiten vorkommt, ist in Ceylon fast unbekannt; ein neuer Beweis zu den vielen an- 
deren, dass Hitze und grelles Sonnenlicht nicht die Ursache der Krankheit darstellen.

1) Nerium odoruin.
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niedrigen, zinnentragenden Umfassung versehen liess, wahrend von 
allen Seiten gut bewachsene Hiigel, von 500—600 Fuss Hohe, das 
lebhaft grfine Thal einschliessen. Jetzt fiihrt ein wohlgepfiegter, ubey 
5 Kilometer langer Weg rings um den See, geschmiickt mit pracht- 
vollen Kohl-Palmen und mit einem Park von Rosenbaumem

An dem Ufer des See’s steht eine offentliche Buchersammlung 
fur die wissensdurstigen Singhalesen. Von einem Regenguss uber- 
rascht, trat ich in ein kleines Haus und war erstaunt, in dem jungen 
Besitzer einen gebildeten Mann zu finden, der, in Colombo erzogen, 
hier in massiger Wohlhabenheit lebt und keinen grósseren Wunsch zu 
haben schien, ais einmal eine Reise nach Europa zu unternehmen. 
Auf den Abhangen von den Hiigeln zum See liegen die Hauser der 
Wohlhabenden, namentlich der Theepflanzer; auch das von einem 
Deutschen verwaltete kleine Gasthaus (Villa Florence), von dem ich 
vorher nichts erfahren.

Neben dem Tempel steht das Landhaus des Gouverneurs und die 
Wohnungen einiger anderen Wurdentrager, dicht dabei sind die spar- 
lichen Reste des alten Kónigspalastes zu finden. Nachdem 
die Mauern beseitigt, die Graben ausgefiillt, neue Gebaude auf dem 
Platz der Ruinen errichtet sind, kann man aus dem blossen Anblick 
keine Vorstellung von dem alten Herrschersitze gewinnen. Das einzige 
Gebaude, das der Zerstorung entgangen, ist die Empfangshalle, ein ge- 
raumiger Saal, getragen von reich geschnitzten Teakliolzsaulen. Wo eine 
morsche Saule durch eine neue ersetzt worden, erkennt man den Ver- 
fall der einheimischen Kunst.

Hier pflegte einst der unumschrankte Herrscher Nachts auf einem 
hohen, dunklen Yerschlag zu thronen, wahrend die Seitenwande des 
mit Wachsfackeln erleuchteten Saales von den Reihen der kauernden 
Hoflinge eingenommen wurden; auf allen Vieren und wirklich „den 
Staub des Erdbodens leckend“ mussten seine Minister und, wer sonst 
zugelassen war, zum Throne kriechen. Jetzt steht die Halle leer; sie 
wird ais Bezirksgericht verwendet.

Wenige Schritte vom Hotel, und wir sind in der Stadt der 
Eingeborenen. Die ganzen Vorderseiten der niedrigen Hauser in 
der Hauptstrasse sind von Laden eingenommen, wo die iiblichen Lebens- 
und Genussmittel, von denen ich schon gesprochen, und die einfachen 
Geratlischaften feilgeboten werden. Hier und da giebt es auch Lager 
von Gross-Kaufleuten in Reis, Tabak, Arecaniissen u. dgl. Die Leichtig- 
keit, mit der Bettler erhalten, was sie wiinschen und brauchen, 
macht uns erklarlich, weshalb die Regierung so gut wie nichts fur 
die Armen-Pflege ausgiebt.
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Die grossen, tellerfórmigen Hutę der Kandy -Hauptlinge, wie sie 
'* auf alteren Abbildungen, neueren Lichtbildem und auch auf den lebens- 

grossen, bemalten Thonfiguren im Museum zu Colombo sich finden, ver- 
mochte ich in den Strassen von Kandy nicht zu entdecken.

Mit dem Einspanner, der allerdings hier in den Bergen etwas 
theurer ist, ais in den Strassen von Colombo, fahre ich iiber Lady 
Horton’s und Lady Mc. Carty’s Spazierweg, der um die Hiigel sich 
windet und an dereń steil abfallender Ostseite einen wunderbaren Blick 
iiber das Thal und das felsige Bett des Mahaweli-Ganga’) gewahrt. 
Es ist dies der grósste Fluss der Insel, seine Lange misst 270 Kilo
meter, sein Gebiet umfasst ein Sechstel des Flacheninhalts von Ceylon; 
er entspringt in einem Thal zwischen Peduru und dem nachsten Riicken 
des Adams-Pik-Stockes, fliesst erst nordwarts, dann óstlich umbiegend 
in einem Bogen um die Stadt Kandy herum, hierauf wieder nordwarts, 
um schliesslich bei Trinkomale zu miinden.

Auf diesen Spazierfahrten zeigt sich auch gelegentlich ein gutes 
Stiick jungfraulichen Buschwaldes (Dschungel): undurch- 
dringliches Gebiisch, jeder Baum durch Schlinggewachse in eine 
Laube verwandelt, Alles griin und blumig von unten bis oben.

Am nachsten Nachmittag fuhr ich nach Askyra, auf guter 
Strasse und iiber eine ordentliche, eiserne Gitterbriicke, die den Maha- 
weli iiberspannt und, wie die meisten Briicken im Innern, von den 
englischen Pionier - Soldaten erbaut worden ist. Briickenzoll ist zu 
zahlen. Sehenswiirdigkeiten sind die Bildsaule des schlafenden Buddha 
und — Arbeitselephanten. Ich sah am Flussufer ein machtiges Thier, 
das auf Befehl seines Lenkers die bekannten Kunststiicke machte. Aber 
der Mann war mit dem Trinkgeld von 50 Cents nicht zufrieden, indem 
er behauptete, dass sein Thier 500 £ werth sei.

Da dieser Ort gerade durch seine Arbeitselephanten beriihmt ist, 
wollte ich mehr daVon sehen und fuhr weiter iiber die Briicke zu 
einem Dorf, spahte allenthalben umher, fragte Englander, die iiber- 
haupt keine Antwort gaben, fragte Einheimische, die, gut gekleidet, 
die Vermuthung, dass sie englisch verstanden, erregten. Einer von 
diesen antwortete auch und war kliiger und witziger, ais wir stolzen 
Europaer voraussetzen, wie ich das schon ófter bei Morgenlandern ge- 
funden. „Arbeitselephanten sind hier nicht zu treffen, aber dort druhen 
am Ufer des Flusses ist einer.** — „Den habe ich gesehen; der macht 
nicht viel; das habe ich in meiner Heimath schon besser gesehen.** — 
„Wenn du zu Hause so viele und so gute Elephanten sehen kannst,

1) Maha-vali = grosse Linie. 
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weshalb reisest du so weit uber das Meer und kommst nach Askyra, 
um Elephanten zu besichtigen ?“

Uebrigens sah ich am nachsten Tage auf der Strasse einen mach- 
tigen Elephanten, der einen gewaltigen Balken spielend zog, wie ein 
Kind seinen Puppenwagen.

Der schbnste Ausflug von Kandy geht nach Peradenia. Eine 
Zweiglinie der Eisenbahn fuhrt dorthin; aber es gehórt die ganze 
Thorheit und unangebrachte Sparsamkeit eines „Wegweisers fiir Reise- 
Gesellschaften“ dazu, um sie fur den Besuch des Gartens zu empfehlen, 
der meilenweit sich erstreckt und hier, in den Tropen, nicht zu Fuss, 
sondern nur im Wagen besichtigt werden kann. Ich fahre also in 
meinem Einspanner des Morgens fruh sudwarts die schóne Strasse, 
welche eigentlich eine zusammenhangende Vorstadt bildet. Jedes der 
niedrigen, vorn mit Holzsaulen und Schattendach versehenen Hauschen 
besitzt einen hiibschen Garten mit Palmen und Brotfruchtbaumen. 
Gruppen von Eingeborenen kommen mir entgegen, die den Markt von 
Kandy mit frischen Frfichten und Lebensmitteln versorgen.

Pira-deniya, nahe dem Mahaweli Ganga, wurde 1371 n. Chr. zum 
Herrschersitz des Kónigs Wikram Bahu III. erkoren; doch ist keine 
Spur von dessen Bauten geblieben. Auch von den Zuckerrohrpflanzungen, 
welche, nach dem Vorgang der Hollander, hierselbst im ersten Drittel 
unsres Jahrhunderts von den Englandern angelegt wurden, ist nicht 
viel mehr zu sehen, da sie nicht recht einschlugen; das Rohr wuchs 
zwar reichlich, blieb aber wassrig und zuckerarm. Wohl aber liegt 
hier eine grosse Thee-Factorei, die ich, nach murrischer Gewahrung 
seitens des Besitzers, eines alten, diirren, einsilbigen Schotten, in 
Augenschein nahm.

Allerdings gestehe ich gern, dass die Maschinen zum Trocknen 
und Sichten der wiirzigen Bliitter mehr Zutrauen einflbssen, ais die 
Handarbeit, die ich in Japan gesehen, woselbst zu den unter freiem 
Himmel auf dem Boden zum Trocknen ausgebreiteten Theeblattern 
Huhner und andre Vógel unbehinderten Zutritt hatten.

An der Einfahrt zum botanischen Garten von Peradenia em- 
pfing mich freundlichst ein singhalesischer Gehilfe des abwesenden 
Leiters, Herrn Dr. Trimen; nahm in meinem Wagen Platz, zeigte 
die wichtigsten Sehenswurdigkeiten, indem wir hier und da ausstiegen 
und eine Strecke zu Fuss gingen, und erklarte mir in verstandlichein 
Englisch die Wunder der Pflanzenwelt.

Gleich am Eingang ist ein herrlicher Gang von indischen Gummi- 
Baumen (Ficus elastica), die bis 100 Fuss in die Lfifte sich erlieben 
und gewaltige Kronen von 50 — 60 Fuss Durchmesser ausbreiten, 

Hirschberg, Reise um die Erde. 19
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wahrend ihre machtigen Wurzeln ebensoweit, wie der Stamm empor-

* steigt, schlangengleich iiber den Erdboden fortkriechen, hier und da 
durch eine saulenartige, naturliche Stutze mit den niedrigeren Zweigen 
verbunden.

Gleich darauf folgt eine wunderbare Gruppe von Palm en, die 
kaum ihres Gleichen findet an Schonheit und Mannigfaltigkeit. Alle 
auf der Insel einheimischen Palmenarten sind hier vereinigt. 
(Uebrigens sind es doch nur 12 von den 600 Palmen-Arten, welche 
der Wissenschaft um die Mitte unsres Jahrhunderts bekannt waren; 
jetzt ist die Gesammtzahl auf nahezu 1000 gestiegen.)

1) Da ist die schlanke Kokospalme (Cocos nucifera), dereń 
walzenfórmiger, nur 2 Fuss dicker Stamm in anmuthiger Biegung bis 
100 Fuss hoch in die Luft steigt, gekrónt mit einem Buschel von 
18 — 20 Fuss langen Fiederblattern, unter dereń Ansatz ein dicht- 
gedrangter Haufen von Kokos-Niissen in allen Stufen des Wachsthums 
und der Reife prangt.

2) Die kerzengrade und diinne Areca-Palm'e (Areca catechu), 
die bis iiber 40 und 50 Fuss emporsteigt, mit einem Buschel abge- 
stutzter Fiederblatter, — ein Pfeil vom Himmel geschossen, nach dem 
Wort der Hindu-Dichter.

3) Die Fach er- oder Palmyra1) -Palmę (Borassus flabelli- 
formis) wird bis 90 Fuss hoch und 2 Fuss dick und hat eine pracht- 
volle Krone bis 9 Fuss langer, facherformiger Blatter.

4) Die Zucker-Palme oder Kitul (Caryota urens).
5) Die herrlichste aller Palmen ist die T a 1 i p o t oder Schatten- 

palme (Corypha umbraculifera), dereń gerader Stamm 70 und selbst 
100 Fuss ansteigt, und dereń majestatische Krone aus herabhangenden, 
facherfórmigen Blattern von 16 Fuss Durchmesser besteht. 30 bis 
40 Jahre wiichst die Palmę und sammelt Krafte, um dann plótzlich 
einmai aufzubluhen: ein ungeheurer, 20 und selbst 40 Fuss hoher 
Bliithenstamm scliiesst empor; aber nachdem sie tausende von neuen 
Keimen ausgestreut, ist ihre Kraft erschópft, ihr Leben erstirbt. Einen 
bliihenden Baum habe ich leider nicht zu Gesicht bekommen.

6) Die Palmę des Reisenden'1 2) (Urania speciosa), gehórt gar nicht 
zu dem Palmengeschlecht, aber zu den schónsten Gewiichsen der Erde; 
die Gesammtlieit der machtigen langgestielten Blatter, dereń Wurzeln 

1) Von den Englandem so genannt, bei den Einheimischen heisst sie Tal Gaha.
2) So genannt, weil die Blatter erfrischenden Saft enthalten fiir den miiden 

Wandrer.
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kunstvoll verflochten sind, stellt einen einzigen ungeheuren Riesen- 
facher dar.

Von den ftemden Palm en, die hier angepflanzt sind, will ich 
schweigen und nur beilaufig eines herrlichen Ganges von Kónigspalmen 
(Oreodoxa, aus der Havannah) gedenken; aber vielleicht ist es an- 
gebracht, ein paar Worte zu sagen uber die Bedeutung, welche die 
Palm en fiir Ceylon besitzen.

Die Kokospalme scheint in Sudindien einheimisch zu sein, sie 
ist aber auch uber die tropischen Gegenden von Amerika und Afrika 
verbreitet. Es giebt kein Land der Erde, wo die Kokospalme besser 
gedeiht, ais auf Ceylon, namentlich in der Siidwestgegend der Insel, 
dem Haupt-Wohnsitz der Singhalesen. Sie liefert fast alle Lebens- 
bediirfnisse und nahrt einen grossen Theil der Bevólkerung. Die 
Rinden-Fasern der Kokosnuss werden verarbeitet zu Garn, Matten, 
Stricken, Schiffstauen; Kleidungsstucke, Biirsten, Hiite, Matratzen werden 
daraus bereitet. Der weisse Kern der Nuss liefert Nahrung, die Milch 
in der Hóhlung ein Getrank. Nach Mahawanso hat Dutugaimunu (161 
v. Chr.) die Milch der Kokosnuss fur den Cement der Ruanwelle- 
Dagoba verwendet: das ist das alteste Zeugniss uber die Anwesenheit 
der Kokospalme auf Ceylon. Aus dem Kern wird Oel gepresst, und 
dieses zum Salben, fur Seifen und in Lampen benutzt; der Riickstand 
zu Viehfutter. Die gewóhnlichen Oelpressen der Eingeborenen, die 
ich zu Colombo sah, werden von Ochsen bewegt; es giebt dereń 2000 
auf der Insel. Die der Europaer, z. B. des Herrn Freudenberg, wer
den mit Dampfkraft betrieben; aber auch einzelne wohlhabende Ein- 
geborene haben schon Dampfmaschinen angeschafft. Die getrockneten 
Kerne (Copra) werden auch zum Zweck der Oelgewinnung nach Europa 
ausgefuhrt. Zu Schmarda’s Zeit (1854) galten 1000 Copra 40 Scliilling; 
1000 Niisse 60. Die harte Schale der Nuss wird zu Lóffeln, Bechern, 
Lampen verarbeitet, aus dem Abfall feines Kohlenpulver gewonnen. 
Palmwein erhalt man auch von der Kokospalme und bereitet daraus 
Arrak, Essig und Zucker. Die Blatter dienen zum Decken der Hiitten, 
zum Flechten von Matten, Kórben und Hiiten, die Stengel zu Staben 
und Zaunen; das Holz zum Bau von Móbeln und Hausem, von Boten 
und Flóssen. Die Singhalesen ruhmen begeistert die hundert nutz- 
lichen Anwendungen der Kokospalme; nach dem Volksglauben 
muss sie hinsiechen, wenn sie nicht im Bereich der menschlichen 
Stimme wachst. Das ist auch ganz richtig, da sie sorgsame Pflege er- 
fordert. Sie gedeiht am besten in der Nahe der Meereskiiste, auch noch 
bis zur Hohe von etwa 2000 Fuss, und wird neuerdings sorgfaltig in 
den neubewasserten Gebieten, z. B. in Anuradhapura, angepflanzt. Die 

19*
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Friichte reifen in Ceylon zu jeder Jahreszeit. Jeder tragende Baum 
'* liefert jahrlich 80 bis 100 Niisse (8 bis 10 Quart'> Oel) und bringt etwa 

einen Thaler jahrlich, wie mir Herr Freudenberg mittheilte. Absatz 
der Erzeugnisse ist immer móglich. Nach Tennents Berechnung waren 
1860 an 20 Millionen Kokospalmbaume auf Ceylon vorhanden, jetzt 
diirften es 30 Millionen sein.1 2) Mit Kokospalmen sind auf Ceylon 
500 000 Acres (oder 200 000 ha) bepflanzt, die aber, mit Ausnahme 
von 30 000, den Eingeborenen gehóren. 500 Millionen Kokosniisse 
werden jahrlich auf Ceylon geerntet. (Daraus folgt, dass bei weitem 
nicht alle Baume den vollen Ertrag an Niissen bringen.)

1) 1 Quart = 1,145 Liter.
2) Nicht 40, wie Hackel schon 1882 angegeben.

Was fur den Siiden Ceylons die Kokos-, ist fur den Norden 
die Palmyra-Palme. 40 000 Acres sind mit letzterer bepflanzt und 
liefern 70 Millionen Nusse, die bedeutend kleiner sind, ais die der Kokos- 
palme. Beide Palm-Arten tragen Friichte yom 8. bis 12. Jahre an und 
sollen 150 bis 300 Jahre alt werden. Die Palmyrapalme liefert 
ein Viertel der Lebensbediirfnisse fur die Bewohner der 
Nordprovinzen Ceylons. In einem Tamil-Gedicht werden 800 Nutz- 
anwendungen des prachtvollen Baumes beschrieben.

Die Friichte geben Nahrung und Oel, der Saft Palmwein und 
Zucker, der Stamm Bauholz, die Blatter Bedachung, Sonnenschirme, 
kleine Zelte, Zaune, Matten, Korbę, Hutę, Facher und Schreibpapier 
fur die Schriften der Singhalesen.

Zu diesem Zwecke werden die jungen Palmblatter glatt und 
geschmeidig gemacht, in Streifen (ola) von 2 — 3 Zoll Breite und 
1—3 Euss Lange geschnitten, mit zwei Lochem durchbohrt, auf einen 
Faden gezogen und zwischen zwei Holzdeckeln aufgehoben. (Ich sah 
in Kandy ganz kleine Palm-Bucher, angeblich heiligen Inhalts, die 
nicht grósser waren, ais die Flachę meiner Hand.) Geschrieben wird 
mit eisernem Griffel; die Furchen der Schrift werden mit einer Auf- 
schwemmung von Kohlenpulver in wohlriechendem Oel sichtbar, gleich- 
zeitig die Blatter dadurch haltbar gemacht, da der Geruch die Ameisen 
abschreckt. Die heiligen Bucher der Singhalesen sind in Pali ge
schrieben, die rein wissenschaftlichen (iiber Steni-, Rechnen-, Heil- 
Kunde) in Sanskrit, die schón-wissenschaftlichen, welche hauptsachlich 
der neueren Zeit angehbren, in Elu, das von dem gesprochenen Singha- 
lesisch mehr im Styl ais im Bau abweicht.

Das Alphabet stammt aus dem Altindischen. Fast alle singha- 
lesischen Bucher sind in Yersen abgefasst.
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Von den heiligen enthalt Pithakattyan die Lehre der Buddhisten in 
592 000 Stanzen, Atthakatha die Erlauterung in 361 500; am belieb- 
testen sind daraus Buddha’s Reden. (Pansiya-panas-jataka-potu, wórtlich 
die 550 Wiedergehurten.) Diese Reden sind in’s Singhalesische uber- 
setzt und fullen 2000 Palmblatter von 29 Zoll Lange mit je neun Zeilen.

Das feinste Schreibpapier wird von dem Blatt der Ta lip o t- 
Palme gewonnen.

Die Zucker-Palme liefert auch Sago. Ein tuchtiger Baum 
giebt in 24 Stunden 100 Pinten *) Palmwein. 30 000 Acres sind auf 
Ceylon mit dieser Palmę bepflanzt.

Die Nuss derAreca-Palme hat einen weissen, rothgeaderten 
Kern, welcher Fett, Emulsin, Zucker, Gerbsaure und einen rothen 
Farbstoff enthalt. Ein Stiickchen der Nuss wird in ein griines Blatt 
des B e t e 1 - Pfeffers (piper betel), das an der Innenseite mit Kalk-Brei 
bestrichen ist, eingeschlagen, und dieser Bissen gekaut. Hundert 
Millionen Menschen sind diesem Genussmittel ergeben, das die Zahne 
Schwarz, das Zahnfleisch und den Speichel roth farbt, aber die Esslust 
anregt und die Verdauung und Ernahrung dieser reis-essenden V61ker 
befórdert. Singhalesen und Hindu vergessen eher Speise und Trank, 
ais Betel-kauen. Mann und Frau, Jung und Alt huldigen diesem 
Brauch. Jeder Singhalese hat seine Betel-Btichse bei sich, die in 
ihrer grósseren Abtheilung Areca-Nuss und Betel-Blatter, in der kleineren 
etwas (calcinirten Muschel-) Kalk — chunam — enthalt. Ais ich im 
Postwagen den ganzen Tag neben dem Kutscher sass, lemte ich diese 
Geheimnisse geniigend kennen. Die Betel-Buchsen der Reichen sind 
wahre Kunstwerke; solche sieht man auch im Museum zu Colombo. Ma- 
hawanso erwahnt, dass schon im 5. Jahrhundert v. Chr. Betel-Blatter 
das Geschenk darstellten, welches eine Prinzessin ihrem Verehrer zu 
senden pflegte; und dass Dutugaimunu (161 v. Chr.) den Arbeitern seiner 
Dagoba die fiinf Wiirzen zum Kauen spendete. Die Frau eines singha- 
lesischen Ministers schickte ihrem Gatten Betel ohne Kalk, in der 
sicheren Erwartung, er wiirde sofort nach Hause kommen, um das 
Vergessene zu holen, und so — dem geplanten Mordanschlag entrinnen. 
Schon die Portugiesen fiihrten aus Ceylon Areca-Niisse aus gegen den 
Reis, der von Siidindien eingefuhrt werden musste; die Hollander 
jahrlich 35 000 Centner, unter Monopol. Jetzt werden jahrlich aus 
Ceylon 100 000 Centner ausgefuhrt im Werthe von ebensoviel Pfund 
Sterling. Viel wird im Lande verbraucht. 65 000 Acres sind auf 
Ceylon mit Areca-Palmen bepflanzt.

1) Zu 0,9 Liter.
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Fiir uns Nordlander ist einmal die Palmę der eigentliche Baum 
des heissen Siidens, ja der Kónig aller Baume, da unsre schwarmerische 
Einbildungskraft das Fremde und Feme leicht zu uberschatzen pflegt. 
Aber wer die Tropen wirklich besuchen konnte, findet dort noch an- 
dere Pflanzenwunder, die den Blick nicht minder fesseln. Da 
ist das undurchdringliche griine Dickicht des Riesen-Bambus. Es 
ist nur ein Gras, aber was fur eines? An 100 schlanke, walzenfórmige 
Stamme, jeder 1—2 Fuss dick, ganz dicht an einander gedrangt, weil 
aus gemeinsamer Kriechwurzel entsprossen, schiessen grade empor bis 
zu 100 Fuss Hóhe, — bis zu 60 Fuss ohne Verzweigung; dann aber 
breiten sie sich aus in den griinen Riesenbuschel der zartgefiederten 
Blatter, der eine Kreisflache von 100 Fuss Durchmesser beschattet.

Von den tropischen Farnbaumen werde ich bald, bei andrer 
Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen haben. Gewiirznelken-, Muskat- 
nuss-, Brotfrucht-Baume und tausend andre kostbare und niitzliche 
Pflanzen decken den griinen Rasen, alles wohl gepflegt, geordnet, be- 
zeichnet. Denn der Pflege der tropischen Nutzgewachse wird grosse 
Sorgfalt zugewendet; Samen, Friichte, Ableger werden an Gartner und 
Pflanzer vertheilt, und Versuche iiber Anbau und Einbiirgerung ange- 
stellt. Auch die Schlinggewachse der Tropen, zum Theil mit herrlichen 
Bluthen und sogar ein Stiick „Urwałd“ kann man hier bewundern; nicht 
minder Orchideen und alle Blumen des Siidens.

Es ist schwer zu sagen, worin fiir uns der Zauber der tropischen 
Vegetation liegt. Schmarda, ein feiner Naturbeobachter, stellte fiinf 
Punkte zusammen: die massenhafte Entwicklung des Laubes, die grosse 
Mannigfaltigkeit in der Form, der Mangel geselliger Baume, das kraftige 
Grim und die hellen Lichtreflexe der glatten, spiegelnden Flachen.

150 Acres oder 60 Hektaren bedeckt der Garten, der parkartig 
gehalten und an drei Seiten von der Kriimmung des Mahaweli-Flusses 
umgeben ist. Seit 1830 besteht der botanische Garten zu Peradenia, 
nachdem ein solcher zuerst 1799 bei Colombo gegriindet worden. Das 
Museum und das Denkmal fiir Dr. Gardn er verdienen besichtigt zu 
werden. Nach seiner Schatzung diirfte Ceylon 5000 Arten von Gefass- 
pflanzen besitzen, also mehr ais ganz Deutschland. Dr. Thwaites, 
der vorletzte Director des Gartens, hat 1864 eine Flora von Ceylon 
herausgegeben, in welcher 3000 verschiedene Arten von Gefasspflanzen 
beschrieben sind. Der jetzige Leiter des Garten, Dr. Trimen, hat 
einen Catalog der Pflanzen des Gartens veróffentlicht; mit einer voll- 
standigen Beschreibung ist er noch beschaftigt.

Merkwiirdig scheint nur, dass von dieser ausgezeichneten Gelegen
heit zu botanischem Studium, welche der Garten zu Peradenia liefert, 
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kein geniigender Gebrauch gemacht wird. Ich fand daselbst keinen 
Studenten, keinen jungen Forscher. Und doch eignet er sich zu einer 
botanischen Station, gradeso wie der blaue Golf von Neapel zu 
einer zoologischen, welche daselbst durch die Thatkraft unsres Lands- 
manns Prof. Dohrn in’s Leben gerufen worden. Dies ist ubrigens schon 
von einem auf diesem Gebiet maassgebenden Forscher, von Professor 
Hackel, hervorgehoben worden. Aber neben dem Forschen miisste 
auch das Lehren betrieben und hierselbst eine landwirthschaft- 
liche Hochschule nach deutschem Muster, wenngleich wohl mit 
geringeren Anspruchen, gegriindet werden, wo die schwierigen Aufgaben 
der Thee-, Kaffe-, Cacao-Pflanzung wissenschaftlich erlautert und 
dargelegt werden konnten. Praktisch kann man die tropischePflanzung 
nirgends in der Weit besser erlernen, ais auf Ceylon.

Brief aus Kandy, 11. November 1892.

Das Paradies war hier, wo jetzt ich weile.
Das glauben Hindu und Buddhisten, 
Mohammedaner, Juden, Christen, 
Und schrieben davon manche Zeile.

Gar vieles stimmt, wenn ich es recht bedenke:
Des Himmels Pracht, der Erde iipp’ge Fiille,
Des Paradieses Feig’ in gelber Hiille;
Miihlos erwirbt man der Natur Geschenke.

Auch Schlangen sah ich hier. Was soli ich reden? 
Ich glaub’, ich bin mit einem Fuss im Paradiese, 
Und trotz’ dem Engel, der mich d’raus verwiese. 
Und doch ist’s falsch. Es fehlt — das Weib in Eden.

Nu war a Eliya.
Sonntag, den 13. November, Vormittags 10h 45', fuhr ich mit 

der Eisenbahn1) sudwarts und bergauf nach Nanu-Oya, 53 eng- 
lische Meilen in 5 */4 Stunden, und von da im Postwagen1 2) nach 
Nu w ar a Eliya, 5 englische Meilen in 1 Stunde.

1) Fahrpreis erster Classe 6 Rupien 57 Cts., fiir Hin- und Riickfahrt 10 Rupien.
2) Fahrpreis 2 Eupien; fiir das Gepack, das im Ochsenwagen befórdert wurde 

1 Rupie.

Entziickend ist von der Eisenbahn aus, die dem Oberlauf des 
Mahaweli-Flusses folgt, der Ruckblick auf Kandy mit seinen Palmen- 
pflanzungen und den umgebenden Bergen; ganz herrlich der Pflanzen- 
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wuchs zu den Seiten der Bahn. In der Hóhe’) von 2000 Fuss iiber dem 
Meere erblickt man, im November, bliihende Rosen, Camelien, Chrysan- 
themum, stattliche Palmen und Bananen, sodann Theepflanzungen, 
ferner in einigem Abstand terrassenfórmig angelegte Reisfelder, die in 
hellstem Griin prangen, endlich noch weiter ab die undurchdringlichen 
Gestriipp-Walder. Die hohen Berge der Nachbarschaft sind bis zur 
Spitze griin bewaldet. In der Hóhe von 4000 Fuss hóren die Palmen1 2) 
auf, die Bananen noch nicht gleich. Aide3) bildet machtige Hecken 
langs der ganzen Eisenbahnstrasse. Aber es sind nicht die kleinen 
Biischel, die wir aus unseren Garten, oder die grósseren, die wir von 
Neapel und Sicilien kennen; sondern gewaltige, umgekehrte Pyramiden, 
aus dereń Mitte der Bliithenschaft, einem Baumstamm gleich, 
emporragt. Der Mahaweli wird reissender, seine Ufer schroffer und 
steiler, die malerischen Schluchten ófters mit iippigem Dschungel be- 
setzt. Die Haupt-Haltepunkte sind Gampola und Hatton, beide beriihmt 
durch Theepflanzungen.

1) Mein Reise-Aneroid-Barometer nebst Compass (von I*. Dórffel in Berlin) hat 
mir, namentlich bei Bergfahrten, vielfach Belelirung und — Zerstreuung gewahrt.

2) Die Culturpalme geht bis 3000 Fuss Hiihe.
3) Agave americana. Stammt aus Amerika, hat aber zusammon mit ihrer 

Landsmannin, der Cactusfeige (Opuntia), das Aussehen unsrer Mittelmeer-Land- 
schaft vóllig yeriindert.

Diese nehmen zu, je hóher wir steigen, und erstrecken sich, so- 
weit der Blick reicht, nur unterbrochen von den Bungalow der Be- 
sitzer, ihren Maschinen-Hausern oder Factoreien, und kleinen 
Gruppen von Hiitten, in denen die Tamilen, die Arbeiter der Pflan- 
zungen, mit Weib und Kind hausen.

Von weitem sieht die Theepflanzung fast wie ein Weinberg aus. 
Die einzelnen Straucher sind durch Zwischenraume von einander ge- 
trennt. Die neuen Pflanzungen erinnern vielfach an die Weizen- 
felder, die ich in Oregon und Canada gesehen: Stiimpfe verbrannter 
Baume sind inmitten stehen geblieben, da die Ausrodung zu muhsam 
und kostspielig schien, und grosse Steine liegen zwischen den Strauchern. 
Hier und da sieht man auch noch eine yereinzelte Kaffe-Pflanzung.

Ich war in einen Wagen voll junger Theepfianzer gerathen. Es 
sind ganz tiichtige und angenehme Leute. Man sieht und hórt ihnen 
an, dass sie thatig sind und ihr Fach verstehen. Gegen den Fremden 
sind sie zuvorkommend und mittheilsam. Die Missionare werfen ihnen 
vor, dass viele von ihnen schwarze Frauen auf Zeit heirathen. John 
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Ferguson rath dem Vater, der einen jfingeren Solin nach Ceylon 
sendet, auch eine Tochter mitzuschicken; and then, when planters 
laid the foundation of pecuniary independence, sisters would be 
exchanged.

Aus dem Munde meiner Reisegefahrten hórte ich von Neuem, 
was ich schon ófters gehórt und seither noch genauer gelesen, die 
merkwiirdige Geschichte der Pflanzungen in Ceylon, 
welche die Aufmerksamkeit des deutschen Lesers um so eher verdient, 
ais wir ja in den letzten Jahren gleichfalls uberseeische Colonien ge- 
wonnen haben, dereń Geschichte noch im Werden begriffen ist.

Vor 12 —15 Jahren war Kaffe der Hauptausfuhrgegenstand 
Ceylon’s. Der immergrune Kaffe-Baum (Kawah der Araber, Coffea 
arabica des Linne) stammt aus Ostafrika (Kafla in Abessinien) und war 
seit alter Zeit in Arabien (Yemen) bekannt. Aber das anregende 
Kafle-Getrank ist weder dort noch sonst irgendwo vor dem An- 
fang des 15. Jahrhunderts n. Chr. erwahnt worden. Die wirk- 
samen Stoffe sind bekanntlich das Coffein, welches zu 0,8 bis 
1,2 Procent in den lufttrocknen Bohnen enthalten ist und ebenfalls im 
Thee vorkommt, femer Róststofle, Gerbsaure, ein eigenthumliches fluch- 
tiges Oel. Kafle erregt das Nervensystem; das Herz schlagt kraftiger, 
das Blut kreist schneller. Die Araber sollen die Kaffe-Pflanze friih 
nach Indien und Ceylon gebracht, die Singhalesen aber nicht die 
Bohnen (Samen), sondern nur die Blatter zum Wiirzen des Reis und 
die Bluthen zum Tempelschmuck benutzt haben. Doch hat Dr. Trimen, 
Leiter des botanischen Gartens zu Peradenia, nachgewiesen, dass im 
tropischen Asien die Kafiepflanze vóllig unbekannt geblieben, bis der 
Generalgouverneur der hollandisch-ostindischen Gesellschaft, van Horn, 
im Jahre 1690 von arabischen Handlem Samen erhielt und dieselben in 
Batavia auf Java’j anpflanzte. In demselben Jahre verpflanzten die 
Holliinder den Kafle auch nach Ceylon. Aber da sie den Anbau hier 
auf die flachę Gegend beschrankten, so stieg ihre Ausfuhr nie iiber 1000 
Centner im Jahr; und im Jahre 1739 gaben sie den Kaffe-Anbau auf 
Ceylon ganzlich wieder auf, um nicht den Alleinhandel Java’s zu 
beeintrachtigen.

Doch die Singhalesen setzten den Anbau fort, nachdem sie den 
Handelswerth der Waare kennen gelernt; die Mohren sammelten die 
Ernten der Dórfer und brachten das Erzeugniss nach Colombo und

1) Eine Pflanze sandte er an den botanischen Garten von Amsterdam. Von 
dem Samen dieser Pflanze stammen fast alle Kaffebaume der Erde ab, nachweis- 
licłi alle in Amerika.



298

Galie. Im Jahre 1810 wurden 2170 Centner Kafle aus Ceylon aus- 
gefiihrt. Noch heute unterscheidet der Handel zwei Arten von Ceylon- 
Kafie: 1) Nativa, 2) Pflanzer-Kafle.

Ais die Englander 1815 Kandy besetzten, fanden sie dort einige 
Kaffe-Garten und einzelne Kaffe-Baume in der Nahe der Tempel.

Sowie der schópferische Sir Edward Barnes seine Strasse von 
Colombo nach der Hiigelgegend gangbar gemacht, grundete er 1825 
die erste *) Hóhen-Pflanzung von Kaffe-Baumen in seiner eignen 
Besitzung bei Peradenia.

Das Beispiel fand Nachahmung. Die Zeit war sehr giinstig. Herab- 
setzung des Kaffe-ZolFs auf die Halfte verdoppelte den Verbrauch1 2 3) 
in England binnen drei Jahren; die Freilassung der Sklaven vermin- 
derte den Ertrag Westindiens.8)

1) Nach Einigen war dic Pflanzung von Georg Birch bei Gampola sclion ein 
Jahr friiher eingerichtet worden.

2) 8 Millionen Pfund 1824, 15 im Jahre 1827.
3) Nach England sind 1827 von Westindien 29 Mili., von Ceylon fast 2 Mili.,

aber 1857 „ „ 4 „ „ „ 67 Millionen
Pfund Kaffe eingefuhrt worden.

4) An den steilen Abhangen wurden die obersten Reihen der tiralten Baume
gefallt und auf die darunter stehenden, an einer Seite eingeschnittenen gestiirzt;
lawinenartig setzte sich der Starz fort bis zur Thalsohle: dann wurde der ganze,
niedergelegte Urwald angeziindet.

Schon im nachsten Jahre wurden 4000 Acres (= 1600 ha) Wald 
gefallt4 * * *) und mit Kafle bepflanzt; und bald uberstieg der jahrliche 
Verkauf von Kronland den Betrag von 40 000 Acres.

So wurde in einem Menschenalter aus dem Militar- 
posten Ceylon eine unternehmende Ackerbau-Colonie. 
Alle Hiigel von Kandy bedeckten sich mit Kaffe-Pflanzungen; die 
letzteren stiegen empor bis Nuwara Eliya (6000 Fuss iiber dem Meeres- 
spiegel) und bis an die Grundflache des Kegels vom Adams-Pik.

Fiir uns Deutsche ist es besonders niitzlich zu beherzigen, wieviel 
Weisheit seitens der Regierung, und wieviel Unternehmungskraft und 
Geldaufwendung seitens der Burger zusammenkommen mussten, um 
solche Erfolge zu zeitigen.

Die ersten Pio ni er e, hauptsachlich hartkbpfige Schotten, lebten 
in Blockhausem inmitten der pfadlosen Wildniss; bald aber entstanden 
behagliche Bungalow und fahrbare Strassen; die wilden Elephanten und 
Leoparden wichen in’s Innere der Waldgegend zuriick. Im Jahre 1837 be- 
trug die Ausfuhr an Kafle aus Ceylon 30 000 Centner. Dann wurde das 
„westindische System11 von Robert Boyd Tytler, dem „Vater der Kaffe- 
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Pflanzer1 11, eingefiihrt und 1845 die Ausfuhr bis auf 200 000 Centner 
gesteigert. In diesem Jahre erreichte die Kaffe-Begeisterung 
den Gipfel. Ehemalige Gouvemeure sowie noch thatige Richter, Geist- 
liche, Beamte, nicht bloss aus Ceylon, sondern auch aus Ostindien, 
englische Capitalisten, — Alles kaufte Kronland und barg Gold in den 
Boden mit derselben Wuth, mit der man es aus dem Boden drei Jahre 
spater in Californien herauszuscharren suchte. Angeblich 100 Millionen 
Mark wurden in wenigen Jahren aufgewendet und — grossentheils 
yerloren.

1) Aber noch 1854 tadelt Schmarda, der 8 Monate auf der Insel verweilte,
das Ueberwiegen der Speculation bei den Kaffe-Pflanzern.

Plotzlich kam die Geld-Knappheit von 1845 in England, ferner 
die Aufhebung des Schutzzolles gegen Java und Brasilien. Eine un- 
glaublicheBestiirzung folgte. Land wurde zu einem Zwanzigstel 
des Erwerbspreises wieder angeboten; ja ein Zehntel aller Pflanzungen, 
da sie nicht behauptet werden konnten und unverkauflich blieben, 
ganz verlassen und der wieder vordringenden Ueberwaldung preis- 
gegeben.

Allmahlich trat Gesundung der Verhaltnisse ein. *) Man lernte 
den Boden auszuwahlen, sparsam und ordentlich zu wirthschaften, mit 
yernunftiger Diingung, Beseitigung schadlicher Insecten, und uberwand 
die Schwierigkeit, Tamil-Arbeiter von Malabar und Coromandel herbei- 
zuziehen. 1857 waren in 404 Pflanzungen 80 000 Acres (— 32 000 ha) 
unter Kaffe-Cultur und lieferten, bei Verwendung von 129 000 Tamilen, 
jahrlich 347 000 Centner Kaffe. Dazu kamen noch 160 000 Centner 
der Eingeborenen, denn die Singhalesen folgten dem Beispiel der 
Englander. So kam ein zweiter Zeitabschnitt des Gliickes, 
ja schliesslich des Uebermuthes. Der Werth der jahrlichen Kaffe- 
Ausfuhr, der 1827 £ 107 000, 1857 £ 1 700 000 betragen hatte, 
stieg 1868, 1869, 1870 auf £ 4 000 000 (fur 1 Million Centner Kafle)! 
Die jungeren Sohne, welche einige tausend Pfund Sterling besassen und 
dem Busch von Australien sowie • dem Hinterland von Canada das 
romantische und dabei gewinnreiche Leben in der Hugelgegend der 
schónen Insel vorzogen, kamen aus England und Schottland und lebten 
in Ceylon wie die Fursten. 176 000 Acres (== 70 400 ha) waren von 
den Pflanzern mit Kafle bestellt, der Acre brach te 5 Centner, oder 
einen Gewinn von 7 — 10 £, d. h. 20—25 Procent des aufgewendeten 
Capitals.

1869 schienen die Aussichten ganz besonders glanzend sich zu 
gestalten. Da kam dasUnheil. Es war ein unsichtbarer Feind, 
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ein mikroskopischer Rostpilz, der die Blatter des Kaffebaumes 
angriff und gewaltigen Schaden anrichtete, die kostbaren Baume in 
Brennholz yerwandelte, das ich noch in grossen Haufen auf den Bergen 
liegen sah, und den Werth der Kaffe-Ausfuhr rasch auf ein Funftel 
verringerte. Dieser Pilz (Hemileja vastatrix, Uredineae) ist 
zuerst in Ceylon auf Kaffebaumblattern beobachtet und vonBerkley 
und Br o om e in Gardener’s Chronicie (1869, S. 1157) besclirieben 
worden. Nach Dr. Thwaites, der vergeblich seine wamende Stimme 
erhob, aber von den Pflanzern verlacht wurde, ist der Pilz einer ceylo- 
nischen Dschungel-Pflanze eigenthumlich und hat sich dann, ais er 
auf den Kaffeblattern so gut fortkam, in ungemessener Weise ausge- 
breitet. Spater ist dieser Pilz auch in Mysore, Tonkin, Java, Su
matra zum Verdruss der Kaffepflanzer beobachtet worden, aber nicht 
in Brasilien.

Anfangs hatten die Pflanzer der Kaffeblatt-Krankheit (Coffee leave 
disease) keine besonderd Bedeutung beigelegt und sogar wegen der 
steigenden Kaffe-Preise den Anbau um 50 Procent ausgedehnt. Aber 
die jungen Pflanzungen, welche 1870 bis 1874 unter Aufwendung von 
£ 3 000 000 bestellt wurden, gingen fast ganzlicli zu Grunde. Die 
Blatter bedeckten sich mit orangerothen Flecken, Helen ab, der Baum 
ging zu Grunde. Kein Mittel half.

Der beruhmte Botaniker Dr. Marshall W a r d, der im Auftrage 
der Regierung zwei Jahre auf Ceylon verweilte, um die Kaffeblatt- 
Krankheit zu ergriinden und wombglich zu heilen, wurde von den 
Pflanzern auf das heftigste angegriffen, da ihm die Heilung nicht gelang.

1878 wurden noch 825 000 Centner Kaffe ausgefiihrt, 1888 nur 
140 00011)

1) 1884 war die Kaffe-Emte des Erdballs etwa:
7 250 000 metr. Centner (zu 100 kg) oder 1450 Millionen Pfund; davon
3 891000 „ „ aus Brasilien,

907 000 „ „ aus Java,
146000 „ „ aus Ceylon.

Ferguson berechnet die ganze Erzeugung von Kaffe auf:
869 000 Tonnen (oder 17 Mili. Centner, im Wertlie von £ 70 000000); davon
128000 „ auf iirtlichen Verbrauch,
740000 „ auf Ausfuhr.

Viele Pflanzer wurden ganzlich zu Grunde gerichtet. Aber die 
Verwirrung war doch nicht so gross, wie 1845. Die Glaubiger 
waren yernunftig genug, auf ihre Zinsen lieber fiir einige Jahre 
zu yerzichten, ais durch Unerbittlichkeit die ganze Grundschuld auf 
einmal zu yerlieren. Man muss bedenken, dass solch’ eine Pflanzung 
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£ 10 000 werth ist. Das versicherten mir meine Reisegefahrten im 
Eisenbahnwagen, das las ich spater in Tennenfs Darstellung der 
fruheren Verhaltnisse.

Die Pflanzer waren muthig genug, sofort eine neue Thatigkeit 
zu unternehmen. Sowie man einsah, dass die Kaflebaume verloren 
seien, wurden sie gefallt, um andern Pflanzungen Raum zu geben. 
1878 waren 275 000 Acres (= 110 000 ha) mit Kafle bepflanzt, die 
hóchste Zifter, die erreicht worden ist; 1893 nur noch 35 000 Acres 
(= 14 000 ha). Die Ausfuhr an Kafle betriigt nicht mehr 1 Million 
Centner, sondern den funfzehnten Theil davon. Die Natur straft Ein- 
seitigkeit durch Krankheit; das Heilmittel liegt im Wechsel und in der 
Mannigfaltigkeit; die neuen Anpflanzungen sind Thee, Cinchona, Cacao.

Der immergrune Theestrauch (Thea) scheint aus Assam zu 
stammen. Die wirksamen Stoffe des Thees sind Koflein (= Thein) 
und atherisches Oel. Thee erregt das Nervensystem. In China und 
Japan ist das Theetrinken schon im 8. Jahrhundert n. Chr. bekannt 
gewesen, nach Europa kam es um die Mitte des 17. Jahrhunderts.

Ceylon scheint fiir die Theepflanzung sehr geeignet, da in den 
Niederungen des Westens und Siidwestens sowie in der Hiigelgegend 
fast kein Monat ohne Regen bleibt, und die Abwechselung der tropischen 
Sonne mit der Befeuchtung dem blattbildenden Theestrauch sehr fórder- 
lich ist. Die Blatternte erstreckt sich auf sechs und selbst auf neun 
Monate. Dazu gedeiht der Theestrauch von den Hiigeln ab, die wenige 
hundert Fuss uber dem Meeresspiegel emporragen, bis zur Hbhe von 
Nuwara Eliya und dariiber, d. h. bis zu der Erhebung von 6000 und 
selbst 7000 Fuss. 1873 waren 250 Acres mit Thee bepflanzt, 1883 
schon 35 000, 1887 aber 150 000 und 1893 endlich 255 000 Acres, 
das sind uber 100 000 Hektarem

Die Ausfuhr von Thee aus Ceylon betrug 1876 ganze 23 Pfund, 
1886 an 8 Millionen Pfund, 1892 an 78 Millionen Pfund. Das ist 
schon ein ansehnlicher Theil, vielleicht ein Siebentel der gesammten 
Ausfuhr der Erde. >) Von dem Ceylon-Thee gelangten 1891 nach 
Deutschland 92 000 Pfund, nach England 63 Millionen. In England 
ist von 1869 bis 1888 der jahrliche Yerbrauch von 3,63 Pfund auf 

1) Ferguson berechnet die Gesammterzeugung der Erde auf 1385 Millionen 
Pfund Thee (also beinahe so viel wie die des Kaffe); die Ausfuhr auf 504 Millionen, 
den Verbrauch in China auf 800 Millionen, den in England auf 210 Millionen, den 
in Deutschland auf 4 */8 Millionen Pfund. 1885 betrug die Gesammtausfuhr von 
Thee etwa 380 Millionen Pfund, davon aus China 256 ini Werth von 173 Millionen 
Mark. — Einzelne Sachverstandige behaupten, dass man nach 30 Jahren Thee aus 
Ceylon nicht mehr werde ausfiihren konnen. (?)
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4,95 fur den Kopf der Bevólkerung gestiegen, der von Kaffe gesunken 
von 0,94 Pfund auf 0,82 Pfund.

Der Ceylon-Thee scheint mir vortrefflich, sehr rein gehalten, von 
feinstem Duft und Geschmack, so dass ich den deutschen Hausfrauen 
schon empfehlen móchte, einen Versuch damit zu machen.

Unter den Pflanzern Ceylons hat sich eine grosse Gesellschaft') 
gehildet, um durch Zusammenwirken den Weltmarkt zu erobern. Von 
den Theepflanzungen hangt die Zukunft der Colonie ab. Die ganze 
Atmosphiire von Ceylon ist gewissermaassen mit Thee gesattigt.

Uebrigens ist fiir die Entwicklung der Colonie die Pflanzung von 
Thee gtinstiger, ais die von Kaffe. Sie wirft zwar den grossen 
Pflanzern1 2) weniger ab, aber sie beschaftigt die doppelte Zahl von 
Handen. Die Arbeitslóhne, die man zur Zeit zabite, schwankten 
zwischen 35 und 60 Cts.,3) nach meinen Gewahrsmannern; damit 
kónnen die geniigsamen Tamilen gut auskommen.

1) Ceylon Tea Plantation Company, die 1891 an 4 Millionen Pfund Thee auf 
den Markt gebracht.

2) Angeblich hat nur ein Zehntel der Pflanzer Gliick gehabt. Aber England 
hat doch ungeheure Summen aus Ceylon gezogen.

3) Nach Ferguson verdient der Mann 2*/2 bis Shilling die Woche, nach 
Caine 6 bis 9 Pence taglich; nach Schmarda, 1854, 9 Pence bis 1 Shilling. 50 Mil
lionen £ sind in den letzten 50 Jahren den Einheimischen an Arbeitslohn gezahlt 
worden.

Die Regierung begunstigt ihre Einwanderung von der Malabar- 
und Coromandel-Kuste durch sehr billige Fahrsatze auf den ihr ge- 
hórigen Eisenbahnen und den anschliessenden Dampfern. In Siidindien 
leben viele Millionen, dereń Einkommen angeblich (?) fur die Familie 
von etwa funf Kópfen 1 */2 Shilling im Monat kaum iibersteigt. Fiir 
diese ist Ceylon das gelobte Land, da die Familie wóchentlich 6 bis 
8 Shilling verdienen und fast die Halfte ersparen kann. Kein Wunder, 
dass die Zahl der Einwohner Ceylons durch die Pflanzungen auf das 
doppelte, die Einfuhr von Baumwollenstoff auf das funffache, die von 
Nahrstoffen auf das zehnfache angestiegen ist.

Ein grosser Theil dieser Arbeiterbevólkerung ist wecliselnd; nach 
Vollendung der Arbeit kehren sie mit ihren Erspamissen nach ihrer 
Heimath, d. h. nach dem Festland, zuriick. Ein Theil aber macht 
sich sesshaft, namentlich da, wo die hoclimógenden Herren Pflanzer 
ilmen ordentliche Hiitten bauen und fur ihr Wohlergehen Sorge tragen.

Die Aufschriften an jedem Halteplatz unserer Eisenbahnlinie sind 
dreisprachig: englisch, singhalesisch und tamil.
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C a c a o (TheobromaCacao) ist ein aus Amerika stammender 
Baum von nicht erheblicher Grosse, dessen langliche (10—20 Centi
meter lange, 5—7 Centimeter breite), róthliche, nach dem Trocknen 
braune Frucht in einem Muss die Samen oder Bohnen enthalt, welche, 
gerostet und zerrieben, den Cacao, noch dazu mit Zucker und Gewurz 
versetzt, die Chocolade geben. Das Wort ist mexicanisch, von Choco, 
d. i. Cacao, und latl = Wasser. Die Spanier fanden 1519 den Gebrauch 
der Chocolade bei den Mexicanern vor und brach ten denselben nach 
Europa; im 17. Jahrhundert kam er nach Italien, Frankreich, England, 
Deutschland. Bontekoe, der Leibarzt unsres grossen Kurfursten, hat 
bereits 1667 das Lob der Chocolade verkundigt.

Die Cacaobohnen enthalten Fett, Starkę, Zucker, Eiweiss und das 
Thęobromin, welches seiner Zusammensetzung nach dem Koffein 
sehr ahnlich ist.

Der Anbau des Cacaobaumes erfordert grosse Sorgfalt. Auf dem 
Wege von Kandy nach Matale sah ich viele Pflanzungen und lemte 
einen Pflanzer kennen, der die Ackerbau-Chemie unsres Liebig in 
englischer Uebersetzung eifrigst studirte.

Im Jahre 1886 hat Ceylon bereits fur 40 000 £ Cacao ausge- 
fiihrt; 1878 betrug die Ausfuhr 10 Centner, 1891 aber 20 000. (Die 
Ernte der ganzen Erde an Cacao betragt jahrlich etwa 870 000 Centner.) 
12 000 Acres (= 4800 ha) sind auf Ceylon mit Cacao bepflanzt. Die 
Cacaopflanzungen kónnen keine so grosse Ausdehnung auf Ceylon er- 
fahren, da sie betrachtliche Dicke guten Bodens in mittlerer Hohe und 
sehr gute, windgeschutzte Lagę erfordern.

Mit Cinchona, dem immergrunen China- oder Fieberrinden- 
baum1 2) aus den Cordilleren des tropischen Siidamerika, waren 1872 
erst 500 Acres auf Ceylon bepflanzt, 1877 schon 6000, 1883 aber, 
nachdem seit 1879 der Misserfolg des Kaffe ausser Zweifel stand, be
reits 60 000 Acres = 24 000 ha. Aber die gewaltige Ausfuhr von 
China-Binde aus Ceylon (15 Millionen Pfund im Jahre 1887 gegen 
1 1 000 im Jahre 1872) bewirkte einen plótzlichen Preissturz (auf 
1 Shilling fur die Unze = 30 Gramm3) Chinin, von 12 Shilling), der

1) D. h. Gotterspeise.
2) Quina = Bindę, in der Inka-Sprache. 1638 wurde die Griifin Cinchon, 

Frau des Vicekónigs von Peru, durch die Bindę vom Fieber geheilt. Um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts gelangte das Mittel nach England, Frankreich und Deutsch
land. Die wirksamen Stoffe der Bindę sind die Alkaloide Chinin und Cinchonin. 
Die Hollander verpflanzten 1852 die Cinchona nach Java, die Englander 10 Jahre 
spiiter nach Indien und Ceylon.

3) Bei uns kostet jetzt, im Einzelverkauf, 1 Gramm 15 Pfennige.
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fur die Leidenden zwar sehr gliicklich, aber fur die Pflanzer hóchst 
unangenehm war, so dass sie den Anbau von Cinchona wieder theil- 
weise durch den von Thee ersetzten. Im Jahre 1891 war die Ausfuhr 
von China-Rinde wieder auf 5x/a Millionen Pfund gefallen.

Dazu kommt der Wettbewerb von Java, dessen Rinde weit gelialt- 
roller ist.* 1) Immerhin bildet Cinchona eine Erganzung der Haupt- 
erzeugnisse des ceylonischen Pflanzers.

1) Im Mittel 5 Procent Alkaloide. Das deutsche Arzneibuch verlangt von der 
China-Rinde mindestens 3,5 Procent Alkaloide. Der jahrliche Bedarf der ganzen 
Erde ist etwa 6 Millionen kg China-Rinde, 1881 wurden etwa 9 Millionen geerntet, 
das meiste stammt doch noch aus Shdamerika, die Fabriken verarbeiten jahrlich 
4,3 Millionen kg Rinde und gewinnen daraus 86 400 kg Alkaloide oder 120 000 kg 
Chininsulfat und entsprechende Salze.

1) D. h. die konigliche Stadt des Lichtes, — seitdem 1610 n. Chr. die Konige 
von Kandy vor den Portugiesen dorthin gefliiehtet waren. Man findet auch die Schreib- 
wreise Neura-ellia. Kein Wunder, dass die Engliinder New Aurelia schreiben und 
nurelia aussprechen.

Nu w ar a Eliya2) wurde 1826 von englischen Officieren auf der 
Elephanten-Jagd entdeckt und 1829 bereits von Sir William Barnes 
zu einer Heil- und Erholungs - Statte fiir die Soldaten gemacht. In 
der That ist der Ort ein Paradies fur die in den Tropen lebenden 
Europaer; die Hóhe misst 6200 Fuss iiber dem Meer, die Temperatur 
schwankt zwischen 2° und 21 °C. (selbst + 26°) und betragt im 
Mittel 131/2 bis 15° C. Es giebt fiir die in Colombo lebenden Euro
paer kein grósseres Yergniigen, ais die Gluthhitze des Tages und die 
erstickenden Nachte der Ebene zu verlassen und nach einer kurzeń 
Tagesreise von weniger ais 100 englischen Meilen in lieblicher und 
dabei grossartiger Gegend „ein Fleckchen Europa, das in Asien lachelt“, 
und ein nordisches Haus zu finden, unter wollener Decke zu schlafen 
und des Morgens vielleicht gar eine Spur von Eis im gefullten Wasch- 
becken zu entdecken.

Has Grand Hotel von Nuwara Eliya preist sich selber ais das 
schongelegene Curhaus von Ceylon und druckt einen Brief 
ab von dem friilieren Gouverneur der Insel (Sir William H. Gregory), 
nach dem die Verpflegung gut und die Rechnung sehr massig sei.

Es gelingt ihm auch, eine leidliche Zahl heissgesottener Kaufleute 
und Beamte mit Frauen und Kindern aus Colombo, Siidindien und 
selbst aus Rangoon anzuziehen und zu fesseln, denen das „englisch 
kiihle“ Klima behagt und Abends der lauschige Sitz am prasselnden 
Kaminfeuer, — das ich, auf meiner Reise, zum ersten Mai seit 
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Banff im canadischen Fełsengebirge wieder antraf. Aber die Aehnlich- 
keit mit England oder mittleren Hohen der Schweiz ist wichtiger fur 
die in Siidasien lebenden Europaer, ais fur die Durchreisenden.

Allerdings liegt das Haus recht schon, in der Hochebene, auf 
dereń Gras fette Kuhe (in Asien ein seltner Anblick) weiden, dereń 
Wege mit gut geptlegten, auch europaischen Baumen bepflanzt sind und 
uberall Eingange und Einfahrten zu Garten mit hubschen Landhausern 
enthalten; aus der Halle schweift der Blick uber einen stattlichen, 
kunstlichen See (Lakę Gregory) zu femen Bergen, namentlich dem 
Hakkagalla; die ganze Hochebene wird uberragt von dem hóchsten Berge 
der Insel, dem Pedurutallagalla.

Das Gasthaus ist einstóckig, einfach gebaut, aber sehr gut aus- 
gestattet; Betten und Móbel besser, ais ich sie sonst in Asien, mit 
Ausnahme von Tokyo, gefunden. Aber billig') ist es nicht, und die 
Gerichte so winzig fiir einen gesunden Magen, dass der Kellner, der 
mein Missvergnugen merkte, Kasę und sonstigen Nachtiscli noch ein- 
mal reichte.

Die Gesellschaft war nicht nach meinem Geschmack. Selbstsiich- 
tiges Protzenthum ist fiir den Reisenden nicht anziehend, sogar ais 
Beobachtungsgegenstand eher langweilig. Damen, welche ihren daheim 
schon fragwiirdigen Geschmack in Asien erst recht abenteuerlich aus- 
gestaltet haben und Tigerzahne, in Gold und Edelstein gefasst, ais 
Halskette auf rothseidnem, gesticktem Gewand tragen, pflegen mich 
nicht zur Unterhaltung anzuregen.

Am nachsten Morgen ganz fruh ging1 2) ich, unter Fuhrung eines 
einheimischen Knaben, auf den Gipfel des Pedurutallagalla,3) 
des hóchsten Berges in Ceylon, der 8295 Fuss uber dem Meeresspiegel, 
2095 Fuss uber dem Gasthaus emporragt und 3 englische Meilen von 
dem letzteren entfernt ist. Es ist „ein Gneisdom, ein ungeheurer, 
waldbedeckter Maulwurfshugel1*.

1) Etwa 10 Rupien taglich, ohne Wein u. dgl.; bei langerem Aufenthalt 
7 Rupien.

2) Wer nicht zu Fuss gehen will, kann fiir 4 Rupien sich hinauftragen lassen 
oder fur 5 Rupien auf einem Ponny hinaufreiten.

3) Wórtlich Matten-Rippen-Fels Der Berg bringt Pflanzen hervor, die ge- 
eignet sind zum Flechten von Matten (pedura); talia = Blattstreif oder Rippe; 
gaiła = Berg. — Der abgekiirzte Name lautet Pedro.

Hirschberg, Reise um die Erde.

Da ich den beruhmteren Adams-Pik wegen der Jahreszeit nicht 
besteigen konnte, so wollte ich wenigstens den ersteren nicht ver- 
saumen.

Der Weg fuhrt zunachst durch die Ebene, vorbei an dem Wohn- 

20
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sitz der Eingeborenen, dem sogenannten Markt (Bazar), wo wieder 
* verschiedene englische Kirchen und Secten den Wettbewerb um die 

Seelen der Heiden betreiben, und steigt dann empor zu einem dichten, 
schattigen Wald mit zwitschernden Vógeln und murmelnden Bachen, 
wie wir ihn in den Bergen des Harzes oder in der Schweiz so oft mit 
Entzucken durchwandern.

Nur Laubbaume sind zu sehen. Nadelhólzer kommen auf 
Ceylon nicht in Waldern vor, sondern nur in kunstlichen Anpflanzungen, 
z. B. in dem Garten von Hakkagalla.

Besonders bemerkenswerth sind die Himalaya-Fichten von Pinien- 
gestalt mit ganz schmalen Blattern und eine stattliche, 30 Fuss hohe 
Art von Rosenbaum *) mit dunkelrothen Bluthen. Die Baumaste sind 
mit fusslang herabhangenden Moosbarten geschmuckt; einzelne 
Baume sehen so aus, ais waren sie von oben bis unten in dunklen 
Pelz gekleidet. Das Gebusch zur Seite des Weges ist mannshoch, 
breitblattrig, undurchdringlich, ein fórmlicher Urwald.

Es ist vóllig einsam. Mein Fiihrer schweigt theils aus Schiichtern- 
heit, theils aus Unkenntniss der englischen Sprache. So konnte ich 
ungestórt der Beobachtung und Empfindung mich hingeben.

Man liest in Reisebiichern die Behauptung, dass in den Tropen 
der Wald nicht so poetisch sei, wie in unserm Vaterland. Aber der 
Wald ist seelenlos, hier wie dort; die Empfindung legen wir erst 
liinein und miissen sie in uns tragen.

Binnen zwei Stunden war ich auf dem Gipfel angelangt und 
hatte dort oben eine herrliche Aussicht auf das friedlich griine Thal 
in der Tiefe mit dem kleinen Gregory-See und den schmucken Hausern, 
aus dereń Scliornsteinen der Morgen-Rauch emporwirbelte. Rings um 
das Thal lag dichter Nebel. Von der Ost- und West-Kuste1 2), vom 
Adams-Pik sowie von der geographischen Uebersicht eines grossen 
Theiles der Insel war niclits zu sehen. Bald iiberzieht der aufsteigende 
Nebel das ganze Bild; fiir kurze Zeit dringt die Sonne wieder durch, 
der Wind jagt den Nebel in Fetzen dicht bei mir vorbei, ich sehe den 
See, aber nicht lange. So blieb ich hier in yólliger Einsamkeit mit 
summenden Bienen, wie einst auf Cap Sunion in Attika und wie auf 
Monte Pellegrino in Sicilien, bei dem kopflosen Standbild der heiligen 
Rosalia. Solche Erinnerungen sind unvergesslich.

1) Ehododendrum arboreum.
2) Allerdings beherrscht der hohe Standpunkt eine Kreisflache von etwa 150 km 

Halbmesser oder 300 km Durchmesser, wahrend die grósste Breite der Insel nur 
235 km betragt. Hackel hat hier oben westlich wie ostlich einen Silberstreif des 
Meeres gesehen.
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In P/2 Stunden stieg ich hinab. Das Friihstuck schmeckte vor- 
trefflich, ebenso ein Flaschchen Pilsener Bier *) und ein Mittags- 
schlafchen, das ich ausnahmsweise, nach dem Spaziergang in den Tropen, 
mir gónnte.

Nachmittags fuhr ich im Wagen'1 2) nach dem botanischen 
Garten der Regierung, der in H a k k a g a 11 a liegt, 6 englische Meilen 
sudóstlich von Nuwara Eliya und 800 Fuss tiefer. Der Weg ist sehr 
angenehm, fur die ersten 2 Meilen fuhrt er langs der Sudwestseite 
des See’s, dann vorbei an der beriihmten, 50 Jahre alten Farm von Sir 
S. Baker und schliesslich bergab durch eine enge waldige, mit prach- 
tigen Baumfarn besetzte Schlucht, die plótzlich vor dem Garten sich 
erweitert und dem erstaunten Blick die ungeheuren welligen Grasebenen 
und die fernen Berge der Sudprovinz Uva zeigt. Dicht vor uns steht 
der zweigipflige Hakkagalla, d. h. Unterkiefer-Berg. Im Garten fiihrte 
mich erst ein singhalesischer Gehilfe, der das Gymnasium durchge- 
macht, sogar griechisch gelernt, aber uber die Ableitung des auf meiner 
Besuchs-Karte befindlichen Wortes Ophthalmology3) rathlos grii- 
belte, dann der Director selber, Herr Nock, der mir alles auf das 
freundlichste zeigte, vor allem die ebenso machtigen wie anmuthigen 
Baumfarn,4) die der Unkundige so leicht fur Palmen halt, und mir 
auseinandersetzte, wie dieser Garten hauptsachlich zu Versuchen be- 
stimmt sei und z. B. fur die Einburgerung des Fieberrindenbaumes in 
Ceylon das Wichtigste geleistet habe.

1) Fiir 1 Rupie.
2) Fiir 6 Rupien.
3) Ich hatte mir natiirlich auch englische machen lassen, da in englischen 

Gegenden fremde Sprachen nicht verstanden werden.
4) Alsophila.
5) Mimosa pudica.

20*

An den Wegen fand ich hier hesonders reichlich eine kleine Be- 
kannte aus der Studienzeit, d. h. aus dem Jahre 1802, die keusche 
Mimose,5) die bei der Beruhrung ihre Aestchen und Blatter zusammen- 
klappt, dereń Bewegungsformen unser Professor du Bois-Reymond in 
seinen Vorlesungen iiber Physiologie griindlich zu erortern pflegt.

Herr Nock nóthigte mich in sein Haus, stellte mir seine Frau 
vor und die beiden kleineren Kinder, — die grósseren waren naturlich 
m England zur Erziehung und zur Gesundung; er bewirthete mich 
mit Bier und mit guten Rathschlagen, indem er mir von dem Besuch 
der Grasebenen (Horton plains) abrieth und Anuradhapura dringend 
anempfahl. Auf seinem Tisch lag Ceylon von Ferguson und Hackel’s 
indische Reisebriefe in englischer Uebersetzung.
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Mit Vergniigen erinnerte er sich an den Besuch unsres be- 
‘ ruhmten Landsmanns, der 1882 hier gewesen;1) und Jeder wird ihm 
beipfiichten, dem es einmal, wie mir, vergónnt gewesen, den deutschen 
Darwin in der Musenstadt Jena aufzusuchen. Aber das Buch v'on 
Hackel wird merkwiirdiger Weise in Ceylon abfallig, ja spbttisch be- 
urtheilt, und zwar ebenso von Deutschen wie von Englandern. Statt 
die grossen Vorziige und die bewunderungswurdigen Naturschilderungen 
anzuerkennen, klammern sie sich, um ihm die Genauigkeit der Beob
achtung abzusprechen, an eine Bemerkung, die eigentlich wohl 
ein Witz sein soli und vielleicht gar nicht emst gemeint ist,1 2 3) — vom 
Schlangen-Klein in der Reis-Wurze.

1) Vgl. seine indischen Reisebriefe S. 339.
2) S. 231.
3) Kadi, Kari, Kuri ist saure Milch, mit Reis gesotten. Hieraus haben die 

Englander curry gemacht.
4) Sweet and hot.

„Babua (der Koch) schien zu ahnen, dass fiir mich ais Zoologen 
alle Thierklassen ein gewisses Interesse darbóten, und dass daher auch 
dereń Verwendbarkeit fiir den Corry ein wichtiges zoologisches Problem 
sei. Montags waren die Wirbelthiere durch delicaten Eisch im Corry 
vertreten . . . Sonntags erschien bisweilen auch eine Schlange, die ich 
fur einen Aal hielt.“

Seltsamer Weise spricht auch Hildebrandt (Reise um die Erde, 
Berlin 1879, I, 44) vom Schlangen-Gericht auf Ceylon.

„An der Mittagstafel des Hotels (zu Point de Galie) habe ich heute ein 
neues Gericht kennen gelernt: gesottene und geróstete Schlangen. Sie 
wurden in der Suppe gekocht und gebraten servirt; ihr Wohlgeschmack 
liess sich nicht leugnen. Anfangs hielt ich die kleinen Stiicke fiir 
Aal, bis mich die gróssere Hartę eines Besseren belehrte.11 Ueber- 
zeugend ist diese Beweisfuhrung keineswegs. Vielleicht ist es ein vom 
Herausgeber Kossak missverstandener Witz des Reisenden.

Bei dieser Gelegenheit sei erwahnt, dass zum Reis Wiirzen (curry)8) 
aus pflanzlichen (und auch aus thierischen) Theilen gemischt werden, und 
zwar milde, d. h. solche, die weniger brennen, und scharfe,4) die 
uns fast unertraglich sind. Curry war schon im 2. Jahrhundert v. Chr. 
in Gebrauch, nach der singhalesischen Chronik Rajavati; im 5. Jahr
hundert n. Chr. nach Mahawanso. Der gewóhnliche Curry der Singha- 
lesen besteht aus rothem Pfefler, Zwiebeln, Kern der Kokosnuss, dessen 
Oel die Scharfe ein wenig mildert, und wird mit Pflanzenblattern (von 
Memecylon) gelb gefarbt. Fur die Europaer fiigen sie noch Fisch 
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oder Huhnerfleisch oder Eier hinzu und wiihlen danach den Namen, 
z. B. Huhner-Curry. Doch war es mir manchmal fast unmdglich, mit 
dem Auge oder mit der Zunge diese Beimengung zu entdecken.

Nach Anuradhapura.
Bereits am nachsten Morgen (Dienstag, den 15. November) fuhrte 

ich den Rath des Herrn Nock aus und fuhr nach der alten Ruinen- 
stadt in der nórdlichen Centralprovinz von Ceylon. (North 
Central Province.)

Die letztere ist eine neue Grundung in dem vorher óden Land- 
giirtel zwischen Singhalesen- und Tamil-Gegend; durch Wiederher- 
stellung der alten Teiche und Bewasserungen hahen die Englander 
hier die Ansiedlung einer reisbauenden Singhalesen-Bevblkerung (jetzt 
74 000) in’s Leben gerufen.

Die Schwierigkeiten der Reise sind in der letzten Zeit erheblich 
verringert worden und werden in den schwarzesten Farben nur von 
denen dargestellt, welche aus irgend einem Grunde den Ausflug nicht 
gemacht haben.

Zuerst fahre ich Morgens ganz friih mit dem Postwagen von 
Nuwara Eliya durch die iippig bewachsene Schlucht bergab nach Nanu- 
Oya und von da mit der Eisenbahn nach Kandy.

Auf der letzteren Strecke wird der Adams-Pik in seiner vollen 
Schónheit sichtbar. Der Spitzkegel starrt frei empor in den blauen 
Himmel; nur zeitweilig ist die hóchste Spitze von einer dichten Wolke 
verhullt. Um diese Jahreszeit regnet es auf dem Gipfel fast 
unablassig; eine Besteigung ist unmdglich, kein Mensch weilt oben. 
Da aber der Adams-Pik die Landmarke von Ceylon darstellt, so muss 
ich doch, der Vollstandigkeit halber, die Merkwiirdigkeiten dieses be- 
ruhmten Berges andeuten.

Schon die Ureinwohner der Insel haben diesen steil emporragenden 
Fels verehrt; die Aushóhlung auf der Spitze ist nach den Brahmanen 
der Fusstapfen von Shiva, nach den Buddhisten der von Buddha, 
nach den christlichen Gnostikern und den Mohammedanern der von 
Adam. Buddhistische Priester sind Wachter des heiligen Fusstapfens 
(sripada *>); aber die Glaubigen aller Bekenntnisse beten hier in frommer 
Vertraglichkeit, nicht in heftigem Streit, wie die lateinischen und 
griechischen Cliristen am heiligen Grabę zu Jerusalem.

1) Wortlich: des Gliickes Fusstapfen. Der Adams-Pik heisst in Pali Stima- 
nakuta = Gbtterberg, der neuere Name ist Samanella.
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Eingehauene Stufen und eiserae Ketten, die sehr alt sind, ermóg- 

dichen die Ersteigung der letzten, steilsten Partie des Kegels. Auf 
dem ganz schmalen Gipfel ist iiber der naturlichen Vertiefung von 
1,45 Meter Lange, 0,5 Meter Breite und 0,05 Meter Tiefe, welche 
durch menschliche Nachhilfe die Gestalt eines Fusstapfens erhalten, 
eine offene Saulenhalle mit Schutzdacli errichtet. Mindestens seit 1000 
Jahren wird der Gipfel von Pilgem regelmassig besucht. Die Er- 
hebung betragt nur 2260 Meter (etwa 7353 englische Fuss) iiber dem 
Meeresspiegel; aber die Aussicht gehórt zu den grossartigsten der Erde, 
da nur sehr wenige Berge diesen unbeschrankten Blick bieten. 
Die beiden Sarrasin hatten das Gliick, auf dieser erhabenen Spitze 
den Sonnenaufgang zu beobachten, der von den Priestem mit Sadu, 
Sadu, Sadu (d. h. heilig, heilig, heilig) begriisst wurde, und den un- 
geheuren Schattenkegel des Adams-Piks auf der Ebene, mit der hellen 
Stelle an der Spitze, welche die Einheimischen ais Buddha’s Strahlen 
bezeichnen.

Hackel lasst der Aussicht volle Gerechtigkeit widerfahren, móchte 
aber die vom schneebedeckten Pik von Teneriffa, der fast die 
doppelte Erhebung iiber den Meeresspiegel erreicht, doch vorziehen.

In Kandy war eine kleine Schwierigkeit zu iiberwinden. Kein 
Zug1) geht nordwarts nach Ma tale, dem Ende der Zweigbahn, vor 
11 Uhr Nachts. So spat anzukommen, ist nicht rathlich, da dort kein 
Gast-, sondern nur ein Rasthaus yorhanden. Ich gebe also Koffer und 
Mantelsack in Verwahrung auf dem Bahnhof, behalte nur eine Reise- 
tasche fiir die Bediirfnisse eines dreitagigen Ausflugs, friihstiicke in 
dem mir bekannten Gasthaus zu Kandy und miethe vom Wirth einen 
zweispannigen Wagen nach Matale; lasse mir auch, was in diesen 
Gegenden niitzlich, die Quittung (iiber 16 Rupien) ausstellen. Zwei 
Mai unterwegs wird Mauth-Geld von je einer Rupie erhoben.

1) Ausser — Freitags! Die Fahrt dauert eine Stunde, die Entfemung betragt 
22 englische Meilen.

2) Rest-house.

Der Weg ist sehr schon, das Land angebaut wie ein Garten. Hier 
sieht man auch viele Cacaopfianzungen. Die beiden Pferde laufen munter.

Matale (Mahatalawe, die grosse Wiese,) wird schon in den alten 
Chroniken der Singhalesen erwahnt; es liegt 560 Fuss tiefer ais Kandy, 
namlich 1136 Fuss iiber dem Meeresspiegel und hat jetzt iiber 4000 
Einwohner.

Hier brachte ich zum ersten Małe die Nacht in einem Rast- 
H a u s1 2) zu. Obdachhauser langs der Hauptstrassen, fiir Reisende und 
Pilger, sind in Ceylon wie in Indien seit uralten Zeiten von wohl-
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thatigen Leuten erbaut und unterhalten worden. An den offentlichen 
Strassen Ceylons hat die jetzige Regierung in Abstanden von je 15 eng
lischen Meilen Rasthauser eingerichtet und ausgestattet, wo die Reisen- 
den zu einem festen und massigen Satz Aufnahme und Verpflegung 
finden, allerdings soweit der Platz reicht, und immer nur fiir einen 
Tag: danach muss der Erstgekommene, wenn Raummangel eintritt, 
dem neuen Reisenden Platz machen.

Es ist dies eine ausserst zweckmassige Einrichtung, welche den 
Europaern iiberhaupt erst das Reisen im Innem von Ceylon ermog- 
licht hat; in erster Linie fiir die Beamten bestimmt, kommt sie doch 
auch dem gewóhnlichen Reisenden zu Gute. Ein solches Rasthaus 
ist ein im Garten gelegenes einstóckiges Gebaude mit einer von Holz- 
saulen getragenen schattigen Vorhalle, auf der die beliebten Liege- 
Stiihle aufgestellt sind, mit einer Haupthalle, die ais Speise- und Wohn- 
zimmer dient, und einigen (zwei bis vier) daranstossenden, allerdings 
sehr einfach ausgestatteten Schlafzimmem nebst Waschgelegenheit und 
Beąuemlichkeit. Getrennt von dem Hauptgebaude liegt die Kiiche und 
der Wohnraum des „Boy“, der gewóhnlich ein bejahrter, bartiger Sin- 
ghalese ist und mit ein oder zwei jungeren Leuten der Kochkunst 
und Bedienung waltet.

Naturlich konnen diese armen Leute keine grossen Vorrathe halten. 
Reis mit Wiirze wird immer aufgetragen, auch wenn man unangemeldet 
des Abends eintrifft oder bei Tage nur ein Stundchen1) mit der Post 
weilt, — naturlich nicht so rasch, wie in unsern Wirthshausern mit 
voller Speisekarte und einem Stab dienender Geister. Auch Thee ist 
oft zu haben, gelegentlich Bród und Whisky. Hfihner, Eier, Rind- 
fleisch, Suppe, Sodawasser, Bier sind nur an den wichtigeren und be- 
suchteren Knotenpunkten zu bekommen, am sichersten auf vorher- 
gehende Bestellung. So ein singhalesischer Wirth ist darauf angewiesen, 
von einem oder zwei europaischen Gasten fiir den Tag seinen Lebens- 
unterhalt zu bestreiten und, wenn der Besuch noch sparsamer ist, 
auszukommen. Dazu gehórt die ganze Geniigsamkeit des Asiaten. Ein 
wenig Freundlichkeit seitens der Europaer und Trinkgeld erleichtert 
ihm das Dasein.

1) Auch fiir die Rast unter dem schattigen Dach muss besonders bezahlt 
werden, allerdings nicht viel, etwa */2 Rupie.

Ich war mit den bescheidenen und aufmerksamen Leuten stets 
zufrieden und erhielt hier in Matale, einem Eisenbahn- und Post-Halte- 
platz, wenngleich erst nach langerem Warten, ein vollstandiges Abend- 
essen aus mehreren Gangen sowie eine Flasche Bier.
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Ich war der einzige Gast im Rasthaus; der einzige Europaer in 

•* der Postkutsche, ’) die mich am andern Morgen fruh um 6 Uhr ab- 
holt zur Fahrt nach Anuradhapura. Die Zeit der Alleinherrschaft 
des Ochsengespannes ist vorbei. Der Postwagen hat zwei Pferde, die 
haufig gewechselt werden, und vier Rader,1 2) allerdings nur einen leid- 
lich beąuemen Sitz, namlich vorn neben dem Kutscher, da das Innere 
des verdeckten Wagens von Briefbeuteln und Ballen, dem Pferde- 
knecht und dem Postillon mehr ais gefullt ist. Trotzdem sucht und 
findet auch gelegentlich ein Einheimischer darin Platz; er hat aber 
nur den halben Fahrpreis zu zahlen.

1) Matale-Anuradhapura, 30 Eupien fur Hin- und Ruckfahrt.
2) Die indische Tonga ist zweiradrig.

Wir fahren nordwarts in das griine Land, bergab in die grosse 
Ebene der Nordhalfte von Ceylon.

Die Kokospalmen, welche in der Hiigelgegend noch reichlich fort- 
kommen, treten mehr und mehr zuriick. Doch macht die englische 
Regierung grosse Anstrengungen, auch hier diesen nutzlichen Baum 
anzupflanzen und uberhaupt durch Wiederherstellung der alten Wasser- 
behalter grosse Landstriche, die Jahrhunderte lang ode gelegen, dem 
Ackerbau wiederzugeben. Wo das Gebiisch am Wege sich ofinet und 
dem Auge den Durchblick gestattet, sieht man ausgedehnte Reisfelder. 
Die Strasse ist gut, aber nicht sehr belebt. Europaische Reisende 
treffen wir gar nicht. Die Ochsenkarren der Einheimischen werden 
durch unser Posthorn zum Halten genóthigt, bis wir vorbeigefahren. 
Stadte fehlen. Die Dórfer sehen armlich aus.

Jeden Halt zum Pferdewechsel benutzte ich, um die braunen 
Menschen anzusehen. Ich trete an die nachste Hutte. Fur den Arzt 
ist es leicht, eine Unterhaltung anzubahnen. Da steht ein Madchen, 
das ein wenig schielt. Ich sagę ihr, mit Hilfe des Postillons, der 
englisch versteht, dass sie gerade Augen bekommen konne. So ist das 
Vertrauen gewonnen. Gross und Klein umringt mich. Die schwarzen 
Kinder sind artig, reichen die Hand und lassen sich betrachten.

Bekleidet sind die Kleinen nur mit Ringen, Amuletten und allen- 
falls einer Lendenschnur. Einige altere Kinder, die bereits mehr Ver- 
stand und leider deshalb mehr Furcht haben, briillen bei meiner An- 
naherung, wie unsre Dorfkinder beim Nahen eines Negers. Auch 
einem Erwachsenen ertheile ich gelegentlich Rath, natiirlich den ein- 
fachsten: kuhles Wasser auf das entziindete Auge. Bei der Ruckfahrt 
erspahten sie natiirlich meinen Wagen und zeigten mir den Mann 
wieder.
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Auffallend war auf der langen Tagesfahrt (von 27% —|— 40 = 
67*/2 engl. Meilen oder 120 km), die auch streckenweise durch ziem- 
lich ode Gegenden fuhrte, wie arm die Thierwelt in Ceylon er- 
scheint gegeniiber dem Reichthum der Pflanzenwelt. Auch Hackel 
erklart offen, dass er in dieser Beziehung ziemlich stark enttauscht 
wurde. Dagegen fanden die beiden Sarrasins, die allerdings wah
rend 2% Jahren zu Fuss die Insel in neun verschiedenen Richtungen 
durchstreift, dass die Thierwelt Ceylons ausserordentlich reich sei, 
namentlich im Vergleich zu Europa; aber sparlich da, wo die Europaer 
jetzt gewbhnlich hinkommen. Wer also eine wirkliche Anschauung 
von der ceylonischen Fauna gewinnen will, muss das Prachtwerk dieser 
Forscher studiren. Ich beschranke mich auf die kurze Mittheilung der 
Arten, die ich zu sehen bekam.

Buffel und Zebu-Ochsen, die letzteren ais Zugthiere, einige Pferde, 
Arbeits-Elephanten, (wilde habe ich nicht gesehen,) schabige Hunde. 
Katzen, Huhner sind die Hausthiere. In den Stadten sind Krahen 
und unsre gemeinen Sperlinge standige Gaste. Gelegentlich kreuzte 
ein Fuchs oder ein Hase unsern Weg. An den Palmen klettern Eich- 
hórnchen empor. Auf den Telegraphendrahten sitzen Meisen, schóne 
Tauben mit braunen Schwingen und blauem Hals; kleine griine Papa- 
geien fliegen auf; Specht- und Kukkuk-artige Vbgel hbrt man im 
Walde; eine Bandę muntrer Affen') gewahrt belebende Abwechslung; 
Eidechsen und Schmetterlinge sind sparsamer, ais in Sud-Europa.

Sehr ansehnlich sind die mannshohen Termiten-Bauten am Wege, 
die von dem staunenswerthen Fleiss und der Geschicklichkeit der Er- 
bauer Zeugniss ablegen. Die hóchsten messen 3 Meter. Der Bau be- 
ginnt unter dem Boden. Sie graben den Thon aus und mischen ihn 
mit ihrem Speichel, so dass er das Aussehen und fast die Hartę von 
Sandstein annimmt. Stets sind mehrere geschutzte Ausgange vorhanden. 
Genauere Untersuchung dieser Burgen ist nicht anzurathen; in den 
verlassenen pflegen Schlangen1 2) sich aufzuhalten.

1) Semnopithecus, Wanderu. (Singbalesisch Wandura.)
2) Durch Schlangenbiss und wilde Thiere sterben in Ceylon jahrlich 150 

Menschen.

Manche Strecken der Fahrt sind ziemlich belebt. Eiserne Briicken 
iiberspannen die Fliisse. Von Wald umgebene Felder, hier und da 
auch kuppelfórmige Felsen, die von den Sarrasims sogenannten Gneis- 
Dome, liefern schóne Landschaftsbilder.

Mittags-Ruhe und -Mahl fand ich im Rasthaus zu Dam buli a, 
das nur noch 533 Fuss iiber dem Meeresspiegel liegt; Abends in dem
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von Anuradhapura (312 Fuss ii. d. Meere) mein Essen und mein 
* Schlafzimmer. Zwei englische Beamte der Landesvermessung, die ich 

in der Vorhalle des Rasthauses antraf, waren sehr zuyorkommend; 
ehenso der englische Gouvemeur der Nordostprovinz (Governements- 
Agent), Herr Jever,’) dem ich meine Kartę gesandt und der mir 
erwiederte, dass er mich am nachsten Morgen um 7 Uhr zur Besichti
gung der Ausgrabungen abholen werde.

Beim Abendessen flog ein Vbgelchen in die vorn offene Halle 
und gegen das hintere, geschlossene Glasfenster des Speisezimmers. 
Augenblicklich war eine Katze auf meinem Tisch; ein Sprung, und 
sie hatte das Vógelchen zwischen den Zahnen und war damit ver- 
schwunden. Dass Eidechsen im Speisezimmer die Wand emporlaufen, 
daran gewóhnt man sich mit der Zeit, da es nicht bloss im Rast- 
haus, sondęrn im grossen Gasthaus, mitten in der Stadt, vorkommt. 
Lastiger ist aber ein Riesenbrummkafer im Schlafzimmer, der hart- 
nackig gegen die hohe Decke fliegt und oben hinaus will. Ein ge- 
schleuderter Pantoffel ist ein unsicheres Geschoss; man muss sich 
in Geduld fassen und das kleine Uebel ertragen. Ein grósseres drolit 
von weit kleineren Thieren. Ich meine nicht Insecten, sondern die 
nur mit den besten Vergrbsserungsglasern sichtbaren Plasmodien, die 
Erreger des Sumpffiebers. Ais ich das Fenster aufstiess, kam mir 
aus dem Garten eine so dumpfe Luft entgegen, dass ich schleunigst 
eine geniigende Gabe Chinin einnahm. Jedenfalls bin ich gesund ge- 
blieben, hier und auf der ganzen Reise. Weitere Arzneien habe ich 
nicht gebraucht, nur die in meiner Reiseapotheke mitgenommenen 
Carbolsaurepastillen, um in Colombo die weisse Schimmelkrankheit 
meines Fracks zu beseitigen.

Anuradhapura ist ein Fiebernest. Die wenigen hier lebenden Eu
ropaer sind darauf angewiesen, ganz regelmassig Chinin zu schlucken.

Anuradhapura, den 17. November 1892.

Ein zweiriidriger Karren, bedeckt mit einem aus Palmblattern 
geflochtenen Schutzdach, gezogen von zwei zierlichen, weissen Buckel- 
ochsen; auf der Deiclisel ein hubscher, schwarzbrauner Bursche, der 
nur mit einem Lendenschurz bekleidet und unablassig damit beschaftigt 
ist, die Schwanze der Ochsen in Knoten zu drehen oder ihre Weichen

1) Derselbe hal grosse Verdienste nicht bloss um die Alterthumer, sondern 
auch um die Wiederherstellung der Bewasserung, Anpflanzung von Palmen und Reis- 
feldern, den Bau von Krankenhausern u. dgl.
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mit einem Stab zu stacheln, wonach sie fiir einige Secunden in einen 
hóchst seltsamen Gallop gerathen, um gleich darauf wieder in ihre 
angeborene, schlafrige Gangart zuriickzufallen; in dem Wagen kein 
Gótzenbild, keine sudóstliche Prinzessin, sondern ich selber, in weisser 
Leinwand, unter weichem, hellem, breitkrampigem Filzhut, bewaffnet 
mit Sonnenschirm und Schreibtafelchen; neben mir im Wagen des 
Rasthauswirthes Neffe, der den Fiihrer machte und vorgab, englisch 
zu verstehen: so ging es fort zur Besichtigung der Alterthumer von 
Anuradhapura.

Aber wo liegt denn der Ort mit dem prachtvoll langen Namen? 
Zu den Weltstadten gehórt er nicht; diese sind zweisilbig. 
Geneigte, eifrige Leserin, vielleicht wirst Du einige Muhe haben, uber 
Anuradhapura Dich zu belehren, wenn auch Dein Bucherschatz leidlich 
vollstandig sein mag. Doch auf guten Landkarten wirst Du es finden, 
ungefahr in der Mitte der Grundlinie des nórdlichen Viertels von 
Ceylon.

Aber ich selber muss wahrheitsgemass erklaren, dass auch mir 
der Ort bis vor wenigen Monaten ganzlich unbekannt gewesen, und 
dass ich den sechssilbigen Namen erst jetzt im Kopf behalte und 
richtig ausspreche, seitdem ich in zwólfstundiger, anstrengender Post- 
fahrt hierher hinlanglich Musse und Gelegenheit zur Einiibung gefunden.

Und doch ist die Stadt nicht sehr viel junger, ais das ewige 
Rom; und auch in religióserBedeutsamkeit mit Rom zu ver- 
gleichen: nur war die Zahl der Bekenner, dereń Herzen fiir ihre 
Heiligthiimer sich begeisterten, ganz erheblich viel grosser.

Mit unsern geschichtlichen Kenntnissen ist es schwach bestellt 
beztiglich der Vólker, die, wie z. B. die Ostasiateń, unser kleines 
Europa nicht merklich beeinflusst haben. Naturlich ist es ein grosses 
Gliick fiir uns, dass wir nicht dies Alles zu erlernen brauchen. Denn 
diese Vólker haben friih schreiben gelernt, und einige von ihnen 
haben furchtbar viel aufgeschrieben.

Vor allen die Singhalesen; diese besitzen eine fortlaufende 
Clironik ihrer Geschichte, die iiber mehr ais zwei Jahrtausende sich 
erstreckt.

Das weiss man allerdings in Europa noch nicht sehr lange. Bis 
zum ersten Drittel unsres Jahrhunderts galt allgemein die Ansicht, 
dass die Geschichte der Singhalesen, so gut wie die der Hindu, lediglich 
auf dichterischen Sagen beruhe. Da entdeckte der Engliinder Tournour, 
ein hoher Beamter auf Ceylon, im Jahre 1827 aus alten Handscliriften 
buddhistischer Klóster, was die Singhalesen selber derzeit nicht mehr 
recht wussten, dass sie eine in Yersen der Pali-Sprache auf Palm- 
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blatter geschriebene Chronik besitzen, welche ihre dynastische Ge- 

‘ schichte schildert, vom Jahre 543 v. Chr. bis zum Jahre 1758 n. Chr., 
d. h. von ihrer Einwanderung in Ceylon bis gegen das Ende ihrer 
Selbstandigkeit. Nach Ueberwindung unsaglicher Schwierigkeiten gelang 
es Tournour, mit Hilfe der spater aufgefundenen Erlauterungen, 
das Werk in’s Englische zu iibersetzen; doch starb er leider, nach der 
Veróffentlichung der ersten Halfte: erst vor wenigen Jahren ist die 
Uebersetzung des zweiten Theiles von einem Einheimischen heraus- 
gegeben worden. •)

M aha w ans o ist der Titel dieser Chronik, das heisst grosse 
Dynastie, und entspricht eigentlich nur der ersten Abtheilung vom 
Jahre 543 v. Chr. bis 301 n. Chr., namlich von dem ersten Kónige 
Wijayo,1 2) der aus dem Ganges-Thal stammte, bis zu Maha Sen, mit 
dem diese Dynastie erlischt. Geschrieben ist dieser erste Theil zwischen 
459 und 477 n. Chr. von Mahanamo, dem Oheim des Kónigs Dhatu 
Sena, und zwar auf Grund von alteren in der Volkssprache abgefassten 
Jahrbuchern. Die einheimischen Kónige von Ceylon hielten seit uralter 
Zeit Gćschichtsschreiber, woruber wir schon von Cosmas Indikopleustes 
(t 550 n. Chr.) und von den Arabem Abu-Zeyd und Edrisi sichere 
Kunde haben, und fórderten mit allen Mitteln die Abfassung von 
Chroniken. Die zweite Abtheilung von Mahawanso enthalt die Ge
schichte der Kónige von der niederen Easse (Sulu wanse) und ist um 
das Jahr 1266 n. Chr. verfasst worden. Unter verschiedenen Herrschern 
wurde dann die Geschichtserzahlung fortgesetzt und zwar bis zum 
Jahre 1758 n. Chr.

1) E. Tournour, The Mahawanso, Ceylon 1837. L. C. Wijesingha, The Maha- 
vansa, part II, Colombo 1889. Wie man sieht, wird der Titel etwas verschieden 
mit europaischen Buchstaben geschrieben.

2) D. li. Yictor, der Siegreiche.

Ueber den Grad der Zuverlassigkeit des Mahawanso wird man 
erst in Zukunft genauer urtheilen kónnen, wenn mehr von den alten 
Inschriften der ceylonischen Herrscher gefunden und verglichen sein 
wird. Aber gute Bestatigungen seines Inhalts, soweit er nicht religiós 
sagenhaft ist, liefern schon lieute die auf Felsen und Saulen ein- 
gegrabenen Edicte des indischen Kónigs Asoka (270 bis 230 v. Chr.), 
des Horts der Buddhisten, der in Mahawanso erwahnt wird; ferner der 
chinesische Reisebericht des Pilgers Fa Hian, der um 400 n. Chr. 
Ceylon besuchte, und endlich die Beschreibung des Englanders Knox, 
der von dem Kónig zu Kandy von 1660 bis 1680 in Gefangenschaft 
gehalten wurde.
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Ausserdem giebt es noch andere Chroniken der Singhalesen, die 
zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert n. Chr. verfasst sind.

So yermochte Toumour zum ersten Mai in einer europaischen 
Sprache die Aufeinanderfolge von 170 Kónigen festzustellen, welche 
wahrend 2355 Jahren den Thron eingenommen hatten, von dem Ein- 
dringen des ersten Konigs Wijayo bis zur Absetzung des letzten, Sri 
Wikrema Raja Singha, im Jahre 1815.

Sehr bald nach der Errichtung des Kónigreiches, im 5. Jahr
hundert v. Chr., wurde die Stadt Anuradhapura1) gegrundet, in 
der Mitte des folgenden Jahrhunderts zur Hauptstadt erhoben und 
danach mit unerhórter Pracht ausgestattet, aber auch sehr ordnungs- 
massig1 2 3) ais Grossstadt eingerichtet und verwaltet. Ein Riesenteich 
wurde errichtet, óffentliche Garten angelegt, ein Palast und eine ver- 
goldete Audienz-Halle erbaut; ferner riesige Dagoba (Reliąuien-Thurme), 
da jeder folgende Kónig seine Vorganger zu iibertreffen strebte, Tempel 
mit goldnen, edelstein- und perlgeschmuckten Bildsaulen, die Terrasse 
des heiligen Bo-Baumes und der Bronze - Palast, ein Kloster mit 
1000 Zimmern fiir fromme Vater.

1) Anuradha war der Schwager des zweiten Konigs Panduwasa. Pura heisst 
Grossstadt. Tennent, unsre Hauptąuelle, schreibt Anarajapoora.

2) Es gab Krankenhauser fiir Menschen und Thiere, óffentliche Garten, Strassen- 
reinigung, Begrabnisspliitze.

3) Gam oder gramma = Stadt.
4) Jetzt 9598, nach der Yolkszahlung von 1891.

Schon von dem Erdbeschreiber P t o 1 e m a e u s (im 2. Jahrhundert 
n. Chr.) wird Anuragrammum8) ais Hauptstadt der Insel beschrieben. 
Der chinesische Pilger Ea Hian, der im Anfang des 5. Jahrhunderts 
n. Chr. Ceylon besuchte, schildert voll Entzucken die Pracht der 
Heiligthumer. 60 000 Priester lebten auf der Insel,4) 6000 auf Kosten 
des Konigs. Der heilige Zahn des Buddha, der 311 n. Chr. von Indien 
nach Ceylon gebracht worden, wurde an Festtagen in feierlichem Auf- 
zug (perahera) dem Volke gezeigt; die Processions-Strasse war mit 
Blumen bestreut und mit Weihrauch erfullt; eine dramatische Dar- 
stellung von Buddha’s Leben mit reichster Inscenirung bildete den 
Abschluss des Festes.

Ein singhalesisches Werk aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. (Lanka- 
wista riyaye, d. h. das illustrirte Ceylon) giebt der Hauptstrasse von 
Anuradhapura 11 000 Hauser und der Stadt eine Ausdehnung von 
4 Wegstunden (16 engl. Meilen = 28,8 km) nach den beiden Haupt- 
durchmessern.
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Der jetzige Leiter der Ausgrabungen, Herr H. C. R. Bell, ist 
* der Ueberzeugung, dass dann die Vororte, wie Mihintale (8 engl. Meilen 

von den Haupttempeln) mit eingerechnet wurden.
Auch ist dichterische Uebertreibung nicht ganz von der Hand zu 

weisen, da die Schilderung der Stadt an eine Stelle des indischen 
Epos Ramayana erinnert. Aber die jetzt vorhandenen Ruinen beweisen, 
dass die Hauptdurchmesser der eigentlichen heiligen Stadt zum min- 
desten 2 engl. Meilen (= 3,7 km) betrugen; leider ist die Ausgrabung 
noch nicht so weit vorgeschritten, dass man iiber die Ausfullung des 
ganzen Flachenraumes ein Urtheil sich bilden kónnte.

Und diese ungeheure Stadt wurde im 8. Jahrhundert >) n. Chr. 
aufgegeben und verlassen, da sie unhaltbar geworden gegen die 
kriegerischen Angriffe der Tam i len aus dem siidlichen Theil von 
Indien.

Ursprunglich waren dieselben von den mit Ackerbau und Er- 
richtung von Heiligthiimern vollauf beschaftigten Singhalesen zum 
Schutz der Insel-Kiisten herbeigerufen worden; dann hatten die Schutz- 
truppen gelegentlich sich selber der hóchsten Gewalt bemachtigt; nach 
einiger Zeit wurden sie wieder vertrieben; immer kehrten sie aber in ver- 
starkter Anzahl zuruck, drangen erst plundernd, dann erobernd in Ceylon 
ein, wo man leider mehr Klóster und Dagoba gebaut, ais Festungen 
und an die Klóster ein Drittel des ganzen Landes verschenkt hatte. 
Schliesslich mussten die Singhalesen den Tamilen die ganze Nord- 
halfte der Insel iiberlassen und ihren Hauptstiitzpunkt in der siidlichen 
Hiigelgegend suchen.

Erst seit zwei Menschenaltern ist Anuradhapura wieder bekannt 
und von Europaern besucht. Aber wiihrend Pompeji von der Asche 
des Vesuv, Olympia von dem Sand des Alpheus-Flusses verschiittet, 
Mykene und Tiryns wie Carthago und Ephesus von Feindeshand zer- 
stórt ward, und Erdbeben hier und da an dem Zerstórungswerk sich 
betheiligt;Anuradhapura istbuchstablich v o m W a 1 d ii b e r - 
w ach sen;1 2) das dichteste Gebiisch und gewaltige Baume haben im 
Laufe von nahezu zwólf Jahrhunderten das meilengrosse Stadtgebiet 
in eine Art von U r w a 1 d umgewandelt.

1) 769 n. Chr. wurde der Herrsehersitz sudwarts verlegt nach Pollanarua. 
Diese Stadt bliihte besonders im 12. Jahrhundert und sank dann gleichfalls in 
Ruinen.

2) Aehnliches gilt von einigen Stadten der Ureinwohner von Central-Amerika.

Die Insel Ceylon ist ja ein naturliches, feucht-warmes Gewachs- 
haus. Von der Kraft des Pflanzenwuchses sieht man gerade hier
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recht merkwiirdige Beispiele. Die Bóschung eines ktinstlichen Teiches 
ist mit machtigen Steinhlocken belegt; ein solcher Błock von vielleicht 
2 Meter Lange ist durch die hinter ihm befindliche Wurzel eines 
Baumes um 30 Grad aus seiner Lagę gedreht und wird sicher nach 
nicht allzu langer Zeit in die Tiefe sturzen. Gewaltige Feigenbaume 
wurzeln auf Mauern und Dammen; gerade diese gehóren zu den 
Hauptzerstórem der alten Gebaude, da erstlich in dem feuchten Klima 
ihre (von den Vógeln uberall liin verschleppten) Samen so leicht Wurzel 
fassen, und da femer die kriechenden Wurzeln dieses Baumes sich so 
weit umher verbreiten.

Aber die Einsamkeit der Gegend trug doch auch etwas zur Er- 
haltung der letzten Reste bei. Kein eifriger Mosiem zerstórte absicht- 
lich die Bildwerke und Saulen, kein lassiger Hindu verbrauclite die 
zugehauenen Steine fiir seine eignen Zwecke, kein englischer Beamter 
hat damit Briicken und Wege verhessert.

Uehrigens war der Ort nie yollstandig verlassen und 
yergessen. Eine Handvoll Priester weilte stets in der Wildniss bei 
den Heiligthumern, von denen eines ja den rechten Kinnbackenknochen 
Buddha’s enthalten soli; und fromme Pilger drangen alljahrlich auf 
schmalem Pfade durch die Walder, um die Heiligthiimer zu verehren, 
sowie Blumen an die Gottheit und Gaben an die Priester zu spenden.

Aber erst im Jahre 1832 wurde der Platz von dem Major Skinner 
untersucht, yermessen, gezeichnet; erst seit 20 Jahren haben die Eng
lander die wichtigsten Ruinen, so zu sagen, aus dem Wald heraus- 
gehauen und auch die alten Teiche und Bewasserungen wiederher- 
gestellt, yerbessert, mit Schleusen yersehen. So ist hier wieder ein 
yon Menschen bewohnter Ort entstanden; 1881 war es ein Dorf von 
1300 Einwohnern, 1891 eine „Stadt" von 2494 Einwohnern; es sind 
fast ausscliliesslich reisbauende Singhalesen. Da sieht man wieder 
die niedrigen, von Kokospalmen beschatteten Hiitten, einen belebten, 
sehr sauber gehaltenen Markt, die drei hier, in der trockneren Halfte 
von Ceylon, fur jeden Wohnort unentbehrlichen Teiche, einen zum 
Trinken, einen zum Baden und einen fur das Vieh, von denen natur
lich der erste etwas hoher liegt, ais der zweite und dieser wieder hóher, 
ais der dritte; und rings herum in weiter Ausdehnung gut bewasserte 
Reisfelder; da sieht man in der Nahe der alten Ruinen, die weit iiber 
unsre Zeitrechnung zuruckreichen, an einem breiten rasenbepflanzten 
Weg, den behaglichen Wohnsitz des Regierungsyertreters, das grosse 
Verwaltungsgebiiude (cutchery oder yielmehr Kachcheri), das Gerichts- 
haus, das Rasthaus, die Schule und sogar ein funkelnagelneues, noch 
nicht bezogenes Krankenhaus.
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Was ist nun zu sehen in Anuradhapura? Zunachst die 

Dagoba oder Reliąuien-Thiirme, welche irgend ein Andenken an 
Buddha einschliessen.

Auf einem rundlichen Unterbau erhebt sich der halbkugel- oder 
glockenformige, ganz solide Hauptbau; auf letzterem steht der wiirfel- 
fórmige Oberbau, und darauf ein Thurmchen mit metallischem Aufputz, 
wie man sagt, dem Abbild von Buddha’s siebenfachem Sonnenschirm.

Die Anzahl der Dagoba ist ungeheuer, ihre Grósse sehr ver- 
schieden; sehr viele sind nur 10—20 Fuss hoch, drei aber so gross, 
dass man sie mit den Pyramiden von Gizeh wenigstens vergleichen 
kann. Die Dagoba sind der Ruhm wie der Ruin des Kónigreiches 
gewesen.

Naturlich hatten die erobernden Tamilen denselben Gedanken beim 
Anblick der machtigen Bauten, wie die erobernden Araber bei den 
agyptischen Pyramiden, dass grosse Schatze im Innern verborgen sein 
mussten, und begannen eifrig das Werk der Zerstórung, bis sie, von 
der Vergeblichkeit ihrer Bemiihungen uberzeugt, davon Abstand nahmen. 
Andre Schatze, namlich solche der Wissenschaft, suchte vor wenigen 
Jahren Herr Jever; er liess in die Abhayagiri-Dagoba, die der eng- 
lischen Krone gehórt, einen Stollen von 200 Fuss Lange durch das 
solide Ziegelbauwerk von 2000jahrigem Bestande treiben und fand ais 
einzige Ausbeute nur ein paar Perlen von rein geschichtlichem Werthe.

Den merkwiirdigsten Anblick gewahrt die Jayta-wanarama- 
D ag oba, die 330 n. Chr. vom Kónig Maha Sen errichtet wurde. Von 
weitem sieht sie jetzt aus wie ein be wal de ter Berg, auf dem ein 
kleiner Thurm steht. Aus grósserer Nahe erkennt man an den ab- 
geholzten Stellen, dass das Ganze einen gewaltigen Ziegelbau darstellt. 
Derselbe ragt jetzt noch 249 Fuss in die Liifte; sein Durchmesser 
betragt 360 Fuss, so dass der Inhalt des ursprunglich halbkugel- 
fórmigen Bauwerks einst gegen 20 Millionen Cubikfuss1) betrug. Funf- 
hundert unserer Maurer hatten sechs Jahre daran zu bauen; die Kosten 
wurden, nach Tennent, eine Million Pfund Sterling betragen. Aus den 
Steinen kónnte man eine Mauer von 10 Fuss Hohe und 1 Fuss Dicke 
zwischen London und Edinburgh herstellen.

1) I)ie grosse Pyramide von Gizeh enthalt 2’/2 Millionen Cubikmeter, also 
iiber 67l/a Millionen Cubikfuss.

Die grósste Dagoba (Abhayagiri = Berg der Sicher- 
heit) wurde 87 n. Chr. vollendet und zwar vom Kónig Walagam Bahu, 
zur Erinnerung an die Vertreibung der Tamilen und an die Wieder- 
eroberung des Reiches. Ursprunglich war der Bau roni Grunde bis 
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zur Spitze des Thurmchens 405 Fuss hoch; jetzt, nach nahezu 2000 
Jahren, misst die Hóhe noch 231 Fuss.

Auf der dichtbewaldeten, unregelmassigen Halbkugel aus Ziegelbau 
ist neuerdings der wurfelfórmige Oberbau mit dem schlanken Thurm 
mbglichst getreu nach den erkennbaren Resten wieder hergestellt.

Am beruhmtesten, wegen der zahlreichen Reliąuien, und auch 
am merkwurdigsten ist die dritte der grossen Dagoba, Ruan-welle, 
d. h. Goldstaub, unter Dutugaimunu, dem Besieger des Tamil Elala, 
und seinem Nachfolger um das Jahr 140 v. Chr. nach 20jahriger 
Arbeit vollendet. Sie war gegen 370 (nach andern nur 270) Fuss 
hoch, ist aber durch die Tamilen 1214 n. Chr. so weit zerstórt worden, 
dass nur noch ein kleiner Berg aus Ziegelbau in der Hóhe von 150 Fuss, 
yollstandig mit Baumen und Buschwerk bewachsen, heutzutage iibrig 
geblieben. Aber der untere Theil des Bauwerkes ist vollstandig frei- 
gelegt nebst der umgebenden Pflasterung.

Man erkennt einen Processionsweg rings um den Unterbau und ein 
ausseres Steingitter, vier Vorsprtinge des Unterbaus entsprechend den 
vier Hauptzugangen oder Treppen, ein Gesims des granitnen Unter
baus, das ganz und gar mit frei hervortretenden Elephantenkópfen 
geschmuckt ist, wahrend gleichsam die verborgenen Riesenleiber der 
Thiere den ganzen Bau zu tragen scheinen. *) Der fromme Pilger 
reibt noch heute den Granitstein mit einer Miinze oder einem Schmuck 
aus Gold.

Hier findet man auch uberlebensgrosse Bildsaulen. Zunachst 
die eines Konigs; sie stellt aber nicht den Erbauer der Dagoba dar, von 
dem allerdings einige Reliąuien, z. B. der Grabstein, hier aufbewabrt 
werden; sondern den Kónig Batiya Tissa, aus dem Beginn unsrer 
Zeitrechnung. Ferner mehrere Bildsaulen von Oberpriestern. Mit alt- 
griechischen Werken kann man diese, und auch einen grossen Buddha 
in der Nachbarschaft, nicht vergleichen, — hóchstens mit denen aus 
der friihesten Zeit, wo der Bildhauer das Brett des Holzschneiders noch 
nicht ganz iiberwunden hatte.

Uebrigens entbehrt nicht alles Bildwerk zu Anuradhapura der 
Anmuth. Die Schutzgótter, die zu beiden Seiten der Zu- und Ein- 
gange so rielfach angebracht sind, wiegen sich in den Huften, wie so 
mancher Apollo; es sind die D w ar p ais oder Thurhuter, mit der

1) Dies seheint mir vom baukiinstlerischen Standpunkt verniinftiger, ais wenn 
ein Ptolemaer den Riesen-Obelisk des grossen Thutmes auf vier — Krabben aus 
Bronze stellt. Der Beobachter (im Centralpark zu New-York, wohin dies Wunder- 
werk verschlagen ward,)' befurehtet fast, den Zusammenkrach zu hbren und zu sehen. 

Hirscliberg, Reise um die Erde. 21
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siebenkópfigen Schlangenkappe auf dem Haupt. Die zierlichen halb- 
v kreisfbrmigen (Mond-) Steine vor den Eingangen enthalten in er- 

habener Arbeit rings um eine stylisirte Lotosblume erst eine Reihe 
von heiligen Gansen,1) darum eine blumige Rankę, weiter nach aussen 
eine Procession von Elephant, Buckelochs, Lówe, Pferd und zum Ab- 
schluss eine pflanzliche Verzierung.

1) Im Pali hanza, also derselbe Stamm, wie irn GriechiBchen, Lateinischen. 
Deutschen und den daraus abgeleiteten Sprachen. Die Buddhisten nahmen an, dass 
die Wanderziige der Ganse nach dem heiligen See von Manasa (in ihrem mythischen 
Himalaya) sich erstrecken.

2) Nach Fergusson ware es der rechte Backenknochen (yaw bonę).

Am Eingang zu einem Felsentempel (Isurumuniya, ausserhalb 
des Ortes,) ist hoch oben in den lebendigen Granitfels ein Gott in 
hóchst anmuthiger Stellung neben einer Kuh ausgemeisselt, — wenn 
es dem Gott nur nicht gefiele, falsche Ohren an unrichtiger Stelle zu 
besitzen.

Nicht weit von der Ruanwelle-Dagoba, dicht bei der Kreuzungs- 
stelle der beiden Hauptstrassen des alten Anuradhapura, steht die 
heiligste aller Dagoba, die Thuparama, 307 v. Chr. vom Kónig 
Devenipiatissa errichtet, um den rechten Schulterknochen1 2) von Buddha 
zu bergen.

Es ist dies das alteste Gebaude von ganz Indien, 
das auf unsre Tage gekommen. Kónig Upatissa (400 n. Chr.) liess 
eine metallene, mit Gold geschmuckte Umhullung des ganzen Bau- 
werks anfertigen. Ein frommer Priester in der Mitte unsres Jahr- 
hunderts sammelte Geld, befreite den Bau von dem uberwuchernden 
Pflanzenwuchs und gab ihm eine einfache Hiille von Stuck.

Diese Dagoba hat eine hóchst geschmackvolle Glockengestalt. 
Durchmesser und Hóhe der Glocke sind nahezu gleichgross, etwa 
60 Fuss hoch. Die 9 Fuss hohe Terrasse, auf welcher der Bau steht, ist 
geschmuckt mit drei Reihen 24 Fuss hoher, unten vier-, oben achteckiger 
Granitpfeiler aus je einem Stein mit schon geschmuckten Capitalen. 
Diese Dagoba dient noch heute den religiósen Zwecken der Buddhisten.

Ganz in der Nahe hat einst der Schrein fur Buddha’s Zahn ge- 
standen, wie auch Fa Hian aus eigner Anschauung berichtet; doch 
ist keine Spur mehr davon zu sehen.

Dagegen steht noch die Lankaramaya Dagoba (von 32 Fuss 
Hóhe), die allerdings bedeutend junger ist, namlich aus dem Jahre 276 
n. Chr. Die achteckigen Pfeiler am Unterbau tragen Buddha-Putten 
am Capi tal.
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Die zweite Art von Ruinen in Anuradhapura sind die sogenannten 
P a 1 a s t e. Die Bedeutung der Gebaude ist meistens unklar, da bisher 
nur sehr wenige Inschriften ’) gefunden sind. Die Ausgrabungen werden, 
nach Massgabe der geringen Mittel, mit Eifer fortgesetzt; Herr Jever 
zeigte und erklarte mir alles auf das bereitwilligste. Aber sehr viel 
ist noch zu thun. Wenn die rergrabene Stadt von Anuradhapura in 
absehbarer Zeit planmassig frei gelegt werden soli, so sind, nach dem 
Leiter der Ausgrabungen, Herm C. R. Bell, statt der jetzigen 60 
mindestens 600 Mann anzustellen; es handelt sich um Quadratmeilen 
von Ruinen, die in eine feste, von der Sonne zusammengebackne und 
von Baumwurzeln zusammengehaltene Schicht aus Ziegeltrummem 
eingebettet sind.

Der Busch und die Baume sind allerdings vielfach fortgeschlagen, 
aber die Grundflachen der Gebaude liegen noch 5 (und selbst 10) Fuss 
unter der jetzigen Oberflache; deshalb kann die Bedeutung der Bau- 
werke noch nicht festgestellt werden. Uebrigens sind in letzter Zeit, 
seitdem man tiefer grabt, auch allerlei Gebrauchs- und Schmuckgegen- 
stande, wie Lampen, Schreine, Gerathe, Ringe, Halsbander, gefunden 
und dem Museum des Orts einverleibt worden.

Die meisten dieser Gebaude, die der einheimische Fuhrer ais 
Palaste bezeichnet, sind Ruinen von Klostern.

Von einem, das vor mehr ais 2000 Jahren errichtet worden, stehen 
noch die 1600 Saulen des untersten Stockwerkes grossentheils aufrecht; 
alles Uebrige ist verschwunden. Das Gebaude hiess Maha-Lowa-paya 
„der Bronzepalast“, war aber ein Kloster. Mahawanso giebt eine ge- 
naue Beschreibung der Erbauung und Einrichtung. Kónig Dutugai- 
munu, „der Sklave der Priesterschaft“, liess das Gebaude um 161 
v. Chr. errichten. Es ruhte auf 1600 Granitsaulen von je 12 Fuss 
Hóhe, die in Reilien von je 40, ziemlich dicht gedrangt, aufgestellt 
waren, so dass die Seite der ąuadratisclien Grundflache 100 Ellen oder 
220 englische Fuss misst. In neun Stockwerken, die allerdings (nach 
Fergussons Ansicht, entsprechend den heutigen Klóstern in Birma,) 
aus Holz errichtet waren und sich verjtingten, stieg der Ban empor, 
enthielt 900 oder 1000 Schlafzimmer fur Priester und etliche grosse 
Hallen und ais oberstes Stockwerk einen Dom, der mit Kupfer gedeckt

1) Hauptąuellen fiir diese Alterthiimer sind neben Burrows und den kurzeń 
Mittheilungen, die Herr Bell bisher gemacht hat, noch immer Tennent und J. Fer- 
gusson, Verfa8ser von Indian Architecture.' Fergusson war nie auf Ceylon, er 
tadelt Tennent, wirft der Regierung Gleichgiltigkeit gegen die Alterthiimer vor und 
yerspottet unsern Landsmann Dr. GoldSchmidt, der die Inschriften studire: 
offenbar kann er dereń Werth nicht wurdigen.

• 21 *
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war und so den Namen des Klosters begrundete. Es war so hoch 
wie die hochsten Dagoba, so gross wie unsre stattlichsten Kirchen und 
gewiss eines der schónsten Gebaude im Osten. Ausnahmsweise fur 
Asien und Afrika, wurden die Werkleute in klingender Miinze bezahlt. 
Das Innere war mit marchenhafter Pracht geschmuckt. Die grosse 
Halle ruhte auf vergoldeten Saulen. Ihre Wandę trugen Schniire von 
Perlen sowie von Blumen, die aus Edelsteinen gebildet waren. In der 
Mitte stand ein Thron aus Elfenbein, mit einer Sonne aus Gold und 
einem Mond aus Silber; dariiber strahlte der weisse Baldachin des 
Kaisers (Chatta).

Aber schon nach 21 Jahren (140 v. Chr.) busste der Palast seine 
beiden obersten Stockwerke ein, spater (182 n. Chr.) noch zwei weitere; 
wurde dann von dem „abtrunnigen" Maha Sen (301 n. Chr.) vóllig zer- 
stórt, jedoch wieder aufgebaut und zum letzten Mai wieder hergestellt 
gegen Ende des 12. Jahrhunderts n. Chr.

Von jedem der fremden Eroberer wurde das reiche Kloster ge- 
pliindert. Jetzt ist nur noch ein Wald von Steinsaulen iibrig geblieben, 
die einen recht traurigen Eindruck machen, um so mehr, ais sie nur 
ganz roh behauen sind. Einige zeigen sogar die Marken der Keile,’) 
mit denen sie aus dem Felsen gebrochen worden. Offenbar hatten sie, 
ais der Palast aufrecht stand, einen Ueberzug von Stuck aus Muschel- 
kalk (chunnam) getragen.

Mitten im Waide, in bedeutender Entfernung von den eben be- 
schriebenen Ruinen, zeigt der Fiihrer einen Kónigspalast, ferner einen 
sogenannten Elephanten-Stall mit machtigen Saulen, einen granitnen 
Elephanten-Trog,1 2) der wie ein steinernes Boot aussieht und die an- 
sehnliche Lange von 62 Fuss, bei einer innern Breite von 4 Fuss 
besitzt, und Pfeilerhallen, die nach dem Fiihrer Gerichtsstatten, nach 
Fergusson aber die zu den Dagoba gehórigen, von Fa Hian beschriebenen 
Predigthallen darstellen.

1) Wie der unvollendete Obelisk im Steinbruch bei Assuan in Oberiigypten.
2) Vom Fiihrer ais Tranke bezeichnet; doch wird man damals, wie heute, 

Elephanten und Ochsen in Teichen getrankt haben.

Recht geschmackvoll sind die Treppen, die zu den Palasten und 
Hallen empor leiten. Vorn liegt der Mondstein, dann folgt ein halbes 
Dutzend Treppenstufen mit schónem Profil; an der Vorderflache jeder 
Stufe ist in der Mitte eine Zwergfigur ausgemeisselt und dadurch die 
Flachę in zwei Panele getheilt; mitunter findet sich auch noch an 
jedem Ende der Stufe eine solche Zwergfigur; die geschweiften Treppen- 
wangen sind mit Lbwen in erhabener Arbeit geschmuckt.
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Die dritte Sehenswiirdigkeit von. Anuradhapura sind die 
Wasserbauten. Die sclionsten Teiche heissen beim Volke das Bad 
des Prinzen und der Prinzessin. Sie sind vollkommen mit Steinblócken 
ausgemauert und mit zierlichen Treppen versehen.

Ein Teich, weit grósser ais der Miiggelsee, mit aufgemauertem 
Damm, was deutlich zu erkennen ist, liegt ausserhalb des Ortes und 
heisst beim Volk und beim Fiihrer der See der Riesen.*) Er wurde 
in alter Zeit kiinstlich angelegt und diente zur Wasserversorgung der 
Hauptstadt. Jetzt ist er wieder in Ordnung gebracht, mit einer Schleuse 
versehen und die Quelle der Fruchtbarkeit des ganzen Landstrichs.

Tennent beschreibt uns, an dem Beispiel des Sees von Horra- 
bora, nach eigner Anschauung, wie die alten Singhalesen solch’ einen 
kunstlichen See schufen. Ein Fluss zwischen zwei Hugeln, die 3 bis 
4 englische Meilen von einander entfernt sind, wird abgefangen durch 
einen Damm, der quer durch das Thal an seiner engsten Stelle ge- 
fuhrt wird. So entsteht ein See, der 10 englische Meilen lang und 3 
bis 4 englische Meilen breit ist, also, um unser Mass zu Grunde zu legen, 
iiber 90 Quadratkilometer Flachenausdehnung besitzt. Der Damm ist 
60 Fuss hoch und an der Grundflache 200 Fuss dick. Zwei machtige 
Felsenmassen, die gerade giinstig lagen, wurden in den Damm mit 
eingeschlossen und die Wasser-Auslasse (50 Fuss hoch, unten 4 Fuss, 
oben 20 Fuss breit) durch den Felsen gehauen und mit Schleusen 
versehen. Kein andres Volk der Erde, vielleicht1 2) mit Ausnahme der 
alten Aegypter, hat kiinstlich so grosse Seen geschaffen.

1) Giants Tank. Aber auf Ferguson’s Kartę heisst so ein Teich nahe der 
Nordwestkiiste von Ceylon.

2) Ich sagę vielleicht, da Herodot in der Beschreibung des Moeris-See’s wahr
scheinlich sich getauscht hat, indem er den Fayum zur Ueberschwemmungszeit 
besuchte.

Kónig Dutugaimunu, der die Ruanwelle-Dagoba und den Bronze- 
Palast erbaut und die erstere ais sein grósstes Werk ruhmt, durfte 
durch die Teiche und Bewasserungsanlagen, die er in Kalawewa und 
Yodi-ela geschaffen, ein weit grósseres Anrecht auf Nachruhm sich 
erworben haben. Kónig Pakrama Bahu, der Erneuerer des Reiches 
(1155 n. Chr.), hat nicht weniger ais 1470 Teiche hergestellt, darunter 
3 grósśere Seen, und 534 Canale angelegt, ausserdem viele der alteren 
Wasserwerke, die verfallen waren, wieder erneuert.

Die Aufgabe, die zum Theil verfallenen und sogar mit riesigen 
Feigenbaumen bewachsenen Damme wieder herzustellen, die alten Teiche 
wieder auszubessern und zu erneuern, um dem Oedland die fruhere 
Fruchtbarkeit wiederzugeben, hat der verdienstvolle Major (damals 
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Lieutnant) Skinner und spater Emmerson Tennent der Regierung ge- 
stellt, und diese hat ihre Aufgabe begriffen und riistig ausgefuhrt.

So ist die Nord-Centralprovinz neu geschaffen. Teiche von 4000 und 
6000 Acres (= 1600, bezw. 2400 lia) bewassern unabsehbare Reisfelder 
und an hundert Palmengarten in der Gegend von Anuradhapura.

Aber die allergrosste Merkwiirdigkeit von Anuradha
pura, wenigstens nach Ansicht der Eingeborenen, ist der heilige 
Feigenbaum. Sein Name lautet: Jaga Sri Maha Bodin Wohanse, 
„der siegreiche, erlauchte, hóchste Herr, der heilige Bo-Baum".

Im Jahre 288 v. Chr. wurde ein Schóssling desjenigen Feigen- 
baums, unter dem Gautama-Shaka Buddhaschaft empfing, nach Ceylon 
gebracht und vom Kónig hier in Anuradhapura eingepflanzt und von 
einer ununterbrochenen Reihe frommer Wachter ') gepflegt, woriiber die 
singhalesischen Jahrbucher ganz genau berichten. Somit ist dies der 
alteste geschichtliche Baum der Weit.

Die Verehrung, welche von den Buddhisten diesem Baume gezollt 
wird, ist grenzenlos. Kónige haben ihm Vermachtnisse hinterlassen. 
Kein schneidendes Werkzeug darf ihn beruhren. Die (herzfórmigen, 
langspitzigen) Blatter, welche von selber abgefallen sind, werden ais 
Schatze von den Pilgern mit heimgenommen. Fa Hian fand im 
5. Jahrhundert n. Chr. dieselbe Verehrung vor, dereń Zeugen wir am 
heutigen Tage sind. Der Verfasser des Mahawanso (459—478 n. Chr.) 
schliesst seine Besclireibung mit den W’orten: „So hat der Furst der 
Walder, begabt mit Wunderkraft, gestanden fiir Menschenalter in dem 
prachtvollen Maha-mejo-Garten von Lanka, fórdemd die geistige Wohl- 
fahrt der Einwohner und die Ausbreitung der wahren Religiom" Kein 
fremder Eroberer hat es gewagt, diesen Baum zu schiidigen. Man 
steigt einige Stufen empor und findet innerhalb einer ąuadratischen 
Mauer (Maha Vihara) die aus dem Boden emporstrebenden und sich 
verzweigenden Aeste mit den zahllosen, bei jedem leisesten Luftzug 
sich bewegenden Bliittem; der eigentliche Stamm ist durch auf- 
geschiittete Erde yerdeckt.

In der Nahe sind Priester-Wohnungen.
Seit dem Anfang unseres Jahrhunderts hat die selbstandige Ge

schichte der Singhalesen aufgehórt. Materiell befindet sich das Volk 
besser unter der englischen Regierung, wenigstens nach Ansicht der 
Englander.

1) Tennent sah, vor 40 Jahren, einen Knaben, der geradlinig von einem der 
Begleiter des heiligen Bo-Baumes'abstammte. Er hatte den Titel „Prinz des Lowen 
und der Sonne“. Gegen diesen Stammbaum verschwinden die des europaischen 
Adels.
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Aber wer die sanften, dunkelgelben Singhalesen mit dem halb- 
runden Schildpattkamm im langen, schwarzen Haar nur in Europa 
gesehen, wo sie zur Schaustellung Zebu-Ochsen und gelegentlich 
einen Arbeits-Elephanten vorfuhren; oder wer nur auf der langen Fahrt 
nach dem óstlichen Asien oder gar nach Australien in dem Hafen 
von Colombo fiir ein paar Stunden verweilte und die gewandten Fiihrer 
und unermudlichen Handler mit zweifelhaften Schmuckgegenstanden 
kennen gelernt: der kann sich kaum vorstellen, dass auch dieses 
Volk eine mehrtausendjahrige Geschichte besitzt.

Der edle Wijayo, ein Arier aus dem Ganges-Land, hat 543 v. Chr. 
das Kónigreich gegrundet, den Ackerbau und die kiinstliche Bewasse- 
rung gelehrt. Der fromme Devenipiatissa (307 v. Chr.) hat das Land 
zur zweiten Heimath der Buddha-Lehre gemacht, so dass noch heute, 
nach mehr denn 2000 Jahren, von den 340 Millionen Buddhisten 
diejenigen, welche einen weiteren Blick besitzen, Ceylon ais Statte der 
Wiedergeburt ihrer heiligen Lehren betrachten. Der ritterliche Dutu- 
gaimunu (140 v. Chr.) hat Elala, den tapfern Kronrauber aus Tamil- 
Stamm, im Einzelkampf gefallt. Prakrama Bahu hat 1153 n. Chr. das 
zerfallene Reich wieder vereinigt, sich zum alleinigen Kónig von Lanka 
gekront, die alte Religion und die kiinstliche Bewasserung erneut und 
seine siegreichen Waffen nach dem Festland von Vorder- wie Hinter- 
indien getragen.

Aber die neue Bliithezeit dauerte nicht lange. Des Reiches Ver- 
derben waren die Priester, wie in Aegypten. Vor den Tamilen mussten 
die Singhalesen nach Siiden zuriickweichen. Nachdem Anuradhapura 
schon im 8. Jahrhundert n. Chr. unhaltbar geworden, musste 1235 n.Chr. 
auch die neue Hauptstadt Pollanarua aufgegeben, und der Sitz der 
Regierung nach der Gegend von Kandy und von Colombo zuriick- 
verlegt werden. 1410 n. Chr. eroberten sogar die Chinesen, dereń 
Gesandtschaft beleidigt worden war, die Hauptstadt und erzwangen 
Tributzahlung, bis 1448. 1552 landeten in Colombo die Portugiesen,
die nach der einheimischen Chronik Rąjaceli, „weisse Steine“ (d. i. 
Brot) essen und „Blut“ (d. i. Rothwein) trinken und Róhren besitzen, 
die unter Donner ein meilenweit entfemtes Marmorschloss zerstóren. 
1638 bis 1658 wurden sie von den Hollandem vertrieben. Diesen folgten 
die Englander, welche 1815 Kandy eroberten und der Selbstandigkeit 
des Landes ein Ende bereiteten.

Unter strómendem Regen, gegen welchen der Wagen und mein 
Regenrock nur geringen Schutz boten, fuhr ichFreitag, den 18.November, 
Morgens 8 Uhr, wieder zuriick, von Anuradhapura. Mittags in Dambulla
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war etwas besseres Wetter; ich wurde wieder trocken. Leider konnte 
ich den Postillon nicht zu langerem Aufenthalt bewegen, so dass ich 
dieFelsentempel beiDambulla nicht zu sehen bekam. Abends 
gewahrte der blauliche Glanz der Leuchtkafer, die zu Tausenden 
um die feuchten Graser schwarmten, ein wunderbares Schauspiel, bis 
wieder strbmender Regen einsetzte. Im Rasthaus zu Matale fand ich 
gute Aufnahme und Yerpilegung, da ich bereits Mittags meine Ankunft 
telegraphisch angemeldet.')

Jetzt iibte ich alte, fast vergessene Kunste, liess heisses Wasser, 
Zucker und Cognak bringen und bereitete mir einen steifen und heissen 
Grog. Danach schlief ich vorzuglich, fuhr am nachsten Tag mit der 
Eisenbahn nach Kandy, nahm mein Gepack aus der Kammer und 
setzte die Fahrt nach Colombo fort.

Im Oriental Hotel traf ich alte Bekannte vom Brindisi und sogar 
von der Empress, machte durch ihre Vermittelung neue Bekanntschaften, 
z. B. die eines hollandischen Kaufmanns aus Sumatra, der ganz 
besonders deutschfreundlich war und das Heil seines Vaterlandes sowie 
der Colonien nur im engsten Anschluss an Deutschland sah; und 
brachte nicht bloss den englischen Sonntag (20. November), sondern 
auch die folgenden beiden Tage mit Ausflugen und Spaziergangen zu, 
die in Colombo stets lohnend sind. Dazu kamen kleine Einkaufe, 
Packen, Verabschieden vom Consul, Kauf der Fahrkarte nach Calcutta. 
(Preis 9 Pfund Sterling). Mit dem Verhalten der P. & O.-Gesellschaft 
konnte ich wieder nicht zufrieden sein; es war mir unmóglich, eine feste 
Cajut-Nummer zu erhalten, selbst ais das Schiff „Shannon“ schon im 
Hafen lag. Die Englander, welche irgend eine Empfehlungskarte vor- 
zeigten und dabei noch dazu ais Beamte oder Missionare Preisermas- 
sigung hatten, wurden in dieser Hinsicht bevorzugt.

Mit meinen 300 Rupien in ceylonischem Regierungs-Papiergeld 
war ich gerade ausgekommen, so dass ich nicht nóthig hatte, sie in 
Calcutta-Papiergeld umzusetzen. Denn die Verwaltung der Kroncolonie 
Ceylon ist ganz getrennt von der des Kaiserreichs Indien; Papiergeld 
und kleine Miinzen von Ceylon gelten nicht in Indien, nur die Silber- 
Rupie wird in beiden genommen.

Am Mittwoch, den 23. November, sagte ich der schónen Insel mein 
letztes Lebewohl, denn auf ein Wiedersehen ist nicht zu rechnen.

1) Preis des Telegramins in Ceylon: a) dringend, 1 Kup. 60 Cts., b) gewohn- 
lich, 80 Cts., c) aufschiebbar, 40 Cts., fiir acht Worter. Jedes Zusatzwort noch 20, 
10, 5 Cts. Adresse frei. Ich wałilte b). — Es giebt 1550 engl. Meilen Telegraphen- 
Draht in Ceylon.
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Ostindien.

Dampfer Shannon ist uberfullt. Meine Cajute gehórt zur 
sten Classe nur durch den Fahrpreis, den ich zahlen musste; 

sie ist schlecht geluftet und dunkeł, da ihre Fenster nicht auf das 
freie Meer, sondern auf den Gang hinausgehen. Auf letzterem schlafen 
missbrauchlich die braunen Kinderfrauen (Aya) der englischen 
Familien. Aber ich bin wenigstens allein und ungestórt in meinem 
engen Kammerlein. Vor der Abfahrt beginnt wieder an Bord die Be- 
lastigung seitens der Handler und Wechsler. Dazu kommt das Ge- 
schrei der Knaben und Junglinge, die im Katamoran, nur ein Stuck 
Bambus ais Ruder benutzend, das Schiff umkreisen und nach Munzen 
tauchen.

Nachmittags um 1 Uhr fahren wir ab, und zwar um die Siidspitze 
von Ceylon herum, da die Meerenge zwischen der Insel und dem Fest- 
land (Palk-Strasse), wegen der Untiefen zwischen den Riffen der Adams- 
Briicke, fur gróssere Dampfer nicht fahrbar ist. Der Weg von Colombo 
nach Calcutta misst nur 1380 Seemeilen, dauert aber nicht weniger ais 
sechs Tage, da einerseits in Madras gehalten wird, andrerseits die 
ziemlich gefahrliche Einfahrt in den Hugli-Fluss, an dem Calcutta 
liegt, uns zweimal zwingt, langere Zeit vor Anker zu liegen, um die 
Fluth abzuwarten.

Log-Bericht.

Donnerstag, 24. November, 7°40' N., 82°2' 0., 270 Seemeilen. 
Freitag, 25. November, 12° 23' N., 80° 50' 0., 292 Seemeilen.

(53 bis Madras). Nachmittag von 5 bis 10 Uhr in Madras. 
Sonnabend, 26. November, 15° 2' N., 82° 23' 0., 170 Seemeilen. 
Sonntag, 27. November, 18° 47' N., 85° 50' 0., 300 Seemeilen.
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Montag, 28. November, ankern wir von G bis 10 Uhr V. vor der 

Insel Saugar, an der Mundung des Hugli; und Nach- 
mittags wieder bei dem Diamant - Hafen bis Dienstag 
Morgens 6’/2 Uhr.

Dienstag, 29. November, Mittags ankern wir im Hafen von 
Calcutta.

Auf dem Schiff sind kaum noch Amerikaner; dagegen zwei Paare 
englischer Erdumwandrer, die ich von der Empress her kannte. Die 
meisten Cajiit - Reisenden sind „nach Indien gebundene" Englander: 
Officiere, Beamte, Kaufleute mit Weib, Kind, Saugling, Kinderfrau und 
Amme. Ich lerne einen gebildeten, greisen, englischen Civil-Ingenieur 
kennen, der zu seinem Vergniigen und zur Belehrung nach Indien reist. 
Mit ihm war, zumal ich einiges von den Schriften seines Vaters, eines 
Astronomen, und seines Bruders, eines Physikers, kannte, eine gebildete 
Unterhaltung móglich. Das kann ich von den meisten Englandern 
des Schiffes nicht behaupten. Da war zunachst der jugendliche Schiffs- 
arzt, der mir erklarte, dass die englische Heilkunde viel weiter vor- 
geschritten sei, ais die deutsche; aber nach kurzer Prufung in der 
einen ebenso unwissend befunden wurde, wie in der andern. Da war 
ein englischer Beamter, der bei Tisch die abfalligsten Aeusserungen 
iiber mein Vaterland sich erlaubte und nachdrucklichst zum Schweigen 
gebracht werden musste. Selbst einer meiner alten Reisegefahrten von 
der Empress, ein Gymnasialprofessor, trieb es ebenso; wurde aber weit 
angenehmer, ais ich mir nichts gefallen liess, sondern sofort zum An- 
griff auf englische Zustande vorging. Die Damen waren gebildeter, 
namentlich meine Tischnachbarin, eine irische Beamten-Gattin, und die 
Frau eines Officiers, welche mit Begierde die Gelegenheit ergriff, ein- 
mal wieder deutsch zu sprechen. Sie war in Deutschland erzogen. 
Ruhrend und eigenartig ist die Zuversicht dieser Ofliciersfrauen: „Noch 
achtzehn Jahre der Verbannung in Indien; dann kónnen wir in der 
Heimath herrlich leben.“ Es ist richtig; der englische Officier be- 
kommt nach 25jahriger Dienstzeit in Indien tausend Pfund Sterling 
jahrlich ais Ruhegehalt; aber nur der dritte Theil dieser zweiten 
Sóhne erlebt es. Die andern mussen friiher nach Europa zuruckkehren, 
oder sie finden ihr Grab in Indien.

Am zweiten Tage der Fahrt, Donnerstag, den 24. November, 
Morgens 6 Uhr, d. h. siebzehn Stunden nach der Abfahrt, ist die 
bergige Kiiste von Ceylon noch sichtbar, Mittags die Nordspitze mit 
den rorgelagerten Inseln. Das Meer ist spiegelglatt. Abends fallt 
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Regen. Am Morgen des 25. November bin ich vor 6 Uhr auf Deck. 
Der Ost ist rosig gefarbt. Plótzlich blitzt am Horizont ein Strahl auf, 
und die obere Kuppe der Sonne wird sichtbar. Wer diese uns Inland- 
und Stadte-Bewohnem so ganz unbekannte Erscheinung bfters gesehen, 
wird leicht verstehen, wie die kusten- und inselbewohnenden Griechen 
das Auf- und Eintauchen der Sonnen-Rosse so darstellen konnten, wie 
sie es am Parthenon gethan.

Ich lese Thackeray’s Vanity fair und bereite mich auch fur 
Indien vor. Nachmittags erscheinen die niedrigen Berge des indischen 
Festlandes, die mir wieder das oft genossene, aber stets von Neuem 
erfreuliche Vergnugen bereiten, die Kugelgestalt der Erde zu beweisen: 
erst erscheinen auf dem Wasserspiegel zwei getrennte Zacken, die 
ich sorgfaltig aufzeichne; spater hebt sich auch die Verbindungslinie 
derselben.

Nachmittag um 5 Uhr sind wir in Madras. Dies ist die dritte 
Stadt Indiens nach der Zahl der Einwohner (452 000) und die Haupt
stadt der gleichnamigen Prasidentschaft oder Provinz mit einem Gebiet 
von 361000 Quadratkilometer und 30 Millionen Einwohnern.

Die ganze Koromandel-Kuste von Ceylon bis Orissa hat keinen 
Hafen. Ein Wellenbrecher ist am Nordende der Stadt Madras gebaut 
in Gestalt von zwei rechten Winkeln, die gegeneinander schauen und 
mit ihren freien Schenkeln eine enge Zufahrt offen lassen. Draussen 
tobt die Brandung, und z war darum besonders stark, weil erst eine 
englische Meile vom Festland die Tiefe von 10 Faden erreicht wird; 
drinnen ist das Wasser spiegelglatt; an der Mitte des so abgegrenzten 
Festlandstreifens springt ein Damm in das umschlossene Rechteck des 
Hafens vor. Die kostbare Anlage ist nach Ansicht der Englander nicht 
ais gelungen zu betrachten. Heftige Wirbelsturme wiithen von Zeit 
zu Zeit an dieser Kuste und haben ófters sammtliche Schiffe zerstórt, 
die vor Madras ankerten. Zur Zeit sind nur wenige Dampfer hier, 
trotz der neuen Schutzanlagen.

Die Bootsleute, welche Reisende an’s Land schaffen wollen, in den 
Aachen Masula-Barken, die aus Mango-Holz mit Cocos-Stricken, ohne 
Nagel hergestellt sind, mit sonderbaren Rudero, die ein kleines kreis- 
rundes Blatt an langer Stange darstellen. sind gradezu grasslich, weit 
schlimmer, ais ich es 1884 in Tunis erlebt. Hier wiire eine kraftige 
Hafenpolizei am Platz.

Da es schon spat ist, rerzichte ich auf das zweifelhafte Vergnugen. 
an’s Land zu gehen, nur um sagen zu kónnen, dass ich in Madras 
gewesen und den Vice-Kónig gesehen, der grade die Stadt mit seinem
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v Besuche beehrte. Die grbsseren neuen Gebaude, namentlich das Ober- 
gericht (High court), sehe ich vom Schiff aus.

Sehr bald beginnt ein unerhórtes Gewiihl am Schiffsbord. Auf- 
dringlichste Verkaufer bieten gestickte Decken, Pantoffeln, Florgewebe, 
ineinander geschachtelte Korbę an. Eine Gaukler-Familie erscheint 
und macht unter andern das gewóhnliche Kunststuck der Spiri- 
t i s t e n, aber bei Tagesbeleuchtung und auf den Planken des Schiffver- 
decks: eine jungę Frau mit zahllosen Ohr- und Nasenringen wird an 
Handen und Fussen gebunden, in ein Netz aus Stricken gethan, noch 
einmal gebunden, auf den Boden gelegt, mit einem Korb uberdeckt, 
dieser mit einem Degen in senkrechter und schrager Richtung durch- 
stochen; — und schliesslich kriecht sie unverletzt und ungebunden 
unter dem Korb hervor und bettelt die Reisenden an. Abends 10 Uhr 
fahren wir ab.

Nachdem ich unter fleissigem Studium den englischen Sonntag 
an Schiffsbord glucklich uberstanden, merkte ich Montag, den 28. No- 
vember, Morgens fruh um 6 Uhr, dass wir vor Anker liegen, und 
zwar gegenuber der niedrigen Tiger-Insel (Saugar Is-land) mit 
Flaggenstange, einem eisernen Leuchtthurm (von 75 Fuss Hóhe, aus 
dem Jahre 1808) und mit einer kleinen Festung, in dem gelbeu 
Wasser des Hugli-Flusses, der z u den Mtindungen des Ganges gehórt, 
ja fruher die hauptsachlichste gewesen sein soli.

Der Hugli ist hóchst gefahrlich, kann bei Nacht gar nicht 
und bei Tage nur mit der Fluth befahren werden. Abgesehen von 
gelegentlichen Stiirmen bilden sich fortwahrend neue Sandbanke in 
dem Flusse. Nur die tagliche Erfahrung der Lootsen giebt Sicherheit. 
Diese Leute sind ganz besonders gut bezahlt und geachtet.

Die Gefiihrlichkeit des Flusses sehen wir bald mit eignen Augen; 
sowie wir in das gelbe Wasser hineinfahren, begegnen wir den traurig 
aus dem Wasser emporragenden Masten des Wracks der Anglia, eines 
grossen Dampfers, der vor acht Monaten hier zu Grunde gegangen. Wir 
werfen auch Nachmittags vorDiamant-Harbour wieder Anker und 
verbleiben so iiber Nacht.

Abends ist Bali auf dem Schiff. Aber der ist schóner auf dem 
Norddeutschen Lloyd. Das Klavier aus dem Salon war auf Deck ge- 
schleppt worden, ein Sonder-Ausschuss hatte sich gebildet, eine Tanz- 
ordnung war geschaffen, die hóchst gefallsuchtigen Damen tanzten nur 
mit denjenigen Herrn, die ihnen vorgestellt waren.

Bis 61/2 Uhr Morgens, Dienstag, den 29. November, liegen wir 
vor Anker. Die Ufer des machtigen Flusses sind griin und fruchtbar. 
Beim ersten Anblick sieht das Land aus wie in Europa, bis Palmen 
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und Dbrfer der Hindu erscheinen, die uns eines andern belehren. 
Kahne mit braunen „Vettem“ fullen den Fluss, gegen dessen Ver- 
heerungen die Felder durch machtige Damme geschiitzt sind. Der Fluss 
wird enger, die Schifffahrt belebter, Zuckerrohrpflanzungen, Baumwollen- 
fabriken erscheinen, der Aussenhafen von Calcutta, Ziegeleien, endlich 
ein Wald von Masten: wir sind in Calcutta, der Hauptstadt des 
Kaiserreichs Indien.

Schon vorher waren dic Zollbeamten an Bord gekommen. Sie 
benalimen sich sehr hbflich. Die Geheimnisse der Reisekoffer zu ent- 
hiillen lag ihnen fern; sie forschten nur nach zwei Dingen, Schnaps 
und Opium , die N i e m a n d in zollpflichtiger Menge bei sich fuhrte ; 
und nahmen Schiesswaffen nebst Ladung in Verwahrung, die Jeder 
mit sich fuhrte. Sogar der Globetrotter-Jungling von sechzehn Jahren 
holte seinen Revolver aus der Tasche.

Es ist unrichtig, dies eine Beschlagnahme zu nennen, und fiber- 
fliissig, den Consul zur Wiedererlangung der Waffen zu behelligen. 
Seit dem grossen Aufstand von 1857 hat die Regierung von Indien 
die Einfuhr von Waffen und Schiessbedarf einerseits unter Aufsicht 
genommen, andrerseits erschwert durch einen Zoll von einem Zelmtel 
des Werthes.

Am folgenden Tag geht man zum Zollhaus, zahlt ein Zehntel des 
zu erklarenden Werthes der Waffe und erhalt dieselbe sofort zuruck. 
Es ist das ja ein wenig langweilig, trotz des trinkgeldsuchtigen Babu *), 
der sofort erscheint und mit dem Fremden durch die verschiedenen 
Raume eilt, — aber durchaus nicht schlimm. Angeblich soli man die 
gezahlte Summę in Bombay zuriickfordern kónnen, wenn man die Waffe 
wieder aus Indien ausfuhrt. Doch macht der gewbhnliche Reisende 
davon keinen Gebrauch. Uebrigens soli trotz aller Vorsicht der Re
gierung ein schwungvoller Waffenschmuggel bestehen.

Am Lande werden die Koffer nicht geóffnet. Die Beamten be- 
reiten dem Fremden keine Schwierigkeit, wohl aber die zerlumpten 
Trager, welche die Koffer auf das Droschkendach heben und unver- 
niinftige Forderungen stellen, und die ebenso zerlumpten Fiihrer, die 
sich mit hinaufschwingen und fur den N a c h w e i s der Droschke - 
dereń Hunderte dastehen, — und des Hotels, das dem Kutscher ge- 
nugend bekannt ist, lacherliche Summen beanspruchen, aber auch mit 
weniger vorlieb nehmen, wenn man ihnen einfach den Rficken dreht.

Das Great E as tern Hotel, zu dem ich fuhr, wie wohl die 
meisten Reisenden unseres Dampfers, des Postscliiffes von London

1) Hindu-Schreiber.
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nach Calcutta, hatte kein Zimmer frei, da schon von London aus die

* Bestellungen vorher gemacht waren. Man hatte die Unverschamtheit, 
mir einen Schlafsaal mit sechzehn Betten zu zeigen, wo man auch 
mir eines aufstellen wollte. Ich machte meinen Empfindungen Luft 
in dem kraftigsten Englisch. das mir zu Gebote stand, und hatte die 
Genugthuung, da ein deutscher Geschaftsfiihrer herbeieilte, auch noch 
in meiner Muttersprache meine Ansicht zu wiederholen. Bei Caine las 
ich allerdings, dass um Weihnachten so mancher Englander sich gluck- 
lich schatzen wurde, eines von diesen sechzehn Betten zu erlangen. 
Es gilt eben fur fein, in diesem Gasthaus1) abzusteigen und hieher 
die Einladungsbriefe1 2) zu erhalten. Aber da ich nicht an diese eng- 
lischen Vorurtheile gebunden war, sondern meine Beąuemlichkeit vorzog; 
so fuhr ich nach einem Gasthaus zweiten Ranges (Bellevue der 
italienischen Gebruder Boscolo), wo ich im ersten Stock ein nach 
indisclien Begriffen gutes Zimmer, vorn in den „Saal“, hinten in mein 
eignes Badezimmer mundend, nebst voller Verpflegung (ausser Wein 
und Bier) fur sieben Rupien taglich miethete und dazu, wie landes- 
iiblich, einen eignen Diener, der taglich */2 Rupie3) zu fordem hat und 
mit einer ganzen zufrieden ist. Des Morgens fruh bringt er den Thee 
und macht den (mir allerdings nur lastigen) Versuch, beim Ankleiden 
behilf lich zu sein; die Sachen reinigt er nicht; vor dem Zimmer 
lungert er umlier, bedient seinen Herrn bei Tisch, geht Gange, kauft 
Halsbinden und dergleichen Kleinigkeiten, die man ihm auftragt, mit 
geringem Aufschlag; fahrt Abends mit in das Hindu-Theater, am 
nachsten Tage iiber den Fluss in den botanischen Garten, Nachmittags 

1) In ganz Ostasien, von Hongkong bis Bombay, sind die Gasthauser schlecht. 
Es fehlt der Wettbewerb. Auch gehbrt viel Geld dazu, so grosse Hauser, wie die 
in Colombo, Calcutta, Bombay, zu errichten und zu unterhalten.

2) Die Hauptzeit dauert vom 20. Dezember bis 10. Januar: da kommt jeder 
in Bengal lebende Englander nach Calcutta; da sind die Balie und Empfange des 
Vice-Kbnigs und der Vomehmen.

3) Silbermiinzen: 1 Rupie (= 16 Annas), eigentlich 2 sh, wirklich 1 sli
21/a d, etwa 130 Pfennige.

'/2 Rupie = 8 Annas (65 Pfennige).
*/4 Rupie = 4 Annas (32l/a Pfennige).
'/a Rupie = 2 Annas (16 Pfennige, ein beąuemes Trink- 

geld).
Kupfermunzen: Anna = 4 Pfennige.

x/4 Anna = 1 paisa, englisch pice, 2 Pfennige, ein Al
mo sen.

1 Anna = 4 pices =12 pies. (Fur die Armuth des Landes spricht der Uni
stami, dass in manchen einheimischen Markten die Anna in 912 Theile — Kauri — 
getheilt wird!)
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auf die Esplanade, zum Empfang des Vice-Kdnigs, schliesslich zum 
Eisenbahnhalteplatz, wenn der Reisende abfahrt. Dass der Diener 
immer mause, wie ich in einzelnen Reisebeschreibungen gelesen, kann 
ich nicht bestatigen; auf meinen Geldbeutel passe ich allerdings auf. 
und den Koffer halte ich gut verschlossen. Dass es nbthig oder an- 
genehm ware, einen solchen Diener, der massig englisch spricht, massig 
Bescheid weiss und dessen Haupttugend in der Unterwiirfigkeit besteht, 
auf die Fahrt durch Indien mitzunehmen, kann ich gleichfalls nicht 
bestatigen; ebenso wenig, dass man in Bombay hungrig von der Mittags- 
tafel aufstehen miisse, wenn man nicht einen eigenen Diener besitzt. 
Die deutschen Kaufleute in Calcutta, welche ich daruber befragte, 
lachten mich aus und erklarten, dass diejenigen Reisenden, die so 
ubertriebene Schilderungen verbffentlicht hatten, sich selber nicht 
zu helfen wussten. Das sei unterwegs die Hauptsache, auch in 
Indien.

So bin ich also in Indien, dem M a r c h e n 1 a n d fiir die Europaer 
von den Tagen des grossen Alexander bis auf die Kreuzzuge, die 
Herrschaft des Grossmogul und bis auf den heutigen Tag. So gross wie 
das Land, so lang wie seine Geschichte, die leider fur die altere Zeit 
noch so rathselhaft geblieben: so ausfuhrlich ist die Literatur 
iiber Indien. Naturlich meine ich nur diejenigen Biicher, die ein ge- 
bildeter Leser heutigen Tages befragt, um sich ein Urtheil zu schaffen; 
um, was er ais Reisender mit eignen Augen geschaut, seinem Ver- 
standniss niiher zu bringen.

Es giebt einen ziemlich guten Fiihrer durch Indien, naturlich 
in englischer Sprache, von Murray. Ferner Fiihrer durch die haupt- 
sachlichsten Stadte (Calcutta, Benares, Agra, Delhi, Bombay). Aber die 
Hauptąuelle ist The Indian Empire by Sir William Wilson Hunter, 
3. Aufi., London 1893,852 Seiten; derVerfasser hat aus seinen 128 Ban- 
den (60 000 Druckseiten) des Statistical Survey erst die 14 Bandę 
des Imperial Gazetteer of India und daraus das erwiihnte 
Werk gewissermassen abgezogen und zusammengedrangt. Das Werk 
ist vorzuglich und enthalt in klarer Sprache alle Belehrung, die man 
yerniinftiger Weise erwarten kann. (Es giebt auch ein deutsches Buch 
„das Kaiserreich Ostindien“ von Werner, Jena 1884.) Ausserdem hat 
Hunter noch zwei Werke verfasst: A briefhistory of the Indian 
p e o p 1 e und E n g 1 a n d s W o r k i n India. Die ausfiihrlichste Ge
schichte Indiens fiir die altere Zeit ist von Mount Stuart Elphin- 
stone, der selber so thatigen Antheil an der neueren Geschichte 
Indiens genommen. Wichtig ist auch History of the Indian Mutiny 
by Col. S. B. Malleson.
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Eine vorziigliche „Geschichte des alten Indien" in deutscher 

'* Sprache hat Prof. Lefmann in Heidelberg geschrieben (Berlin 
1881—1885).

Fur die indische Kunst kommt in Betracht Industrial arts 
of India by Sir G. Birdwood. J. Fergusson’s History of 
Indian und Eastern Architecture scheint das einzige Werk 
iiber indische Baukunst zu sein; in den gewbhnlichen englischen 
Werken sind seine Beschreibungen wórtlich abgedruckt; aber die Ein- 
seitigkeiten des bedeutenden Verfassers, namentlich seine Schwarmerei 
fur den Schlangendienst in Indien, werden jedem Leser von den ersten 
Seiten an deutlich. Sehr lehrreich ist Albert Griinwald’s buddhi- 
stische Kunst in Indien, Berlin 1893.

Ueber Alterthiimer erwahnen die Verfasser der englischen 
Reisewerke immer nur Jas. P r i n s e p ’ s Essays on Indian Antiąuities 
(zwei Bandę, London, Murray, 1858). Aber diese verdienstvollen und 
schwierigen Einzelforschungen sind wohl von jenen nicht studirt worden. 
Wir Deutschen bevorzugen, mit vollem Recht, die bahnbrechende und 
noch heute werthvolle „Indische Alterthumskunde" von Professor Chr. 
Lassen in Bonn (1844—1861 und 1867—1874, vier Bandę).

Beiden Volkern und Sprachen gemeinsam ist ein liebenswiirdiges 
Buchlein von unserem Max Muller in Oxford: Indien in seiner 
weltgeschichtlichen Bedeutung (Leipzig 1884). Max Muller hat bekannt- 
lich den ganzen Rigveda herausgegeben, das unermiidliche Werk 
eines Menschenalters, und auch die Uebersetzung in’s Englische fertig- 
gestellt. Die indische Literat u rgeschichte verdanken wir unserem 
Berliner Professor Albrecht Weber (II. Auflage, Berlin 1876).

Ueber die Religionen in Indien belehrt uns ein Werk von 
A. Barth in Paris, das ich in der englischen Ausgabe (London 1891) 
besitze.

Die Zalil der englischen Reisebeschreibungen iiber In
dien ist gewaltig. Gelesen habe ich India Rerisited, von dem Dichter 
Sir E. Arnolds, und Picturesąue India by W. S. Caine (London 1891).

Von deutschen Reisewerken kommen in Betracht die ein- 
schlagigen Capitel der schon genannten Biicher von Hildebrandt, 
H. Meyer, Lanckorónski. Ausserdem haben wir eigne Reisebe
schreibungen von Indien. altere, wie die vorzugliche des Prinzen 
Waldemar von Preussen (1844 bis 1846) und seines Arztes Dr. 
Hofimeister, sowie aus neuerer Zeit von unserem Professor R e u 1 e a u x 
„Quer durch Indien im Jahre 1881“ (Berlin 1885); endlich ein viel 
gelesenes Prachtwerk: Indien in Wort und Bild von S cli la gin t- 
weit (Leipzig 1881, 2 Bandę), dessen gelehrtem Yerfasser leider die
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eigne Anschauung des von ihm in Wort und Bild geschilderten Landes 
nicht beschieden war.

Die allgemeine Landerkunde unseres bibliographischen 
Instituts enthalt in dem 1892 erschienenen Band Asi en eine Be- 
schreibung von Indien, die den deutschen Leser der Nothwendigkeit 
iiberhebt, den 8. Band von E. Reclus’ Nouvelle Geographie univer- 
selle (Paris 1883) nachzuschlagen; wahrend die vor zwei Menschen- 
altern erschienene Erdkunde unseres Rit ter, trotz der inzwischen 
eingetretenen Veranderungen, durch ihre anziehende Behandlung noch 
heute verdient, zu Rathe gezogen zu werden.

Diese kleine, vielleicht etwas persónliche Auswahl von Schriften 
iiber Indien beweist denn doch, dass es nicht so ganz leicht und nicht 
so sehr schnell geht, iiber dieses Land einigermaassen sich zu unter- 
richten.

Unser Name Indien stammt aus dem Sanskrit. Sindhus wurde 
der grosse Fluss genannt (Indus), zu dem aus Mittelasien die Arier 
zuerst gelangten und Sinthavas die Anwohner. Hieraus wurde Hendu 
im Iranischen, Indos im Griechischen. Jetzt heisst die Kónigin Victoria 
von England, seit dem 1. Januar 1877. Kaisar-i-Hind.

Ais Columbus 1492 in Guanahani landete, glaubte er eine Insel 
nahe der Gangesmiindung erreicht zu haben. Erst nachdem Vasco de 
Gama 1498 den Seeweg um Afrika nach dem eigentlichen Indien ge- 
funden, und Balboa zuerst den Stillen Ocean erblickt; ling man an 
einzusehen, dass die neu entdeckten Lander im Westen von Europa 
und das alte Land der Inder im aussersten Osten durch weite Strecken 
von einander entfernt seien. und begann die Inseln in Mittelamerika 
ais Westindien, das alte Indien aber ais Ostindien zu bezeichnen.

Das Riesendreieck von Ostindien ruht mit der Grundflache am 
Himalaya und reicht von 35° nordl. Br., d. h. von dem gemassigt warmen 
Erdgiirtel, hinab mit der Spitze bis zum 8. Grad nordl. Br., d. h. 
zur heissesten Gegend der Erde. Das britische Kaiserreich in Indien 
hat eine Grosse von 4 824 000 qkm und eine Bevolkerung von 289 
Millionen, d. h. so viel wie ganz Europa ohne Russland, und iiber das 
Doppelte von dem, was einst dem kaiserlichen Rom gehorchte. Es ist 
eher ein Erdtheil, ais ein Land.

Drei Haupttheile sind zu unterscheiden: I) die Gegend der Him
alaya *)-Berge, welche 2400 Kilometer langs der Nordgrenze von

1) Wortlich Schnee-Palast; vom Sanskritischen hi ma = Frost oder Schnee und 
alaya = Wohnung. Der erstgenannte Stamm ist auch im Griechischen und Latei- 
nisehen vorhanden. hiems = Winter.)

Hirschberg, Reise um die Erde. 22
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Indien verlaufen. II) Die weiten Flussebenen erstlich des Indus mit seinen
* fiinf Ursprungsfliissen (Punjab), zweitens des Ganges mit dem Nebenfluss

Juinna, drittens des Brahmaputra, der sein Ausfluss-Delta mit dem des 
Ganges vereinigt. III) Das dreieckig begrenzte Tafelland der (grósse- 
ren) Sud-Halfte, der Dekkan'), d. li. Siiden. Das Yindhya-Gebirge im 
Suden der Gangesebene bildet die Grundlinie des Dreiecks, die Ost- 
und West-Gliats1 2 3) die beiden Seiten (Malabar-und Coromandel-Kiiste), 
die im Cap Comorin zusammentreffen. 1891 hatte II mit I zusammen 
165, III 115 Millionen Einwohner.8)

1) In engerem Sinne bedeutet Dekkan das Hochland zwiscben den beiden 
Fliissen, Narbada, der ungefahr unter 21° nbrdl. Br. in das arabisehe Meer (den 
Golf von Cambay) fliesst, und Krishna oder Kistna, der ungefahr unter 16° nbrdl. Br. 
in das Meer von Bengalen sich ergiesst.

2) Treppengebirge, von ghat = Landungstreppe.
3) Burma mit 7’2 Mili. Einwohnem gehbrt jetzt mit zum Kaiserreich Indien.

Ein Drittel des Landes mit einem Yiertel der Bevólkerung steht 
noch unter einheimischen Fiirsten, welche aber die britische Ober- 
hoheit anerkennen. Der britische Yicekónig (oder Governor Ge
nerał, zur Zeit Marąuis von Landsdown,) hat seinen Herrschersitz im 
Winter zu Calcutta, im Sommer zu Simla, einem siidlichen Vorsprung 
des óstlichen Theiles vom Himalaya, und entfaltet mehr Pracht, ais 
mancher europaische Konig.

Ich sah die prunkvollen Empfangsvorbereitungen zu Calcutta, ais 
der Vicekónig von einer einfachen Besichtigungsreise nach Madras 
zuriick erwartet wurde.

Das britische Gebiet des Kaiserreichs ist jetzt in zwólf Prorinzen 
(Gorernments) getheilt, dereń hauptsachlichste sind: Bengal, Nord- 
westprovinzen mit Oudh, Punjab, Centralprovinzen, Bombay mit Sindh, 
Madras. (Dazu Assam und Ober- und Nieder-Burma.)

Die Volkszahlung von 1891 ergab:
1) 221 434 862 Einwohner in den britischen Besitzungen,
2) 66 908 147 „ „ „ Schutzstaaten,
3) 561 384 „ „ „ portugiesischen Ansiedlungen

(Goa u. s. w.),
4) 282 923 „ „ „ franzósischen (Pondichery u. s. w.).

Von der erstgenannten Zalil waren nur 90 169 Briten, und iiber-
haupt (einschliesslich der Briten) nur 110 504 nicht in Asien geboren. 
Noch nie ist ein so grossesReich von einer so winzigen 
Z a h 1 F r e m <1 e r b e h e r r s c h t w o r d e n.

Die Dichtigkeit der Bevblkerung betriigt 59 auf den Quadrat- 
kilometer und ist, wohl wegen der besseren Yerwaltung, in den briti-
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schen Besitzungen fast doppelt so gross, wie in den einheimischen 
Schutzstaaten,(89 : 42). In Bengal ist Uebervólkerung, zwei Menschen 
miissen leben von den Erzeugnissen eines einzigen Acre.')

In England leben 53,22 Procent der Berólkerung in 182 Stadten 
mit mehr ais 20 000 Einwohnern, in Britisch-Indien nur 4,84 Procent 
in 225 Stadten dieser Grósse. Indien ist ein Acker-Land. In 
den uberrólkerten Theilen nimmt die Bevólkerung nicht zu; doch 
giebt es noch genug Land; erwiinscht, aber schwierig ist eine bessere 
Vertheilung des Volkes.

In der Bevólkerung erkennt man hauptsachlich vier Stamme:
1) Ureinwohner (Nicht-Arier) und ihre halb-hinduisirten Ab- 

kómmlinge 17l/2 Millionen (1872, in Britisch-Indien).
2) V erhaltnissmassig reine Ar i e r (Brahmanen, Rajputen) 16 Millionen.
3) Die gemischte Bevólkerung der Hindu, die aus der ari- 

schen und nichtarischen Beyólkerung, hauptsachlich aus der letzteren, 
erwachsen ist, 111 Millionen.

4) Mohammedaner 40 Millionen. (Zusammen 186 Millionen 
unter britischer Regierung im Jahre 1872.1 2))

1) 1 Acre = 40,5 Ar; 1 Ar = 100 Quadratmeter.
2) Die Eintheilung ist tiblich, aber nicht folgerichtig. Die Mohammedaner 

sind nicht ein besonderer Stamm.
22

Die entsprechenden Zahlen aus den Schutzstaaten waren nach der 
Zahlung von 1881: 5^ Millionen Brahmanen und Rajputen, 46 >/4 Mil
lionen Ureinwohner und Hindu niederer Kasten (1 -|- 3), 5 Millionen 
Mohammedaner, zusammen 56 Millionen. Bei der Zahlung von 1891 
liess man die Unterschiede von 1 und 3 fallen; fand aber, dass in 
Britisch Indien noch 11, in ganz Indien 14 Millionen wilder Wald- 
S tam me vorhanden sind.

In der altesten Zeit, aus der wir iiberhaupt Kunde haben, 
entdecken wir zwei Vólkerstamme verschiedener Rasse im Kampf um 
den Boden Indiens. Der eine Stamm war ein hellfarbiges Volk, 
vor Kurzem aus Mittelasien durch die Nordwest-Passe des Himalaya 
nach Indien vorgedrungen; A r y e r, d. h. Edle, nannten sie sich selber, 
sie hatten eine prachtvolle Sprache. Die anderen, dunkler und von 
niederer Rasse, hatten lange im Lande gelebt und wurden von den 
Ankómmlingen theils in die Walder getrieben, theils in der Ebene 
unterworfen. Sie selber haben keine Nachrichten oder Zeugnisse 
hinterlassen. Von den Siegern wurden sie in den iiber 3000 Jahre 
alten Liedern (Rig-Veda) Feinde (Dasyus) oder Sklaven (Dasas) 
genannt, Schwarzhaute, Nasenlose, Rohesser u. dergl. Sie kónnen 
aber nicht alle Wilde gewesen sein, in den Veden ist von ihren sieben 
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4 Schlóssern und 90 Festungen die Rede. Ais die Geschichte anbricht, 
finden wir in Indien einige der machtigsten Kónigreiche unter nicht- 
arischen Herrschern.

Noch heute leben in Indien Stommę der Art, in demselben Zu- 
stand, wie vor 3000 Jahren, oder mit geringem Fortschritt.

Woher kamen diese Urvólker? Nur die Sprache giebt einigen 
Anhalt. Sie gehbren zu den Tibeto-Burmanen, Kolariern und Dravidiern. 
Die ersteren sind wahrscheinlich durch die Nordostpasse eingedrungen 
und leben jetzt noch in der Nahe des Himalaya. 22 Hauptsprachen 
der Tibeto-Burmanen werden unterschieden. Die zweiten wohnen im 
Norden von Dekkan, zu ihnen gehóren die Santals; neun Hauptsprachen 
ihrer Gruppe werden unterschieden. Die Dravidier kamen wahrscheinlich 
durch die Nordwest-Passe, zersprengten die kolarischen Stamme und 
drangen machtvoll nach dem Suden des dreieckigen Tafellandes und 
wurden von der arischen Rasse zwar unterworfen, aber nie auseinander- 
gesprengt. Sie haben ihre Sprache 28 Millionen in Sud-Indien gegeben; 
zwólf Dravida-Sprachen (vier hauptsachliche) werden in Indien unter
schieden. Sie verehrten die Erde unter dem Zeichen der Schlange und 
femer den Linga, ein steinernes Sinnbild der mannlichen Zeugungs- 
kraft; sie sind die Baum- und Schlangen-Anbeter des alten Indien. Noch 
heute sind also von den drei Theilen Indiens zwei, namlich Himalaya 
im Norden und die dreieckige Sudhalfte, hauptsachlich von nicht- 
arischen Vólkern bewohnt; aber der wielitigste Theil Indiens, die grossen 
Flussebenen sind schon seit alter Zeit der Schauplatz, wo eine edlere 
Bevólkerung ihre Cultur ausbildete. Sie gehórt zu der arischen oder 
indogermanischen Rasse. Ihr ursprimglicher Sitz war Central-Asien.

Die iiltesten vedischen Gesange zeigen uns den indischen Zweig 
der Arier auf dem Marsch von Kabul zum Punjab und schliesslich zu 
den Gangesebenen, wo sie dauernd sich niederliessen. Diese Rig- 
V e d a sollen nach den Hindu „vor aller Zeit“ oder doch schon inin- 
destens 3000 v. Chr. entstanden sein, nach europaischen Gelelirten aber 
erst 1400 v. Chr. Es sind 1017 Psalmen mit 10 580 Yersen.

Diese alten Arier lebten nach der Weise der Erzvater, unter 
Hauptlingen; ehrten die Frauen, kannten die Metalle, den Pflug. Vieh 
war ihr Reichthum und ihr Geld. Sie assen Rindfleisch und tranken 
Bier (aus der Soma-Pflanze); wohnten in Dórfem und Stadten, wanderten 
in Stammen vorwiirts, vertrieben oder unterjochten die „schwarzhautigen“ 
Ureinwohner. Ihre Todten wurden ursprunglich begraben, spater ver- 
brannt. Sie verehrten den Himmelsvater Dyaush pitr (Jupiter) und 
die Mutter Erde, das Firmament Varuna (Uranos), Indra den Regen- 
gott mit dem Speer, dem die meisten Hymnen gewidmet sind, und 
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Agni (Ignis), den Feuergott, im Ganzen 33 Gottheiten, elf im Himmel, 
elf auf Erden und elf im glanzenden Luftkreis.

Aber ais sie weiter sudlich zogen, war die Warme nicht mehr 
so begehrenswerth; Agni verlor seine Wichtigkeit in Punjab gegen 
Indra. Und ais sie schliesslich in den Gangesniederungen die regel- 
massigen Regenfalle der Monsune fanden, theilte Indra das Schicksal 
des Agni. Die machtigen Naturkrafte in dem Gangesthal schufen die 
heilige Dreizahl des Schópfers, Erhalters, Zerstorers (Brahma, 
Wischnu, Schiwa), von denen in den Veden noch nicht gesprochen 
wird, wie auch der Ganges nur zweimal dort Erwahnung findet.

Wann und wie erstand nun die neue Gliederung der Arier zu 
Kónigreichen mit Priestern und Kasten? *) Die Schrift war unbekannt. 
Die Familien, welche die heiligen Gesange auswendig wussten, ge- 
wannen an Bedeutung. Das siegspendende Gebet wurde brahman ge- 
nannt und seine Priester Brahmanen. Sie schufen weihevolle und 
ehrfurchtgebietende Gebrauche. Der ganze Dienst wurde abgeleitet 
von den Veda (dem Wissen, lat. vid-eo, griech. vida, olóa) und dereń 
Neuordnungen und Zusatzen: die vier Veda mit den dazu gehórigen 
Brahmana bilden die Offenbarung (Sruti, das aus Gottes Mund 
Gehórte); die spateren Sutra (oder Reihenvon Satzen), in denen 
die Brahmanen ais machtige Priesterkaste dargestellt sind, fugen die 
Ueberlieferung (Smriti, das Erinnerte) hinzu.

Die machtigeren und gliicklicheren Krieger bildeten die zweite 
Klasse der Kshattriya (Rajanya, Rajbansi = Kónigs-Genossen), 
die heutzutage Rajput = Kónigsabkómmlinge heissen; die Acker- 
bauer (Vaisya, von vis = Volk) die dritte. Heirathen zwischen den 
drei Kasten waren verboten, aber alle drei gehórten zu den zweifach 
Geborenen oder Ariern. Unter ihnen stand eine vierte oder di en en de 
Klasse, Sudra, Ueberbleibsel der iiberwundenen Ureinwohner, nur ein- 
mal geboren, die nicht an den grossen Staats-Opfern theilnehmen 
durften. Die Vaisya erhoben sich theils zu den Kriegern, theils gingen 
sie unter in die Diener, so dass nur Priester, Krieger und Diener 
iibrig blieben. Aber ein langer Kampf um die Oberherrschaft wiithete 
zwischen den Priestern und den Kriegern, aus dem die ersteren 
siegreich heryorgingen. Doch machten sie einen weisen Gebrauch von 
ihrer Gewalt, verzichteten auf die Herrscherwurde und begniigten sich 
mit der Macht iiber die Gemiither.

Strenge Regeln fur ihre eigne Kastę stellten sie auf. Das Leben 
des Brahmanen theilt sich in vier Abschnitte:

1) Vom portugiesischen casta, Geschlecht; Uebersetzung des indischen 
dschati, Stand.
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1) Sein religióses Leben beginnt nicht mit der Geburt, sondern 
am Ende der Kindheit, wenn er mit dem heiligen Faden der zweimal 
Geborenen bekleidet wird. (Voll Stolz zeigte mir diesen Faden einer 
der armseligen Fiihrer, die dem Reisenden die Sehenswtirdigkeiten der 
Stadte weisen.) Die Jugend und erste Mannheit bringt der Brahmane 
damit zu, von einem Weisen seiner Kastę die heiligen Schriften zu 
erlernen.

2) Darauf griindet er eine Familie.
3) Er zieht sich in die Walder zuriick, lebt von Fruchten und 

Wurzeln und fiihrt die religiósen Gebriiuclie aus.
4) Den Schluss macht ein Busser-Leben.
Die Brahmanen unsererTage sind das Ergebniss einer 3000jahrigen 

Erb-Erziehung und Selbstbeherrschung.
Eine Rasse nach der andern hat Indien uberfluthet, Fursten- 

geschlechter sind entstanden und vergangen, Religionen sind gekommen 
und geschwunden; aber seit der Dammerung der Weltgeschichte hat 
der Brahmane ruhig die Herrschaft ausgeubt, die Geister gelenkt und 
die Verehrung des Volkes empfangen. Aber sie haben auch Gutes und 
Grosses gewirkt. Ihren arischen Landsleuten bildeten sie eine edle 
Sprache und Literatur, den einheimischen Ureinwohnern brachten sie 
Cultur und nahmen sie auf in jene gesellschaftliche und religióse 
Ordnung, aus welcher der Hinduismus unserer Tage hervorgegangen ist.

Sie erkannten die Einheit Gottes und schufen fur das Verstandniss 
der Masse die Dreiheit. Brahma, der Schópfer, ist zu abstract. Zur 
Zeit lindet der Reisende in Indien nur e i u e n grossen Sitz seiner Ver- 
ehrung, bei Ajmir. Wischnu, der Erhalter, in seinen zehn Erschei- 
nungen, besonders in der siebenten und achten, ais Rama und Krishna, 
nahm die Stelle ein der vedischen Gottheiten. Schiwa, der Zerstórer 
und Wiederhersteller, verkórperte die tiefsinnigen brahmanischen Ge- 
danken vom Tode ais Austritt aus dem bisherigen Leben und Eintritt 
in ein neues. Seine schrecklichen Seiten verknupften ihn mit Rudra, 
dem Sturmgott der Veden, und mit den blutgierigen Gottheiten der 
nicht arischen Stamme. Wischnu und Schiwa in ihren mannlichen und 
weiblichen Erscheinungsformen sind jetzt die Gótter der Hindu-Bevólke- 
rung. In sechs Systemen der Philosophie (darsanas, Spiegeln der 
Kenntniss) suchten die Brahmanen sich Rechenschaft zu geben uber 
Gott, Welt und Menschenseele,- darunter ist das erste (Sankya, 
500 v. Chr.) die Entwicklungslehre, welche heute den Beifall so 
vieler Denker in Europa findet.

Die Brahmanen schufen die W i s s e n s c li a f t. Panini’s Grammatik 
des Sanskrit (350 v. Chr.) gehort zu den ersten und den besten der 
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Welt. Die Sanskritsprache ist so fein durchgebildet, dass man Zweifel 
erhoben, ob sie jemals die gesprochene Sprache eines Volkes gewesen 
sein kann. (Samskrita-bhasha „die vollkommene Sprachweise,“ gegen- 
uber Prakrita-bhasha, der einfacheren Umgangssprache.) Die Sanskrit- 
Literatur wurde mundlich uberliefert und ist darum ganz in Versen 
(Sloka). Deshalb und wegen des zerstórenden Klima von Indien giebt 
es keine sehr alten Handschriften. Die meisten sind nicht alter ais 
400 Jahre, zwei nur 800, eines (auf Palmblattern) wurde in einem 
japanischen Kloster seit 609 n. Chr. aufbewahrt. Die iiltesten In- 
schriften auf Saulen und Felsen sind aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. 
Die indischen Buchstabenzeichen scheinen aus den phoenicischen ab- 
geleitet zu sein, doch ist die Frage noch nicht ganz entschieden.

Dagegen haben wir unsere „arabischen“ Zahlzeichen aus Indien. 
Die Araber, welche sie uns uberliefert, nannten sie indische Ziffern; 
sie sind die Anfangsbuchstaben der indischen Zahlwórter von 1 bis 9, 
und 0 ist der Anfangsbuchstabe des Sanskrit-Wortes fur „leer“.

Heilkunde, Kriegskunst, Musik, Baukunst galten ais upaveda oder 
erganzende Offenbarung. Von der Heilkunde, Musik, Sternkunde werde 
ich spaterhin, bei besonderer Gelegenheit, noch ein paar Worte zu 
sagen haben. Die Baukunst wurde mehr von den Buddhisten ent- 
wickelt. Die Muselmanner bracliten neue Formen. Aber die Hindu- 
Baukunst hat in den Werken der Mogul fiir alle Zeit bewunderungs- 
wiirdige Denkmaler hinterlassen.

Das Gesetzbuch von Manu, das die Kasten feststellt und 
die Vorrechte der Brahmanen sichert, wird von letzteren naturlich dem 
Manu, ihrem Adam, zugeschrieben; durfte wolil auf ein alteres Buch 
(500 bis 200 v. Chr.?) zuruckgreifen, aber in der jetzigen Gestalt nicht 
iilter sein, ais 500 n. Chr.

Die weitere Sanskrit - Literatur umfasst die beiden Riesen-Epen 
(Mahabharata und Ramayana, von denen das erste die Kampfe der 
Arier in der Gangesebene, das zweite ihr Vordringen nach dem 
Dekkan und nach Ceylon behandelt,) Dramen, Sagen, Liebeslieder und 
mystische Dichtungen. Von Kalisada’s Drama Sakuntala (550 n. Chr.) 
ist 1789 eine englische Uebersetzung erschienen, welche die eigent- 
liche Veranlassung fur das Studium der indischen Sprache, Kunst 
und Wissenschaft in Europa geworden. Im Mittelalter (vom 8. bis zum
16. Jahrhundert) entstanden dann noch die Purana (die „alten 
Schriften“), 1600 000 Verse religiósen und philosophischen Inhalts.

Der erste Angriff auf die Brahmanen - Herrschaft war die Lehre 
von Gautama Buddha. (622—543 v. Chr., nach neueren Berechnungen 
starb er 478 v. Chr.) Gautama entwickelte sich aus einem Prinzen
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zum Einsiedler und Heiligen; er wurde Buddha, der Erleuchtete, und
* Siddharta, der Vollendete. Vierundvierzig Jahre predigte er dem Volke. 

Das Geheimniss von Buddha’s Erfolg beruhte auf der geistigen Befreiung, 
die er dem Volke brachte. Er predigte, dass Erlósung allen Menschen 
eróffnet sei, nicht durch Besanftigung eingebildeter Gottheiten, sondern 
durch eigne Thatigkeit (Karma). Was der Mensch sat, wird er ernten. 
So beseitigte er die religibse Grundlage der Kasten und die Ober- 
hoheit der Brahmanen, der Vermittler zwischen Gott und den Menschen.

Die Buddha-Lehre sandte ihre Glaubensboten aus. Asoka (257 
v. Chr.), Konig von Magadha oder Behar,1) machte sie zur Staats- 
religion und begriindete (nach dem dritten Concil) den Canon der 
sudlichen Buddhisten in der Volkssprache oder Maghadi. Das vierte 
und letzte Concil der Buddhisten war unter Kanishka (40 n. Chr.), 
einem Saka oder scythischen Eroberer von Nordwest-Indien; damals 
wurde der nordliche Canon in Sanskritsprache festgestellt, in welchem 
Buddha ais ein Saka oder Turanier erscheint, und aus dem spater der 
chinesische (mit 1440 Werken) herrorgegangen.

1) d. i. Yihara = Kloster.

Buddhismus und Brahmanismus bestanden in Indien neben 
einander 1300 Jahre, und der moderne Hinduismus ist aus ihrer Ver- 
schmelzung entstanden. Im 8. und 9. Jahrhundert n. Chr. wurde Brah- 
manenthum in neuerer Form die herrschende Religion, Buddhismus 
ist seit 1000 Jahren aus seiner Heimath verbannt, hat aber in der 
Fremde reichlich gewonnen, was er daheim verloren. Ein Wieder- 
aufleben in Indien ist nicht unmóglich.

Mit dem Zuge Alexander’s des. Grossen uber den Indus (327 
v. Chr.) beginnt die Beeinfiussung Indiens durch Fremde, beginnt fur 
uns die indische Geschichte, da die indischen Arier selber nur Sagen, 
nie Geschichtsbucher aufgezeichnet haben. Von 126 v. Chr. bis 544 
n. Chr. folgten verschiedene Einfalle der Scythen (Saka, Turanier), welche 
grosse Landerstrecken langere Zeit beherrscht und deutliche Reste in 
der Bevólkerung hinterlassen haben. Dazu kam der Einfluss der nicht 
arischen Konigreiche (Naga, Schlangenanbeter), namentlich im Siiden.

Der Vorhang der vedischen und naclivedischen Literatur fallt im 
5. Jahrhundert v. Chr. nieder; wenn er im 10. Jahrhundert n. Chr. 
sich wieder erhebt in den Purana, hat eine gewaltige Aenderung Platz 
gegriffen. Arier und Nichtarier sind verschmolzen z u 
Hindu, und ihre Religion ist zusammengesetzt aus arischen Gedanken 
und nichtarischem Aberglauben. Wischnu- und Schiwa-Dienst sind die 
Yolksreligion. Die Kasteneintheilung beruht auf Rassenunterschieden.
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Vom 11. Jahrhundert an dringen die mohammedanischen Eroberer 
von Afghanistan aus in Nordindien ein. 1526 griindet der moham- 
medanische Turanier Baber das Reich des Grossmogul, das macht- 
voll Indien, zuletzt auch bis zum Dekkan, beherrschte. Die Portu- 
giesen hatten (seit 1498) Handelsniederlassungen an den Kiisten 
gegrundet; aber weder diese noch ihre Erben, die Hollander im
17. Jahrhundert, die Englander und die Franzosen, gewannen zu- 
nachst Macht im Lande. Erst nach der Zersplitterung des 
Mogul-Reiches (1707) gelang es den Englandern, die 
schon 1600 ihre Ostindische Gesellschaft geschaffen, festen Fuss 
in Indien z u fassen. 1757 besiegte Clive den Nawab von Ben- 
galen bei Plassy, 1763 verloren die Franzosen im Frieden von Paris 
ihre ostindischen Colonien an die Englander. Im vorigen Jahrhundert 
besiegten die Englander den Sułtan Tipu von Mysore in Siidindien, 
der 1799 in der Bresche seiner ersturmten Hauptstadt Hel; im Anfang 
dieses Jahrhunderts die brahmanischen Mar a ten in Centralindien, 
welche schon die Erbschaft des Grossmogul anzutreten bereit waren; 
in der Mitte unseres Jahrhunderts die Sikhs in Punjab. Nachdem 
sie den Aufstand der einheimischen Soldaten (Sepoy) vom Jahre 1857 
unterdriickt, wurde die Ostindische Gesellschaft aufgehoben, Indien 
unter die Verwaltung der Krone genommen und am 
1. Januar 1877 zum Kaiserreich erhoben.

Calcutta,

die Hauptstadt des indischen Kaiserreiches und gleichzeitig die grosste 
und volkreichste Stadt desselben (mit 845 000 EinwohnernO im Jahre 
1891) hat zwar den Namen ron einem uralten Wallfahrtsort zu 
Ehren der Kali, der schrecklichen Gattin von Schiwa,1 2) ist aber eine 

1) Ueber 50 Procent Hindu, 39 Procent Mohammedaner, ferner Christen, Juden, 
Parsi u. s. w. 1881 waren unter 684 000 Einwohnem 428 000 Hindu, 221 000 Mo
hammedaner, 30000 Christen und, nach der Nationalitat, 7000 Europaer.

2) Der jetzige Tempel mit seiner Treppe (ghat) heisst Kali-ghat und liegt 
einige englische Meilen siidlich von der Stadt am Ufer von Tolly’s Nulla (Nalla). 
Er ist vor etwa 300 Jahren von einer reichen Hindu-Familie erbaut und mit einer 
Landschenkung ausgeriistet und wird von wohlhabenden Priestern, den Nachkommen 
der Griinder, verwaltet. Es ist der einzige Ort in Calcutta fiir den offentlichen 
Gottesdienst der Hindu; wiewohl in jedem Haus ein Altar fiir den Familien-Gott 
sich vorfindet. Kali, „die schwarze", ist eine grausame Gbttin, die Pest und Hungers- 
noth sendet und nur durch Blutopfer besanftigt wird. Gewbhnlich werden Ziegen 
geopfert; aber, wie in alten Tagen, so wurden auch noch 1866, wahrend der schreck-
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durchaus n e u e Griindung und ein wahres Kind gegen so altehr- 
wiirdige Stadte, wie Benares oder Delhi.

Im Jahre 1688 uberliess der Kaiser (Grossmogul) von Delhi der 
englischen Ostindia-Gesellschaft die Gegend der jetzigen Stadt zu einer 
befestigten Handelsniederlassung; am 24. August 1690 wurde auch die 
englische Flagge hier aufgezogen; aber es blieb ein unbedeutender 
Ort bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts. 1710 betrug die Zahl 
der Einwohner erst 12 000, 1724 wurde ein stadtisches Gemeinwesen 
eingerichtet.

Im Jahre 1756 marschirte des Grossmoguls Na wab (Unterkónig) 
von Bengal, der 18jahrige Siraj-ud-Daula, um ein seiner Rache ent- 
flohenes Familienmitglied zu fangen, mit einem grossen Heer nach 
Calcutta, eroberte die Stadt nach tapferer Gegenwehr und liess die 
gefangenen Englander (146, Manner und Frauen,) in das schwarze 
Loch stecken (B1 a c k hole;* 1) so hiess das Militargefangniss von Fort 
William in Calcutta, 18 Fuss lang, mit zwei kleinen eisenvergitterten 
Fenstern). Die Folgen, die der jungę Wutherich nicht vorausgesehen, 
waren entsetzlich durch die erdruckende Hitze der Juni-Nacht. Am 
folgenden Morgen waren von den 146 nur noch 23 am Leben geblieben.

lichen Hungersnoth, Menschenkiipfe, mit Blumen bedeckt, vor ihrem Altar gefunden. 
Und sogar noch 1893 ist ihr in der Nahe von Calcutta ein Menschenopfer dar- 
gebracht worden. — Die Schreibweise Kalkutta mag richtiger sein.

1) Das Gebaude ist nicht mehr vorhanden; der Eingang lag in einer Gasse 
hinter dem jetzigen Postgebaude; 1884 wurde der Ort mit einem schónen Stein- 
pflaster yersehen.

Sofort segelten Clive und Watson mit allen verfugbaren Truppen 
von Madras an die Gangesmiindung, eroberten Calcutta wieder und 
zwangen den Nawab zum Frieden und zur Entschadigung. Da aber 
gerade in Europa Krieg zwischen England und Frankreich erklart 
worden war, so eroberte Clive auch noch die franzósische Niederlassung 
Chandarnagar, nórdlich von Calcutta am Hugli gelegen. Ais der 
Nawab diesen Friedensbruch in seinem Gebiet ubel nahm, wurde 
flugs unter seinen Officieren eine Verschwórung veranstaltet, der denk- 
wiirdige Sieg von Plassy (80 engl. Meilen nórdlich von Calcutta) am 
23. Juni 1757 erfochten und ein Geschópf der Englander, einer der 
Verrather, Mir Jafar, auf den Thron des Nawab gesetzt. Dies ist der 
eigentliche Anfang von Englands Machtstellung in Indien.

Das heutige Calcutta ist eine ganz neue Stadt. Seine altesten 
Gebaude sind die Kirche zum heiligen Johannes (St. Johns church) 
vom Jahre 1790 und Rathhaus sowie Regierungsgebaude voin 
Jahre 1804.
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Calcutta liegt am linken Ufer des Hugli, 160 Kilometer vom Golf 
von Bengalen, unter 22° 33' nbrdlicher Breite, also dicht unter 
dem Wendekreis, und unter 86° óstlicher Lange v. Greenwich; 
erstreckt sich von Norden nach Suden, am Fluss entlang, etwa 5 Kilo
meter und von Osten nacliWesten 2—3 Kilometer. Die eigentliche Stadt 
wird begrenzt durch den Fluss und die Giirtelstrasse (Circular 
road, ehemals ein Erdwerk gegen die plundernden Maraten, Mahratta 
ditch,) und bedeckt 21 Quadratkilometer.

Das siidwestliche Yiertel oder Funftel der Stadt ist freigelassen. 
Der riesige Exercirplatz (Maidan, Esplanade) von 3 Kilometer Durch- 
messer fesselt zunachst den Blick des Reisenden. Denn in seiner Mitte 
steht das Denkmal fur Sir Dar id Ochterlone, der 1823 
englischer Resident zu Malwa und Rajputana gewesen: ein Thurm 
von 165 Fuss Hbhe, welcher eine schóne Aussicht und Uebersicht 
verheisst. Erstaunt blickten die Einheimischen auf den Europaer, der 
in der gluhenden Mittagshitze, um 1 Uhr, noch dazu ohne den landes- 
iiblichen Solar- oder Kork-Hut,x) iiber den weiten Platz schritt, um die 
endlose Treppe im Innern der Saule emporzuklimmen.

Aber die Muhe wird reichlich belohnt. Der Blick schweift un- 
gehindert iiber den weiten Platz; nach Norden, wo der amtliche Theil 
der Stadt liegt, mit dem kuppelfbrmigen Postgebaude, ferner mit dem 
Palast des Vicekónigs, den hohen Regierungs- und Gerichtshausern; 
nach Westen zum Flussufer, an dem der Hafen mit einem Wald 
von Masten sich befindet; nach Suden zum Fort William; nach Osten 
zu der vornehmen Chowringhee-Strasse, in. welcher auch der Generał- 
C o n s u 1 des Deutschen Reiches, Herr Baron von Heyking, wohnt, der 
mich auf das liebenswiirdigste empfangen hat.

Der Haupttheil der „Stadt der Palaste", nórdlich von dem 
Exercirplatz bis zum Flussufer, zeigt einen fast europaischen Baustil, 
aber einen sehr — mittelmassigen. Der Palast des Vice- 
kbnigs liegt inmitten eines geraumigen, gut gepHegten Gartens (von 
2ł/2 ha), besteht aus einem Centralbau und vier Flugeln, die durch 
diagonale Gange mit jenem verbunden sind. und wird durch Polizisten. 
die nicht englisch verstehen, sowie durch Schildwachen so gut ge- 
schutzt, dass der Reisende nicht hineinkommt.

Westlich von dem Palast liegt das Stadtliaus (Town-hall) in jenem 
niichternen, angeblich dorischen Stil, der von Edinburgh her geniigend 

1) Ich verschmahte denselben und fand weit besser meinen weichen, hellgrauen, 
breitkriimpigen Filzhut, den ich schon in Oberagypten erprobt hatte.
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bekannt ist. Von den Bildsaulen erwahne ich die von Warren 
* Hastings zwischen einem Hindu und einem Moliammedaner. Es ist 

dies ein beliebter Gegenstand fur die Bildhauerkunst der Englander 
in Indien. Von der gewaltsamen Bekehrungswuth der Portugiesen 
haben sie sich ja freigehalten, behandeln auch die beiden Religionen 
ganz gleich, die Bekenner beider mit der gleichen — Ueberhebung. 
Yollends Warren Hastings (1772—1785 Gouverneur von Bengalen) 
hat mit ganz gleicher Rucksichtslosigkeit den Hindu-Fursten 
von Benares und die mohammedanische Kónigin-Mutter von Oudh voll- 
standig ausgepresst wie Citronen, urn den unersattlichen Golddurst der 
edlen Compagnie zu befriedigen: das war selbst seinen eigenen Lands- 
leuten zu stark, er wurde angeklagt, nach siebenjahriger Dauer des Ver- 
fahrens zwar freigesprochen, hatte aber dabei sein ganzes Vermógen 
eingebusst.

Das Obergericht (High Court), das Secretariat und die andern 
Verwaltungsgebaude sind gross, aber nicht schbn. Mehrere von ihnen 
liegen am Dalhousie Square, der in der Mitte mit einem hubschen 
Teich und Gartenanlagen geschmuckt ist. Das stattlichste Gebaude 
ist die Po>t mit einer grossen Kuppel, die den Hauptraum deckt. 
Leider ist die Postverwaltung von Indien mittelmassig. Die gewóhn- 
lichen Beamten sind schlechtbezahlte Hindu (B a b u)'), welche eine 
grosse Neigung haben, Freimarken von den Briefen abzulósen und die 
letzteren einfach zu beseitigen. Deshalb ist es in Indien allgemein ublich, 
die Freimarken mit Tinte zu durchkreuzen, ehe man den Brief ab- 
liefert. Taglich -war ich in der grossen Posthalle, reichte dem Babu 
meine englisch gedruckte Kartę und verlangte meine postlagemden 
Briefe. Immer vergeblich. Und doch waren sie dort gewesen, wie 
ich aus der Abstempelung ersah, ais ich etliche Wochen nach der 
Heimkehr die uber Kimberley (Afrika) nach Berlin zuriickgesendeten 
Briefschaften empfing. (In Bombay war ich so unvorsichtig, 5 Rupien 
und etliche Annas fur eine Buchpostsendung nach der Heimath in 
der Post an den Babu zu zahlen; die Biicher habe ich in Berlin 
nicht erhalten, aber, nachdem ich mich beschwert, eine Antwort, 
dass nach § 150 der Postordnung die Sendung nicht abgeschickt 
worden ware.)

Die Privatgebaude in dieser Gegend enthalten die grossen Hotels,

1) Babu heisst Herr auf hindostanisch und bedeutet einen Inder, der eng
lisch lesen und schreiben kann. Die Babu sind das halbgebildete, neuerungssiichtige, 
unzufriedene Element in Indien. Europaer in Indien werden mit dem arabischen 
Wort fur Herr, Sahib, angeredet.
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Banken1) und die Riesenladen mit Ausriistungsgegenstanden fur die 
englischen Beamten und dereń Familien sowie mit Kunstgegenstanden 
fur die gierigen Reisenden. Die Preise, welche gefordert werden, sind 
lacherlich hoch. Im Innern, in Benares, Delhi, Agra, Jaipur, kann 
man weit billiger einkaufen.

1) Am ersten Tag in Calcutta entnahm ich Geld auf meinen Creditbrief in 
der Chartered bank of India, Australia. China. Ich erhielt 74 Zehnrupienscheine der 
Regierung und 54 Silberrupion in einem Beutelchen. (50 £ — 794 R.) Mit 58 £ 
bin ich in 33 Tagen sehr beąuem durch Indien gekommen. Es ist 
eine unsinnige Behauptung, dass man taglich 5 £ braucht.

Von Dalhousie Sąuare fiihrt eine breite Hauptstrasse (Bow Bazar) 
ąuer durch die ganze Stadt und verbindet den westlich vom Hugli- 
fluss jenseits der Briicke gelegenen Eisenbahnhalteplatz (Howrah, fur 
East India Railway) mit den beiden andern óstlich von Calcutta be- 
legenen. (Sealdah, fur Eastern Bengal Railway, und Mutlah, fur eine 
Zweiglinie der letzteren.)

Gleichlaufend mit der genannten Strasse und sudlicłi davon ist die 
Dhurumtolla-Strasse, die an dem Palast beginnt und ganz allmah- 
lich von dem europaischen Viertel zu dem gemischten uberleitet. Nach 
einer kleinen, aber hubschen Moschee (1840 von Prinz Shulam Muha- 
med, dem Sohn des beriihmten Tipu Sułtan, erbaut,) folgt Laden auf 
Laden, wo von den einheimischen Kaufleuten die eignen Erzeugnisse 
und Kunstgegenstiinde des Landes und die von Europa eingefuhrten 
zu billigeren Preisen feilgehalten werden, ais in den Prachtladen des 
Europaer-Viertels. Hindu, Mohammedaner, Parsi, Juden sind die Handler. 
Dazu kommen noch gelegentlich hochgewachsene Afghanen in bauschigen 
Gewandern ais Hausirer auf der Strasse.

Hier und da wird die Reihe der niedrigen Hauser unterbroclien 
durch ein hoheres europaisches Gebaude, z. B. eine Concerthalle, die 
aber eher den Namen eines Tingeltangel verdient, oder durch ein 
Gasthaus zweiten Rangs, wie das, in dem ich Unterkunft gefunden, 
durch eine Apotheke, eine Kapelle. Auch wenn man von Dalhousie 
Sąuare nach Norden fiihrt, sieht man den allmiihlichen Uebergang 
von der europaischen zur einheimischen Stadt. In einem Chinesen- 
Viertel versorgen die fieissigen Zopftrager ganz Calcutta mit Schuhen 
und Stiefeln.

Zahlreiche Bazare beleben das Bild. Ganze Strassen sind von 
Laden und Buden derselben Gattung eingenommen. Hier und da ist 
inmitten der kleineren Hauser ein grósserer Palast eines zuruck- 
gezogenen Rajah sichtbar. Einen derselben habe ich besucht, da ich
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nach Abgabe eines Empfehlungsbriefes mit einer Einladung beehrt 
"* wurde.

Seine Yisitenkarte lautet:

^ajal] §it ^olpin (iago^,

Mus. Doc.,

Companion of the Order of the Indian Empire; 
Knight Grand Cross, Commander, or Chevalier of 

several Imperial, Royal, or Republican Orders, 
Nawab of the Persian Empire

Dasselbe ist am Eingang seines Palastes angeschrieben.

Unten am Hausflur steht eine Schildwache mit Flintę und 
Diensttracht, wie sie im Anfang unsres Jahrhunderts noch in Europa 
iiblich gewesen. Auf den Gangen vor der grossen Empfangshalle halten 
morgenlandische Krieger mit Krummschwert und blankem Stahlschild 
Wachę. Der Fiirst, ein sehr gebildeter Herr, empfing mich recht 
freundlich und spielte mir indische Weisen auf der Laute vor. Die 
geehrte Leserin, obwohl so sehr musikalisch, wird kaum daran denken, 
dass wir die Noten aus Indien haben: die Brahmanen hatten schon 
vor 350 v. Chr. die sieben Noten durch ihre Anfangsbuchstaben be- 
zeichnet, durch die Araber kamen sie nach Europa. Fiirst Tagore1) 
hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die Musik seines Vaterlandes 
gewissermaassen neu zu beleben und auch wissenschaftlich zu erortern. 
Das aber móchte ich hervorheben, dass sowohl seine Musik ais auch 
die im Hindu-Theater zu Calcutta meinem Ohr durchaus gefallig schien.

1) Sprich Tanjor.

Wenn man aus diesen mittleren Gegenden noch weiter nach 
Norden kommt, sieht man sofort, dass ganze Stadttheile nur aus 
Hindu-Dórfern (Bhusti) bestehen. Um einen heiligen Teich herum 
sind erbarmliche Hiitten errichtet. Einige rohe Baumstamme tragen 
das Palmblattdach, die Wandę zwischen diesen Stiitzen bestehen nur 
aus Flechtwerk, das mit Lehm verschmiert ist. Die Yorderseite der 
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Hutte steht bei Tage offen und wird Nachts durch Flechtwerk 
oder Bretter nothdiirftig geschlossen. Hier wohnen Kleinhandler und 
Arbeiter mit ihren Familien. In dem Teich baden sie, waschen ihre 
Kleider und Gerathe; eben dahin gehen ihre Abwasser.

Es ist erstaunlich, in einer Grossstadt so erbarmliche Viertel 
zu sehen.

Sehr anregend ist es, am Flussufer nordwarts bis zur Schiffs- 
briicke iiber den Hugli zu wandern. Der Hafen ist wirklich mit tausend 
Masten gefullt. Dampfer und grosse Segler (Drei- und selbst Fiinf- 
master) sind am Ufer verankert. Aber die Kaufleute versichern, dass 
die grosse Zahl der Schiffe nicht durch die Bliithe, sondern durch das 
Darniederliegen des Handels bedingt sei; die Schiffe warten eben ver- 
geblich auf lohnende Ruckfracht.

Der nordwestliche Theil der Stadt am Flussufer und an der 
Schiffbrucke sieht einer europaischen Fabrikstadt ahnlich. Da 
schnurren die Rader und dróhnt der Dampfhammer und Rauch steigt 
aus hohen Schornsteinen empor. Ausser Maschinenbauwerkstatten giebt 
es Jutę- und Baumwollenspinnereien.

Der Handel Calcutta’s betrug 1874/75 an 50 Millionen £. Ein- 
gefuhrt werden hauptsachlich Baumwollengegenstande, ausgefuhrt Jutę1), 
und daraus gefertigte Sacke, Baumwolle, Weizen, Indigo, Haute, so
wie Seide.

1) Jutę, Calcutta-Hanf, die Bastfaser von Corchorus, 1,5 bis 2,5 Meter lang, 
besonders seit deln Krimkriege, wahrend dessen der russische Flachs und Hanf nicht 
nach England kamen, eingefiihrt. (Der Name Jutę stammt aus Orissa.) 1890/91 
wurden aus Indien ausgefuhrt an Jutę 12 Millionen Centner (Rx 7'/.2 Millionen), an 
Jutesacken fur Rx 2*7a Millionen.

2) Rx == 10 Rupien, ein durch den schwankenden Silberpreis neuerdings ein- 
geflihrtes Zeichen, wahrend friiher Rx = £ gewesen.

1884 war die Einfuhr 224, die Ausfuhr 361 Millionen Rupien. 
Von dem ganzen indischen Seehandel (Rx1 2) 193 Millionen, oder in 
runden Żabien 2500 Millionen Mark, im Jahre 1890—91) beherrscht 
Calcutta wie Bombay je 40 Procent.

Die Zahl der Sehenswiirdigkeiten in Calcutta ist gering.
Am bemerkenswerthesten ist das indische Museum in der 

Chowringhee - Allee, ein machtiges Gebaude, mit luftigen, bedeckten 
Giingen um den Mittelhof und mit gewaltigen Salen. Der Eintritt ist 
frei. Die Eingeborenen machen reichlich Gebrauch davon; Europaer 
sah ich nur wenige, so oft ich hinkam. Die stattlichen Diener in 
Turban und langem Scharlachgewand sind zwar sehr zuvorkommend, 
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aber ganz unwissend. Dank der Empfehlung meines Freundes Dr. A. B.
* Meyer, Museums-Director in Dresden, fand ich auch an denjenigen 

Tagen Zutritt, wo die Sammlungen dem Volk geschlossen bleiben, und 
wurde auch von dem Vorsteher der vólkergeschichtlichen Abtheilung 
durch einen neuen, noch nicht eróffneten Fliigel gefuhrt, in dem lebens- 
grosse, bemalte Bildsaulen aller indischen Vólkerschaften mit 
ihrer Kleidung, ihrem Schmuck, ihren Waffen und Gerathen aufgestellt 
sind, von dem arischen Brahman bis zu dem Negrito der Andamanen- 
Inseln. Da erkennt man erst, dass Ost-Indien eigentlich nicht ein ein- 
heitliches Land, sondern einen ganzen Erdtheil mit den mannigfaltig- 
sten Menschenrassen darstellt.

Die naturwissenschaftliche Abtheilung giebt eine vollstan- 
dige Uebersicht von Indiens Erzeugnissen aus den drei Reichen.

Eisenerz wird uberall in Indien gefunden und seit den altesten 
Zeiten in einfacher Weise zu dem allerfeinsten Metali geschmolzen.

Uebrigens, obwohl gutes Eisenerz in bedeutender, massig gute 
Kohle1) in geniigender Menge vorhanden ist, Arbeitslohn sehr billig, 
sind die Versuche der Englander, Eisen im Grossen herzustellen, doch 
fehlgeschlagen, weil es zu schwierig ist, die drei Bestandtheile der 
Eisendarstellung, Erz, Flussmittel (Kalkstein) und Kohle nahe bei ein- 
ander zu treffen. Der ungeheure Eisenbedarf Indiens, z. B. fur die 
Eisenbahnen, wird aus England eingefuhrt; aus England kommt Kohle 
fast zu Ballastfrachtsatz.

1) Auch Steinól ist vorhanden, in Punjab, in Assam, aber weder lohnend, 
noch ausreichend, so dass Indien angewiesen ist auf Einfuhren aus Amerika und aus 
Russland, die hier mittwegs sich begegnen.

2) Rx 8 Millionen, also fast der ganzen Steuem. (35‘ /2 Millionen.) Folglich 
zahlt die armste Familie von vier Personen der Regierung an Salz-Steuer jahrlich 
2*/a Shilling oder den Lohn einer Woche und niehr.

Steinsalz im Punjab und Seesalz, durch natiirliche Verdampfung 
an der Kiiste von Bengal und Madras gewonnen, liefert das dem pflanzen- 
essenden Indier so nóthige Speisesalz und der Regierung ein be- 
trachtliches Einkommen.1 2)

Indien liefert aus seinen naturlichen Lagen im oberen Ganges-Thal 
(Nord-Behar) einen grossen Theil des S a 1 p e t e r s fur das Schiess- 
pulver Europa's.

Silber, seit uralter Zeit das Geld in Indien, wird nirgends im 
Lande gefunden. G o 1 d wird aus dem Flusssand gewaschen; aber die 
Arbeiter kónnen kaum ihr Leben dabei fristen. Die Hoffnungen auf 
die neubearbeiteten Goldminen im Siiden haben sich nicht erfullt. 
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Kupfer wird in den niederen Bergrucken des Himalaya reichlich ge- 
funden. Ausserdem Blei; Zinn in Burma; Antimon zur Augenschminke 
(surma).

Kalkstein (kankar) zum Bauen ist reichlich vorhanden, Kalk 
(chunam) wird daraus und aus Muscheln gewonnen. Die beruhmten 
Gebaude zu Agra bestehen aus dem rosafarbenen Mar mor der Raj- 
putana.

Trotz des sprichwórtlichen Reichthums an Edelsteinen, der 
Indien zugeschrieben wird, ist das Land nicht sehr r e i c h an kostbaren 
Steinen; jener Reichthum kam von der Jahrhunderte lang fort- 
gesetzten Sammlung und Anhaufung. Einige werthlose Diamanten 
werden noch jetzt in der Gegend von Golconda gefunden, einige 
Perlen im Golf von Cambay und in der Gegend von Madura.

Uebrigens sind thatsachlich alle Diamanten1) bis 1728 n. Chr. 
aus Indien gekommen, dann wurden solche auch in Brasilien und 1867 
in Siidafrika gefunden.

1) Adamas, griechisch, der unzerbreehliche. 
Hirscliberg, Reise um die Erde.

Die beruhmtesten Diamanten der Erde sind die folgenden: 1) Ko
li in u r „Berg des Lichtes", im 14. Jahrhundert von Alauddin in Sud- 
indien erbeutet und nach Delhi gebracht, wo er das Grabmal des 
grossen Akbar schmuckte, von Nadir Schah 1739 erbeutet, diesem von 
den Sikhs abgenommen, nach der Besiegung der Sikhs 1850 dem 
englischen Kronschatz einverleibt. Er wiegt jetzt, nach dem Brillant- 
schliff, 106 Karat (zu 20 Centigramm), soli aber ursprunglich das sechs- 
fache gewogen haben. 2) Der Orlow an der Spitze des russischen 
Scepters stammt aus dem Thronsessel von Nadir Schah und wurde 
1772 fiir 450 000 Silberrubel angekauft; Durchmesser 3,4 Centimeter, 
Hóhe 2,18 Centimeter; Gewicht 1978/4 Karat. 3) Der Regent, von 
136 Karat, stammt gleichfalls aus Ostindien, wurde im vorigen Jahr
hundert von dem Herzog von Orleans gekauft und befindet sich jetzt 
in dem preussischen Kronschatz.

Vergeblich suchte ich die Glasmodelle der grossen indischen 
Diamanten, die nach dem Reisebuch hier anzutreffen seien. Lachelnd 
sagte mir Herr Dr. Holland, der Vorsteher dieser Abtheilung, dass 
ein dummer Teufel sie — gestohlen habe. „Aber“, fugte er hinzu, „was 
wollen Sie denn hier? Alle indischen Mineralien finden Sie in der 
mineralogischen Sammlung zu Berlin". Ich dankte ihm und erwiderte, 
dass ich erstlich in Berlin weniger Zeit hatte, zweitens hier in 
dem Museum von Calcutta zwei Dinge gesehen, die mir besondere 
Freude bereitet. Das erste ist der indische Magneteisenstein, 
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. der vielleicht schon seit 2000 Jahren in der Wundarzneikunst der *
Inder angewendet worden: in Susruta’s Ayur-Veda wird der „vom 
Eisen geliebte“ Stein ais das vierzehnte der fiinfzehn Mittel gepriesen, 
die geeignet sind, eine Pfeilspitze aus dem menschlichen Kórper 
herauszuziehen.x) Das zweite ist der indische Beryli, ein meer- 
griiner, durchsichtiger Halbedelstein. Sein indischer Name ist 
in die deutsche Sprache ubergegangen: Im Sanskrit vaidurya, 
im Prakrit velurija, aramaisch bellur, griechich (hjov/J.oę, lateiniscb 
beryllus oder berullus; im Mittelalter berillus, auch zur Bezeichnung 
von Crystall und Glas. Davon stammt unser Wort Brille.

Sehr merkwiirdig ist die Sammlung fossiler Wirbelthiere, eine 
der vollstandigsten der Welt. Aber das Wichtigste sind die Alter- 
t h u m e r.

Am besten gefallen u n s die alten Bildhauerarbeiten, die aus dem 
aussersten Nordwesten (Gandhara, im Pundjab,) stammen und offenbar 
unter griechisch-baktrischem Einfluss entstanden sind: kleine 
Figuren, aber Meisterstiicke. Eine Reihe geflugelter Giganten kónnte 
aus Pergamum, eine anmuthige Frau mit ihrem Sohn aus dem kaiser- 
lichen Rom herstammen. Buddha gewinnt hier ein besonders mildes 
Antlitz und eine ebenmassige Gestalt; in einem Relief stehen zu beiden 
Seiten des Buddha betende Knaben, dann folgt jederseits ein knieender 
Jiingling, alles in schbnster Raumvertheilung, wie in einem griechischen 
Tempelfries. Herr Baron von Heyking hat das grosse Verdienst, einige 
Originale dieśer Kunstrichtung fur das Berliner Museum der Vólker- 
kunde erworben zu haben.

Am wichtigsten in der ganzen Sammlung sind die R e s t e 
buddhistischer Bauwerke. Es ist klar, dass, nachdem seit fast 
1000 Jahren die Buddha-Lehre aus dem eigentlichen Indien vertrieben 
worden, hier weit mehr von ihren Alterthumern, trotzdem Yieles 
muthwillig zerstórt ward, gesammelt werden kann, ais in einer Gegend, 
wo heute nocli die Buddha-Lehre bliiht, und ihre Alterthiimer liohe 
Verehrung geniessen. Man kónnte nach ahnlichen Ueberlegungen auch 
denken, dass es in Indien schwer halten miisste, alte Bildsaulen 
von Hindu-Gottheiten fur die Museen zu bekommen; doch scheinen 
die Mohammedaner so viele Hindu-Tempel zertrummert und entweiht 
zu haben, dass der Bedarf an elephantenkópfigen und vielarmigen 
Gottheiten im Museum zu Calcutta ganz reichlich gedeckt ist.

1) Vergleiehe meine Arbeit: Ueber die Ergebnisse der Magnetoperation in der 
Augenheilkunde, in A. v. Graefe’s Archiv, Band XXXV, 1890.
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Aber das Hauptstiick ist das buddhistische Steingitter von B h a r - 
hut,1) das schon 200 v. Chr. erbaut und vor nicht langer Zeit vom 
Generał Cunningham aufgefunden und ausgegraben ist. Es sind dies 
machtige viereckige, aus Riegeln zusammengesetzte Steingitter, mit hohen 
Thoren und reichem Bilderschmuck, womit die Buddhisten ihre heiligen 
Baume, Tempel, Gedenkthiirme (Tope) und Reliąuienbauten (Dagoba) zu 
umgeben pflegten. Das South Kensington-Museum und unser Vólker- 
Museum zu Berlin besitzen treffliche Nachbildungen dieser merk- 
wiirdigen Art von Bauwerken. Der Thurm zu Bharhut, der an- 
scheinend einen Durchmesser von 68 Fuss gehabt, ist ganzlich ver- 
schwunden in den — Dórfern der Eingeborenen. Das Gitter aber, 
das vollstandig eingesturzt und im Schutt begraben lag, ist zur Halfte 
erhalten.

1) In Norden der Centralprovinz.
2) Fergusson yerficht mit Eifer die Ansicht, dass „allenthalben unterhalb des 

Buddha-Glaubens eine Lagę von Schlangen- und Baumdienst gefunden wird“, dass 
hauptsachlich nur die alten Ureinwohner, die Schlangen und Baume verehrten, den 
Buddha-Glauben angenommen haben.

Ursprunglich hatte es einen Durchmesser von 88 Fuss, also eine 
Lange von etwa 275 Fuss. Die Thore waren 22 Fuss hoch bis zur 
Krónung, dem Rad des Gesetzes, und ihre Querbalken mit Reihen 
von baum-anbetenden Elephanten, Lówen u. dgl. geschmuckt. Das Gitter 
selbst war 9 Fuss hoch und der oberste Querbalken durch eine fortlaufende 
Reihe von Reliefs geschmuckt, welche Legenden (jataka) darstellen 
und Inschriften enthalten mit dem Namen der dargestellten Personen 
und dem Titel der heiligen Bucher, worauf sie sich beziehen. Obwohl 
der Bau deutlich den Uebergang vom Holz- zum Steinwerk darstellt, 
ist das Bildwerk doch so scharf mit dem Meissel in den harten Sand- 
stein eingegraben, dass eine lange Kunstiibung vorausgegangen sein 
musste.

Die Bildhauerkunst ist ganz eigenartig und nicht ohne Anmuth; 
die Gegenstande betreffen den Buddha-Dienst ohne Buddha. Da ist 
der Traum seiner „Mutter“ Maya, vom Niedersteigen des weissen 
Elephanten, ein Naga-1 2) Furst, der den heiligen Feigenbaum anbetet; 
ein Kónig, der vor einem Altar mit Buddha’s Fussspuren kniet; am 
Thorweg eine Heerde Elephanten, die samint ihren Kalbem vor dem 
heiligen Feigenbaum niederknieen.

Der zoologische Garten, im Siiden der Stadt, am Tolly-Nalla- 
Flusschen gelegen und durch einige kleine Seen belebt, verdankt seine 
Entstehung dem unermudlichen Eifer eines Deutschen, dem auch eine 
Erinnerungstafel gestiftet worden ist. Der Garten ist geraumig, gut 
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•*gepflegt und mit Thieren besetzt; das Eintrittsgeld sehr gering; daher 
trifft man drinnen Eingeborene in grosser Zahl. Hier kann man ihre 
Gestalt und Gęsich tsziige, Kleidung und Schmuck beąuem in Augen- 
schein nehmen. Einzelne Hindu-Frauen von ganz hubschem und gar 
nicht dunklem Gesicht sind fur unseren Geschmack abscheulich ent- 
stellt durch riesige Nasenringe. Der dunne Ring geht durch den 
linken Nasenflugel und hangt vor dem Mund herab bis zur Spitze des 
Kinns und tragt noch allerlei Flitter und Zierath.

Von Lówen und Tigem sind einige Prachtstiicke vorhanden, wir 
liaben aber mehr davon. Das Affenhaus fesselt auch die indischen 
Kinder. Unter den Vógeln sind neben der ungeheuren Anzahl der 
Papageien besonders die herrlichen Paradiesvógel bemerkenswerth. 
Alligatoren leben unter bedeckter Halle in einem tiefgelegenen, aus- 
gemauerten Wasserbehalter. Die Schlangen sind zahlreich und zum 
Theil recht lebhaft. Sehr belustigend ist das Chamaleon, das, wie 
auf Befehl, sein rechtes Auge nach oben, sein linkes nach unten 
wendet.

An dem munteren Verhalten der Thiere merken wir, dass sie in 
oder nahe ihrer Heimath sich befinden. Wenn auch in unserem 
zoologischen Garten an einzelnen Stellen der Charakter Asiens im 
B a u s t i 1 gewahrt ist, so fehlen uns, um die Tauschung voll zu machen, 
erstlich die braunen Menschen und zweitens Inschriften wie die 
folgende: „Speisewirthschaft ausschliesslich fur Hindu-Damen und 
Herren.“ Durch die strengen Speisegesetze der Hindu-Lehre ist diese 
Trennung geboten.

Aber weit beruhmter ist der botanische Garten. Der Besuch 
desselben nimmt einen halben Tag in Anspruch. Man fahrt im 
Miethswagen nórdlich bis zur Schiffsbrucke. iiber dieselbe nach Howrah 
und dann sudlich am Fluss-Ufer entlang. Kiirzer ist die Fahrt im 
Boot nach der Treppe des botanischen Gartens (Botanical Garden Gliat); 
aber der Garten ist so ausgedehnt (272 Acres = 109 ha), dass man 
doch einen Wagen braucht. Der Garten wurde 1786 vom Generał 
Kydl begrundet. Seine Nachfolger Roxburgh, Wallich, Griffith, Falconer, 
Thomson, Anderson und King waren alle sehr beruhmte Botaniker.

An dem Howrah-Eingang ist eine wunderbare Gruppe: in der 
Mitte ein indischer Feigenbaum (Ficus indica), zur Seite zwei lieilige 
Bo-Baume (Ficus religiosa).

Nach rechts sieht man eine lange Reihe mustergiltiger Palmyra- 
Palmen, nach links eine eben solche von Mahagoni-Baumen. Ich sehe 
auch sehr schóne Teak- und Strychnos-Baume. In der Mitte der An- 
lage steht ein Marmordenkmal (fur R.oxburgh), mit einer lateinischen 
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Inschrift: Frauen, die Blumen uber einen kleinen Erdball fortreichen, 
in der That ein wenig gliicklicher Gedanke.

Aber unvergleichlich schón ist die lange Strasse von hohen Kónigs- 
palmen (Oreodosa regia), die von hier ausgeht. Der Stamni verdiinnt 
sicb von der Wurzel bis zur Mitte seiner Hóhe, schwillt dann wieder 
an, urn sich noch einmal in einen grasgrunen Schaft zu verjungen, das 
schbnste Vorbild fur die Anschwellung (Entasis) des griechischen Saulen- 
schaftes; doch stammt Oreodoxa aus Westindien und Sudamerika.

Unvergleichlich ist die Pracht der Blumen und der nur mit einem 
Schattendach versehenen Gewachshauser. Die grósste Beriihmtheit des 
Gartens ist ein Banyanbaum (Ficus indica), der laut Inschrift 
genau hundert Jahr alt ist, aber durch die zahlreichen Luftwurzeln zu 
einem gewaltigen Dom mit flacher, griiner Kuppel und mit ungeheuren 
Saulenhallen sich entwickelt bat. Der Umfang des Stammes betragt 
42, der Verzweigungen 850 Fuss, die Zahl der Luftwurzeln 280.

Es ist sehr merkwurdig, dass bereits Milton (f 1674) den wunder- 
baren Banyan-Baum besungen bat:

Branching so broad along, that in the ground 
The bending twigs take root and daughters grow 
About the mother tree, a pillared shade, 
High overarched with echoing walks between.

Der botanische Garten zu Calcutta hat zur Kenntniss und zur 
Pflege der tropischen Pflanzen sehr viel beigetragen. Das grosse in- 
dische Herbarium ist unter Wallich hauptsachlich von den Schatzen 
dieses Gartens gesammelt und hat 1829 an die vornehmsten Museen 
Europa’s reiche Gaben ausgetheilt. Die Theepflanzungen auf dem Hima- 
laya und in Assam sind hauptsachlich ein Werk des Gartendirectors. 
Die Sammlung getrockneter Pflanzen enthalt 40 000 Arten. Die Flora 
of British India in 34 Theilen oder 9 Banden wird im Jahre 1893 
zu Kew bei London beendigt werden und legt Zeugniss ab von dem 
wissenschaftlichen Eifer der Englander.

Bei der Ruckfahrt finde ich die Briicke iiber den Hugli aufgezogen, 
damit Schiffe stromaufwarts fahren kónnen. Die Stunde unfreiwilliger 
Musse (von 3—4 Uhr Nachmittags) giebt reichlich Stoff zur Beob- 
achtung.

Hunderte von Wagen und Ochsenkarren stauen sich beiderseits 
und Hunderte von Fussgangern; denn eine zweite Briicke giebt es 
nicht iiber den breiten Stroni, wohl eine Dampf-Fahre und kleine Boote.

Unterhalb der Briicke am Fluss-Ufer steht eine Inschrift: Dies 
Bad ist ausschliesslich fur Hindu. Es wird reichlich benutzt. Hindu- 
Damen in armlicher Gewandung, aber stolzer Haltung, schreiten hinab 
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in’s Wasser und baden sich sowie das lange rechteckige Baumwollen- 
tuch, das, kunstlich umgeschlungen, ihr Kleid darstellt. Im blossen 
Schurz ringen sie das Tuch aus und trocknen es auf dem steinigen 
Ufer, in der Sonne, was nicht lange dauert. Kein Mann guckt nach 
ihrer Blbsse, wie in unseren hoch gesitteten Seebadem.

Unbeschreiblich ist das Gewuhl von beiden Seiten, ais endlich 
die Zugbrucke fallt und der Verkehr freigegeben wird.

Nach Hause zuriickgekehrt, nehme ich ein Bad, kleide mich um, 
und fahre zum Empfang des Vicekónigs an Prinseps Ghat, der 
Landungstreppe im Suden des Hafens.

Alle Schiffe haben geflaggt. Ganz Calcutta ist zur Stelle. Marchen- 
hafter Prunk, wie aus 1001 Nacht, wird entfaltet. Da fahrt der Rajah 
im grossen, vierspannigen, offenen Wagen. Himmelblau gekleidete 
Diener sitzen vorn, sitzen hinten, mit einem Wedel auf dem Rucken, 
zum Zeichen des Dienstes. Blau gekleidete Leibwachter mit blankem 
Schwert und Schild galoppiren hinterdrein. Der Rajah selbst im langen 
Sammtgewand mit Goldstickerei sitzt stolz und wiirdevoll in seinem 
Wagen und dankt sehr freundłich, wenn ihn Einer grusst.

So kommen Dutzende von Wagen mit vornehmen Einheimischen 
und fahren auf den belebten Spazierwegen hin undher; einige Wagen 
enthalten auch Damen, die nicht so, wie die des Volkes, mit Nasen- 
und Armenringen uberladen, aber doch abenteuerlich genug geputzt 
und gekleidet sind. Selbst die gewohnlicheren von den Einheimischen, 
die ihren Einspanner selber lenken, ahmen das bunte Gefieder ihrer 
Vógel nach; ich sah einen jungen Mann in griiner, gestickter Seiden- 
jacke und in Purpurhose. In dem Gewuhl der einheimischen Fussganger 
fehlen Frauen fast ganz, und trotzdem sieht es hunter aus, ais bei 
unseren Yolksfesten.

Auch die Europaer in ihren Kutschen zahlen dem Morgenland 
ihren Zoll; wenngleich sie selber dunkle oder wenigstens gleicli- 
farbige Kleidung tragen, so sind doch ihre Kutscher und Laufer mit 
bunter Husarengewandung geschmuckt. Selbst unter den Soldaten 
sind einzelne, z. B. die bengalischen Lanzenreiter, hbchst farbenprachtig 
und eigenartig.

Nachdem die Ansammlung eine halbe Stunde gewartet, wurde es 
kund, dass der Dampfer des Vicekónigs am Ausfluss des Hugli auf- 
gehalten worden sei, und die Ankunft erst am nachsten Tage statt- 
finden werde.

Die Sonne geht wolkenlos unter, aber sofort leuchtet der Mond 
in hellem Glanz.

Zwischen Prinseps Ghat und dem Maidan liegt das stattliche 
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Fort-William, das von 1757—1773 fur 2 Millionen £ erbaut 
worden. Es ist ein unregelmassiges Achteck, von 3 Kilometer Umfang, 
von einem 50 Fuss breiten und 30 Fuss tiefen Graben umgeben, der 
vom Fluss aus mit Wasser gefullt werden kann, und mit sechs festen 
Thoren und einer Ausfallspforte. ’) Es enthalt ein englisches und 
ein einheimisches Infanterie-Regiment und eine Batterie, hat 619 Ge- 
schutze, ein Arsenał und Raum fiir 25 000 Mann. Gegenuber dem 
Wasser-Thor der Festung steht hart am Flussufer das Gwalior- 
Denkmal, zur Erinnerung an die 1843 im Feldzug gegen Gwalior 
gefallenen Soldaten und Officiere, im Jahre 1844 errichtet.

Zwischen der Festung und dem Palast liegt der Eden-Garten, 
wo Abends die Militarkapelle spielt und die Kinder nebst ihren Frau- 
lein, Frauen und Dienem, ferner Jtinglinge und Jungfrauen, sowie auch 
einen Theil der Vomehmen heranzieht, obwohl die letzteren lieber in 
ihren Kutschen am Eingange halten. Ich stieg nattirlich aus und misclite 
mich in das Gewiihl. Der Garten hat seinen Namen nicht von dem 
Paradiese, sondem von den Fraulein Eden, den Schwestem des Lord 
Auckland, die diesen freundlichen Aufenthaltsort geschaffen haben. An 
einem kleinen See ist eine echt birmesische Pagode aufgestellt mit 
riesigen, holzgeschnitzten Fabelthieren.

Dass sich ein Cricket-Grund yorfindet, neben dem Eden-Garten, und 
einPlatz zumPferde-Wettrennen, siidlich yomFort, ist selbstverstandlich.

Der ganze, von der Bebauung freigebliebene Siidwesten der Stadt 
ist von yorziiglichen Fahrwegen durchzogen und an den Kreuzungen 
mit zahlreichen, gutgemeinten Bildsaulen yerdienter Manner besetzt. 
Der Fahrweg am Fluss-Ufer setzt sich jenseits des Fliisschens Tolly- 
Nalla und der grossen Docks von Kidderpur siidwestlich fort in die 
Garten-Strecke (Garden reach). Der Weg zieht liier neben dem Fluss- 
Ufer, aber von ihm getrennt, durch die Besitzungen der P. & O., 
der M. M., des abgesetzten Kónigs von Oudh und yieler Anderen; 
einzelne der Landhauser sind schon von 1768—1780 erbaut.

Das Abendessen war ziemlich behaglich, da das giinzliche Fehlen 
englischer Damen den steifen Zwang in Fortfall brachte, und die An- 
wesenheit yerschiedener Landsleute eine Unterhaltung in der Mutter- 
sprache ermóglichte.

Ausser mehreren jungen Kaufleuten, die den kostspieligen Ver- 
such eigener Wirthschaft (mit etwa neun Dienern fiir jeden Unver-

1) Der sachverstandige Prinz Waldemar von Preussen beschreibt es 
folgendermaassen: „Es bildet ein aehtseitiges Vauban’sches Polygon, dessen fiinf 
Landseiten bastionirt, dagegen die drei dem Hugli zugekehrten tenaillirt sind,“ 
d. h. abwechselnd ein- und ausspringende Winkel bilden. 
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lięiratheten) aufgegeben und wieder zum Wirthshaus-Essen zuriickgekehrt, 
fand ich einen Jutefabrikanten aus Deutschland, der mit seinem er- 
wachsenen Sohn hauptsachlich zur Beruhigung seiner Nerven, theil- 
weise auch zum Einkauf von Jutę, nach Calcutta gereist war.

Mein Leibdiener wartete mir bei Tische auf, brachte die Gerichte 
und eine Flasche trinkbaren deutschen Bieres,’) musste aber ernstlich 
verwamt werden, dass er nicht jedes Mai ein grosses Stiick Eis in 
das Tulpenglas werfe. Bis zum Jahre 1878/79 wurde Eis aus den 
Vereinigten Staaten eingefuhrt, seitdem wird es in Calcutta und Bombay 
kiinstlich hergestellt, ist aber ebenso wenig Vertrauen erweckend, wie 
das indische Soda-Wasser.1 2) Ich habe ausser Thee und Kaffe in 
Indien nichts getrunken, was nicht vor meinen Augen einer in Europa 
verkorkten Flasche entnonmien wurde.

1) Fiir 1 R.
2) Die Wasserleitung Calcutta’s schbpft aus dem Ganges.
3) Die der Wirth fiir 2 Annas d. h. etwa 1(> Pfennige liefert, mein Landsmann 

aber auf den Werth von 1 Annas abschatzt.
4) Fiir 2—4 R.

Nach Tisch liest man bei einer rauchbaren Cigarre3) die englische 
Zeitung von Calcutta, die schon genugend Telegramme aus Europa 
hat, um den fern von der Heimath weilenden Reisenden zu beruhigen. 
Aber nun scheint auch der Tag erschópft. Denn in die nahe bei 
unserem Hotel gelegene Concerthalle zu gehen, um eine europaische 
„Diva“ singen oder gar pfeifen zu hóren4), diirfte doch nicht einmal 
ein zweifelhaftes Vergniigen, sondern ein zweifelloses Missvergniigen 
darstellen.

Aber es muss hier doch ein Hindu-Theater gehen, frage ich den 
Wirth. — Gewiss, mehr ais eines; sie liegen dicht bei einander. Ich 
werde Ihnen einen Wagen besorgen und Ihren Diener benachrichtigen. 
— Mein Landsmann, der schon mehrere Monate theils in Calcutta, 
theils in Darjeeling verweilt, aber noch nie eine solche Vorstellung ge- 
sehen, war gern bereit, mich zu begleiten. Wir fuhren eine ziemliche 
Strecke durch die diirftig mit Gas erleuchtete Stadt, (nur die Haupt- 
strasse zwischen den Bahnhófen hat elektrische Lampen,) immer weiter 
nórdlich, zu immer armlicheren Vierteln (Beadonstreet). Aber das 
Theater war sehr merkwiirdig. Schade nur, dass ich so wenig davon 
verstand, trotzdem ein Hindu, der etwas englisch sprach, Erlauterungen 
gab. Das Stiick hiess „Mondschein11 und war ein Trauerspiel, aber 
nach Shakespeare'scher, oder sagen wir lieber altindischer Art, mit 
lustigen und selbst possenhaften Auftritten vermischt. Ein Kebs- 
weib erziirnt den Gatten gegen seinen erwachsenen Sohn und veranlasśt 
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die Tódtung des letzteren. Spiel und Gesang war fur uns durchaus 
nicht unangenehm, weder in den traurigen, noch in den lustigen 
Abschnitten.

Da gegen Mitternacht das Stuck noch nicht zu Ende war, fuhren 
wir nach Hause. Nach einem so inhaltsreichen Tage schlief ich gut, 
trotzdem das Zimmer heiss und das Bett mittelmassig war.

Ungefahr in der Mitte der Stadt liegt die Uniyersitat und dabei 
das Krankenhaus der Schule fur Heilkunde (der medicini- 
schen Facultat). Die Einrichtung ist natiirlich nach europaischem Muster 
hergestellt, die Lehrer sind ehemalige Militararzte, die Schiller Asiaten 
wie auch Europaer, Herren wie Damen. Beobachtungen, die mein 
Sonderfach betreffen, will ich iibergehen, hingegen drei Krankheiten 
von allgemeiner Bedeutung kurz beruhren. Lungenentziindung, 
die bei uns von den Nichtarzten fur eine auserlesene Erkaltungs- 
krankheit gehalten wird, fehlt keineswegs in dem heissen Indien 
und kommt besonders in der — warmeren Jahreszeit vor. Lungen- 
schwindsucht ist in Indien sogar haufig; auch Europaer, die schon 
lange dort weilen, werden davon befallen. Cholera kommt immer 
vor, aber man macht wenig Aufhebens davon. Ais ich mit dem leitenden 
Arzt, Prof. Sanders, das im Norden von Calcutta, nahe dem Fluss- 
Ufer belegene Mayo-Krankenhaus fur Eingeborene, welches schon 
1792 begrundet, 1874 neu gebaut worden, besuchte, und von dem 
Haus-Wundarzt Babu Suresh Prasad Sarbadhikari auf das freundlichste 
begriisst wurde, waren gerade zwei Falle aufgenommen; ein leichterer in 
den allgemeinen Saal, ein scliwererer in ein abgesondertes, Gebaude. *) 
Die Englander glauben gegen die Krankheit gefeit zu sein, da sie 
niemals Wasser trinken; das ist auch gewiss ganz nutzlich, aber voll- 
standig ist der Schutz doch nicht. Ais ich spater nach den Felsen- 
grotten von Ellora im Dekkan fuhr, bat mich ein britischer Oflicier, 
ihn in unserem Postwagen mitzunehmen, da er die Graber der bei der 
yorjahrigen Uebung im Lager an der Cholera verstorbenen Kameraden 
besuchen wollte. Auch die Einheimischen sind freier von Cholera- 
furcht, ais im yorigen Jahre die Bewohner hochberuhmter Weltstadte 
im Herzen von Europa. In dem Schutzstaat Jaipur (in der Mitte von 
Nordindien) befand ich mich in der Vorhalle eines Hindu-Tempels, ais 
eine eingeborne Frau den Priester wegen ihrer Krankheit befragte. 
Er liess sich die Zunge zeigen, befuhlte den Puls und sagte kaltbliitig,

1) 1891 wurden im Mayo-Krankenhaus 176 Falle von Cholera aufgenommen, 
von denen 105 todlich endigten.
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dass sie an Cholera leide, nach Hause gehen und gar nichts thun 
solle. Thórichter Weise erwachte in mir der arztliche Feuereifer. Hatte 
ich doch im Jahre 1866 ais blutjunger Doctor, noch vor dem Staats- 
examen, in dem Choleralazaret meine Sporen yerdient und iiber tausend 
Cholera-Kranke hehandelt. Ich fuhlte gleichfalls den Puls, besah und 
befuhlte die Zunge und erfuhr durch Befragen, dass die Kranke nur 
Durchfall, kein Erbrechen geliabt. Da erklarte ich ihr, dass sie gar 
nicht an der Cholera leide, nach Hause gehen und doch etwas thun 
solle, namlich sich zu Bette legen, heissen Thee, aber nichts festes 
geniessen. Leider hatte ich hierbei den wichtigen Grundsatz ausser 
Acht gelassen, dass der Reisende in der Fremde vergessen mtisse, 
was er zu Hause ist. Die Kranke schuttelte den Kopf und folgte 
dem Priester.

Da nun eben Indien die Heimath der verheerenden Seuche dar- 
stellt, so verlohnt es wohl, mit wenigen Worten auf die wichtigsten 
Thatsachen einzugehen. Die alten Griechen (auch schon Hippo- 
crates, der Vater der Heilkunde, im 5. Jahrhundert v. Chr., sowie 
der aus den Griechen schbpfende Romer Celsus, zur Zeit Nero’s,) 
haben den Brechdurchfall mit dem Namen Cholera (/ożepa1*) be- 
zeichnet. Diesen Namen wahlten die englischen Aerzte, welche in Indien 
zuerst die Brechruhr ais Volksseuche beobachteten;1 2 3 *) dieser Name 
wurde natiirlich beibehalten, ais die Seuche 1830 von Ostindien iiber 
Persien und Russland nach Europa sich yerbreitete. In den klassischen 
Werken der Hindu-Heilkunde wird der Brechdurchfall8) genau und 
zutreffend beschrieben, aber die epidemische Verbreitung nicht erwahnt. 
Obwohl bereits im 17. und 18. Jahrhundert einzelne Epidemien von 
grosser Ausbreitung und Heftigkeit in Indien gewiithet, so beginnt der 
eigentliche Seuchenzug erst im Jahre 1817 zu Jessore nahe dem 
Meerbusen von Bengalen. Unser Robert Koch hat aus eigner 
Anschauung die ungiinstigen Yerhaltnisse dieses Ueberschwemmungs- 
gebietes genau geschildert und den von ihm ais Ursache der epi- 
demischen oder asiatischen Cholera entdeckten Kleinpilz (Komma- 
Bacillus) in den auch von mir vorher erwahnten Wassertiimpeln der 
Hindu-Stadt von Calcutta nachgewiesen. Die Zahl der Opfer, welche 
die Cholera in Indien alljahrlich hinwegrafft, ist betrachtlich, sie 

1) Schon die alten Griechen waren im Zwiespalt, die Einen leiten das Wort
von /o-U; (chole) „die Galle“, die Anderen von (cholas) „Dunndarm“ ab. Bei
den spateren Griechen bedeutet dasselbe Wort eine Dachrinne.

2) Vgl. Reports on the epidemie cholera, Bombay 1819.
3) Unter dem Namen Bisuchika, wahrend in einer Sanskrit-Handsclirift aus

dem 17. Jahrhundert der Name Haidsa auftritt.



363

schwankte von 1882 bis 1890 zwischen 200 000 und 475 000 jahrlich 
bei einer Bevólkerung von etwa 198 Millionen, betrug also 1,3 bis 2.4 
vom Tausend der Bevólkerung.

An den Pocken sind 1883 in Indien 333 000 Menschen gestorben. 
Indien ist ein ungesundes Land, seine Sterblichkeitsziffer betragt jahr
lich 40 vom Tausend. (In Beutschland 28.)

Darjeeling im Himalaya.

Am 3. Dezember Nachmittags 4 IThr, oder um 16 Uhr, wie es 
in Indien (und Canada) heisst, beginne ich einen viertagigen Ausflug3 * * * *) 
nach Darjeeling im Himalaya, erst auf der óstlichen, dann weiter auf 
der nórdlichen Eisenbahn von Ben gal en.

1) In Berlin sind in den 15 Epidemien von 1831 bis 1873 im Ganzen 18 916 
Menschen an Cholera verstorben.

2) Den Koffer liess ich im Gasthaus. Calcutta—Darjeeling, 378 englische Meilen 
in 24 Stunden, also durchschnittlich nur 25 Kilometer in der Stunde. Fahrpreis 
erster Classe 50 Rupien, wovon 20 auf die letzten 50 Meilen (privater Gebirgsbahn) 
entfallen. Die erste Classe kostet in Indien hochstens 1 anna 6 pies fiir die Meile 
(oder etwa 8 Pfennige fiir den Kilometer), ungefahr wie bei uns, die zweite die 
Halfte, die dritte den sechsten Theil. Hin- und Riickfahrtskarte kostet l'la der 
Hinfahrt, ungefahr wie bei uns. Madras-Zeit gilt auf allen Bahnen. Auf grósseren 
Halteplatzen zeigt eine Uhr die Madras- oder Eisenbahnzeit, eine zweite die Orts- 
zeit, und zwar recht deutlich.

3) Der Ganges ist 2500 Kilometer lang und hat ein Gebiet von 1 Million
Quadratkilometer. Zu Rajmahal in Bengalen, noch 640 Kilometer von der Miindung, 
ist er 1500 Meter breit, und entsendet wahrend der Hochfluth 1 800 000 Cubikfuss 
in der Secunde, sonst 207 000. Die Dauer der Hochfluth betragt 40 Tage. (Die 
grbsste Entladung des Mississippi betragt 1 200000 Cubikfuss.) Der Innenhandel
von und nach Calcutta auf dem Ganges und seinen Nebenfliissen und Canalen be
tragt jahrlich 400 Millionen Rupien, davon 153 auf einheimischen Boten. 1876
wurden dereń zu Hugli 124 000 registrirt.

Das Land ist dicht bevdlkert und angebaut wie ein Garten. Man 
sieht unermesshche Reisfelder, Pflanzungen von Jutę, Tabak, Gemiise, 
Zuckerrohr, Kokospalmen, Bananen u. s. w.; zahlreiche Dórfer, die 
Hiitten mit schwach gewólbten Dachem, und Teiche.

Abends gegen 9 Uhr erreichen wir Damukdia, am rechten Ufer 
des Ganges. Wegen der grossen Aenderungen im Flussbett8) konnte 
ein bleibender Bahnhof nicht in Angriff genommen werden. Jetzt ist der 
Fluss eine englische Meile breit; zur Zeit des Hochwassers, wenn der 
Himalaya-Schnee reichlicher schmilzt, angeblich bis 5 Meilen. In der 
trockenen Jahreszeit werden alljahrlich zeitweilige Schienen auf den 
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Sand gelegt, um den erheblichen Abstand (von 13 englischen Meilen) 
zwischen Damukdia und dem jenseitigen Eisenbahnhalteplatz Sara 
Ghat einigermassen zu verringern.

Die wirkliche Kreuzung des Flusses mittelst des Dampfschiffes 
dauert jetzt 20 Minuten. (Erheblich langer in der nassen Jahreszeit.) 
Auf Deck wird uns ein Abendessen aufgetragen. Zum ersten Mai 
in Indien ist es empfindlich kuhl.

Am nordlichen Dfer beginnt die Nordbahn von Bengalen (Northern 
Bengal railway). Diese hat eine Meter-Spurweite.

Das zweimalige Umsteigen ist durch die Anwesenheit williger 
Kuli wesentlich erleichtert. Auf jeden Europaer stiirzen sich zwei bis 
drei, entreissen ihm jedes Gepackstuck und schleppen es nach dem 
neuen Bestimmungsort. Zwei bis drei Annas jedes Mai ist ein ge- 
niigendes Trinkgeld; ich wenigstens habe fast nie Unzufriedenheit 
gesehen.

So beginne ich meine erste Nachtfahrt auf indischer Eisen- 
bahn. Der Abtheil ist geraumig und nur fur vier Reisende bestimmt, 
von denen zwei auf den beiden gepolsterten Seitenbanken beąuem 
schlafen kónnen; die beiden andem 1 e i d 1 i c h, auf den obern Klapp- 
banken. Betten werden nicht geliefert. Fast Jeder reist mit seinem 
eignen Bett. Die im Lande lebenden Europaer bringen ungeheure 
Mengen von Gepiick in den Wagen, jeder zwei bis drei Koffer, ver- 
schiedene Mantelsacke, Korbę, Nahrungsmittel, Flaschen mit Trink- 
wasser u. dgl.

Erstlich hat jeder Reisende erster Classe l’/2 Maund (etwa 120 
Pfund) Gepack frei; und sollte es zufallig mehr sein, so wird der 
schuchteme Babu nicht wagen, dem schnauzbartigen englischen Officier 
oder Beamten Vorhaltungen zu machen. Zweitens wollen die Bahn- 
bediensteten sogar abgewogene Gepackstucke, die frei befórdert werden 
mfissen, nicht in den Gepackwagen nehmen; mir wenigstens sagten 
sie auf der Fahrt nach Benares, ich móchte nur meinen Koffer mit in 
den Wagen nehmen. Drittens ist die Zalil der Diener fur die im 
Lande Lebenden und die der lierumlungernden Kuli fur die Reisenden 
so gross und ihre Willfahrigkeit, unter die Bankę zu kriechen und das 
letzte Zeitungsblatt oder Kórbchen wieder hervorzuholen, so unbegrenzt, 
dass fast Jeder so viel Sachen mitschleppt, wie er nur eben bewaltigen 
kann. Ist dann aber ein Wagenabtheil erster Classe wirklich von vier 
Reisenden iiber Nacht besetzt, so sieht er aus wie eine belagerte 
Festung. Man kann darin nicht gehen, sondern muss klettern und 
einige Kraftanstrengung anwenden, um Morgens in den zu dem Wagen 
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gehbrigen Waschraum zu gelangen. Handtucher muss der Reisende 
mitbringen.

Ich hatte dies Mai das Gluck, allein zu fahren. Darjeeling ist wohl 
im heissen Sommer Zufluchtsort fur diejenigen Europaer, welche in 
Bengalen leben; aber jetzt im Winter strómt alles nach Calcutta: die 
Strecke ist jetzt wenig befahren, ausser von Einheimischen in der 
dritten Classe.

Da ich kein Bett mitgenommen, blieb ich angekleidet, blies 
mein Luftkissen auf, bedeckte mich mit meinen Plaid und schlief, wenn 
auch nicht vorzuglich, so doch geniigend. Morgens 7 Uhr 50 Minuten 
erreichen wir Siliguri (328 englische Meilen von Calcutta), den End- 
punkt der Staatsbahn.

Hier beginnt die private Darjeeling-Himalaya-Eisenbahn, 
die eingeleisig ist und eine Spurweite von nur zwei Fuss besitzt.1) 
Bahn und Locomotiven sind besonders kraftig gebaut. Die Steigung 
betragt bis 1 : 23 und wird ohne Zahnrad bewaltigt. In einer Stunde 
steigt man um 1000 Fuss.

1) Nicht weniger ais fiinf verschiedene Spurweiten sind auf indischen Eisen- 
bahnen zu finden, was vom Standpunkt der Landesvertheidigung seltsam erscheint. 
Die grosste ist auf der Strecke Calcutta-Delhi, namlich 66 Zoll, 9*/.^ Zoll mehr, ais 
bei uns. (Die kleinen Spurweiten sind billiger, aber weniger haltbar.)

Der Director, dessen Bekanntschaft ich machte, sprach mit be- 
sonderem Stolz von den Curven. Aber die Wagen sind auch recht 
kurz, z. B. der Aussichtswagen erster Classe enthalt nur sechs schmale 
Sessel fur je eine Person. Mehr ais 7 englische Meilen, d. h. 13 Kilo
meter, in der Stunde, sind hier nicht erlaubt. Wir legen die ganze 
Strecke von 48 englischen Meilen in acht Stunden zuriick.

Die Bahn hat guten Ueberschuss, wenn ich nicht irre, jahrlich 
10 Procent des Anlagecapitals. Aber sie ist auch recht theuer. 
(20 Rupien fur 48 englische Meilen, wahrend die 328 Meilen von 
Calcutta bis Siliguri nur 30 Rupien kosten.)

Die Fahrt ist ausserordentlich schón und anregend. Wegen der 
zahlreichen Biegungen des Schienenzuges treten immer neue Land- 
schaftsbilder auf, welche unsern Blick fesseln.

Zu seinen Fiissen schaut der Reisende in immer zunehmender 
Entfernung die fruchtbare Ebene von Ober-Bengalen, in welcher zalil- 
reiche, vom Himalaya herabstrómende Fliisse aufblitzen. Die Berge, 
an denen wir emporklimmen, sind bis oben hin dicht bewaldet und 
alle Lichtungen, welche die Axt geschaffen, von ausgedehnten Thee- 
pfianzungen eingenommen.
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‘ Der Pflanzenwuchs ist sehr uppig, aber nicht mehr tropisch, wie 
auf der Fahrt nach Candy. Denn wir sind zwischen dem 26. und 
27. Grad nórdl. Br.

Allmahlich wird es kuhl, jedoch mir nicht unangenehm. In meinen 
wollenen, langen Reiseuberzieher gehullt, harre ich ruhig im ofinen 
Wagen aus, wahrend manche Reisende die geschlossenen aufsuchen. 
Moosbarte treten auf an den Baumen, auch vereinzelte Nadelhólzer, 
prachtvolle Baumfam; doch bleiben Laubhólzer fast bis zur Passhohe, 
welche 7400 Fuss iiber dem Meeresspiegel liegt. Der eigentliche 
Pass ist etwas kahl und steinig, aber der Pflanzenwuchs hbrt nicht 
vollig auf.

Gleichzeitig mit den Pflanzen haben bei der Hóhenfahrt die 
Menschen sich geandert. Zunachst sieht man noch viele Bengalen, 
namentlich dunkle der niederen Casten, Ureinwohner, die einst von 
den Hindu unterjocht worden und die Hindu-Religion angenommen 
haben. Dann kommen in wachsender Zahl Mongolen mit Schlitzaugen 
und breiten Backenknochen. Es sind N e p a u 1 e r mit eigner Sprache, 
Buddhisten. Die Tracht, welche in der Ebene nur aus Lendenschurz 
bestand, ist mehr und mehr vervollstandigt worden und schliesslich 
ahnlich der tatarischen. Die Leute decken den Mund mit einem 
wollenen Tuch oder Gewandzipfel. Jeder Mann hat ein breites Dolch- 
messer im Gurtel. Die Frauen tragen Halsbander aus Landesmunzen, 
auch mit Amuletten, ungeheure Ohrgehange, dazu Ringe und Nasen- 
schrauben. Das Halsband ist Schaustuck und Sparkasse zugleich. Ein 
Bettelmadchen, welches wenigstens 30 Mark in Silbermunzen um den 
Hals trug, war entriistet, ais ich mit Riicksicht auf diesen Schatz 
meinen Zoll verweigerte, und liielt mir eine lange Rede, die ich leider 
nicht verstand.

Darjeeling ist nach der Angabe des Eisenbahndirectors 6800 Fuss 
iiber dem Meer. Damit stimmt meine Messung. Der Ort liegt schdn 
terrassenfórmig auf einem steil abfallenden Bergriicken.

In dem Garten des dicht neben dem Haltepunkt der Eisenbahn 
gelegenen, vortrefflichen, aber zur Zeit ziemlich leeren Woodland’s 
Hotel sehe ich im Freien, am 4. December, bliihende Chrysanthemum, 
ausserdem herrliche Cypressen und Laubbaume.

Sehr interessant war der Bazar der Eingeborenen wegen des 
Gedranges verschiedener Vólkerstamme, wie Lepcha, Bhutia, Nepauler, 
Tibetaner.

Bei Tisch fand ich mittelmassiges Essen, aber gute Gesellschaft; 
zunachst einen alten Bekannten vom Shannon, und ferner einen eng- 
lischen Beamten, der schon lange Zeit in Darjeeling weilt, um einen 
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Handelsvertrag mit dem gegen Fremde so fest abgeschlossenen Tibet 
in Gang zu bringen. Sehr eingehend erkundigte er sich nach den 
Erfahrungen, die ich in den englischen Colonien gemacht, und ais ich 
ihm freimuthig meine angenehmen wie unangenehmen Eindrucke 
schilderte, sagte er: „O yes, my countrymen are a dreadful people.“

Der Ort Darjeeling hat eine angenehme Temperatur, nicht uber 
-|- 26° C. im Sommer, nicht unter — 1° C. im Winter, eine herrliche 
Lagę und den wunderbaren Hintergrund der Himalayakette.

Der Bezirk Darjeeling, der zwischen die unabhangigen Staaten 
Nepaul1) und Bhutan sich einschiebt und nach Norden an den uber 
die Himalayakette fortreichenden Schutzstaat Sikkim grenzt, war im 
Jahre 1839 fast menschenleer, ais der Rąjah von Sikkim das kleine 
Gebiet den Englandern zu einer Gesundheitsstatte fur ihre Soldaten 
abtrat. Nur 22 Familien wohnten darin, ais Dr. Campbell die Ver- 
waltung iibernahm. Er baute Strassen, einen Bazar, ein Regierungs- 
gebaude, eine Heilstatte fur die Soldaten und waltete 22 Jahre seines 
Amtes. Jetzt wohnen 150 000 Menschen in dem Bezirk von Darjeeling.

1) Auch Nepal oder Nipal geschrieben.
2) Ponny und Fiihrer 6 Rupien.

Die Theepflanzungen wurden 1856 begonnen. Jetzt giebt 
es 200 Theegarten, die 50 000 Acres (= 20 000 ha) decken. Im 
Jahre 1882/83 wurden uber 8 Millionen Pfund Thee geemtet.

Da haben wir wieder ein Beispiel geschickter und erfolgreicher 
Colonisation.

Pflichtschuldig liess ich mich am nachsten Morgen (den 5. December) 
um 5 Uhr friih wecken und begann um 6 Uhr, unter Fiihrung eines 
Einheimischen, der kein Wort Englisch verstand, den Ritt1 2) nach dem 
Tiger-Hiigel (Tiger liill), der in ostlicher Richtung 11 Kilometer von 
Darjeeling entfernt und um 1500 Fuss hoher gelegen ist.

Der Mond stand noch ziemlich hoch am Himmel, etwa 30 Grad 
iiber dem Horizont, und erglanzte in hellem Licht; zeitweise wurde er 
allerdings von voruberziehenden Wolken verdeckt. Einige Wolken am 
westlichen Himmel schimmerten rosig, bestrahlt von der Morgenróthe, 
die selber mir noch verdeckt blieb. Auch die Gipfel der steinigen 
Riesen im Westen zeigten einen zartrosigen Schimmer. Sowie wir 
etwas hoher stiegen, sah ich den Sonnenaufgang. Purpurroth hob 
sich ein kleiner Kreisabschnitt iiber meinen Horizont, dariiber lag eine 
Schicht blaulichen Glanzes, und dariiber wieder eine purpurne. Sowie 
die Sonne ganz iiber den Horizont emporgestiegen war, strahlte sie 
kraftig ihr gelbes Licht aus. Aber es war doch noch empfindlich kalt.



368

Der Baumwuchs ist bis oben erhalten, Laubbaume und Straucher, 
wenngleich nicht sehr machtige, viele mit Moosbart, einzelne winterlich 
entlaubt, andere im vollen Schmuck der grunen, vollsaftigen Blatter.

Dicht unterhalb des Gipfels sieht man Ruinen, wie von einer 
alten Befestigung; eigenthiimliche, dunne Thurme, schon mit Strauch- 
werk bewachsen, und dazwischen Mauerreste. Aber jene Thurme sind 
die aus Stein aufgemauerten Schornsteine von Baracken englischer 
Soldaten. Vor zwólf Jahren wurde der traurige Platz aufgegeben, 
da zu viele Selbstmorde vorkamen.

Oben war die Aussicht auf die Himalaya-Ketten prachtvoll. Ich sali 
wohl zehn auf einander folgende Reihen von Felsriesen, immer durch 
ganz tiefe Schluchten von einander geschieden. Aber den schnee- 
bedeckten Everest-Berg, den hóchsten auf der Erde, dessen Erhebung 
29 002 Fuss betragt, vermochte ich nicht zu entdecken; eben so 
wenig hatten wir bisher den nur wenig kleineren Kinchinjanga (von 
28 156 Fuss Erhebung) vom Hotel aus erspahen konnen.

Je langer ich warte, desto mehr Nebel steigen auf. Deshalb reite 
ich zuriick und sehe unterwegs eine Bergbatterie auf Mauleseln, sowie 
die stattlichen Baracken der englischen Besatzung, die hier zur Be- 
obachtung des unruhigen Sikkim gehalten wird.

Nach massigem Ausruhen und mittelmassigem Fruhstuck wandre 
ich durch die Stadt. Nur eine kleine Strasse hat europaische Geschafte, 
eine Apotheke, Wisky-Handlung u. dgl. Die Landhauser der Wohl- 
habenden und Vomehmen sind iiber die Abhange der Hiigel zerstreut, 
so dass man Besuche zu Pferde oder im Palankin macht. Auch der 
Lieutenant-Governor von Bengal hat hier sein Landhaus, Shrubbery 
genannt, wo er vier Monate des Jahres zubringt. Ein kleiner Platz 
mit hubscher Aussicht, Mail genannt, ist mit einem Brunnen geschmuckt; 
hier pflegt auch zur belebten Zeit des Jahres, d. h. im Sommer, eine 
Musikkapelle zu spielen. Wohl das stattlichste Gebaude ist das von der 
Regierung von Bengalen errichtete Eden-Sanitarium, eine Pflege- 
statte fur Genesende. Dr. Russel, der Arzt (civil pliysician) von 
Darjeeling, sagte mir, dass die Anstalt sehr niitzlich sei fur Leute, 
die an Sumpffieber und Ruhr gelitten; ferner ais Sommerfrische, um 
aus der indischen Gluth-Ebene herauszukommen; aber gar nicht fur 
Lungenleidende. Aus den Rules of the Eden-Sanitarium (Calcutta 1884) 
ersehe ich, dass die Verpflegungskosten in der ersten Klasse tiiglich 
8, in der zweiten 4, in der dritten 2 Rupien betragen. Entsprechend 
der grossen — Duldsamkeit der Englander werden nur Europaer auf- 
genommen. Fur die Einheimischen ist ein Nebengebaude in einer 
kleinen Thaleinsenkung errichtet.
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Die Ordnung in der Stadt ist musterhaft. Die Polizisten sind 
kleine, aber tuchtige Gurkha aus Nepaul, ein Mischvolk aus Ariem 
und Turaniern.

In der Mitte der Stadt liegt der Hauptmarkt. Die Leutchen 
kennen mich schon von gestern und nicken mir freundlich zu. Die 
etwas schlitzaugige und sehr breitwangige, rothbackige Gemiisehandlerin, 
die einen Kopfputz von der Gestalt eines Heiligenscheins mit dicken 
Glasperlen tragt, zieht lachelnd den silbernen Ring vom Finger, — 
aber nicht etwa, um ihn dem fremden Bleichgesicht zu verehren, 
sondem um ihn fur das Zehnfache des Werthes zum Verkauf an- 
zubieten. Ihr Schmuck ist Waare, der sie das Aussehen der Echtheit 
und Alterthumlichkeit durch Tragen verleihen, und die sie sofort neu 
beschaffen, wenn ihnen der Verkauf gegluckt ist. Kennen wir doch 
diese Kunste auch in Europa!

Ich wandere weiter nach Norden zu, vorbei an dem wunderbaren 
Erziehungshause der Jesuiten, dem gróssten Gebaude in der ganzen 
Gegend, die neue, breite Strasse entlang; oben ist schóner, dichter 
Wald, unten malerische Schluchten, auch Theepflanzungen. An der 
Strasse wird noch gebaut. Frauen und Kinder schleppen grosse Steine 
herbei. Auf dem schrag nach vorn gehaltenen Riicken liegt ein ge- 
faltetes Tuch, darauf der Stein in einer Strickschlinge, die vorn iiber 
die Stirn geleitet wird. So tragen die Leute hier auch grosse Kiepen 
und schwere Butten, hauptsachlich mit dem Kopf.

Nachmittags besuchte ich das Dorf Bhutia Busti, das 1 eng- 
lische Meile von Darjeeling entfemt und von Tibetanern bewohnt ist. Der 
Weg fuhrt an der Hinterseite des Bergriickens entlang mit schónem 
Ausblick in die Schluchten. Auch hier liegen noch vereinzelte Land- 
hauser der Englander. Zuerst komme ich zu dem Tempel; derselbe 
soli echt tibetanisch sein. Eine niedrige weisse Mauer umgrenzt ein 
Quadrat und enthalt in jeder Seite eine Thur. In der Mitte des ein- 
gefriedigten Platzes steht eine niedrige, weissgetiinchte Dagoba mit, 
vier Nischen, in denen frische Blumen liegen. In der Hiitte neben 
dem Tempel lag eine halbirte Ziege. Die anwesenden Manner forderten 
eine Rupie Bakschisch, erhielten aber nichts.

Die Frauen haben breite, schlitzaugige Gesichter und sind fett, 
dabei starkknochig und gross. Sie tragen eine Art von Diadem mit 
Glasperlen ringsum, die beiden Zbpfe hangen hinten frei herab und 
sind durch ein Band vereinigt, an dem ófters eine Munze hangt. Ohr- 
und Halsgehange sind umfangreich, aber geschmackvoll.

Die Manner tragen Filz-Mutzen, wie sie friiher auch in Deutschland 
Hirschberg, Reise um die Erde. 24
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* iiblicli gewesen, und Stiefel mit langen, buntfarbigen Schaften aus 
dickem Wollenzeug.

Da es am Nachmittag sogar, wenn auch gelinde, geregnet, und 
schwere Regenwolken schon auf der nachsten Bergkette hangen, somit 
keine HofEnung auf Aussicht besteht; so beschliesse ich am nachsten 
Vormittag abzureisen. Aber in der Nacht regnet es ordentlich. Und 
Morgens 7*/a Uhr (am 6. Dezember) tritt plótzlich das klare Bild 
der Himalayakette hervor. Erst ragen die Kuppen iiber den 
Nebel empor, dann wird die ganze Kette sichtbar, mit dem wunder- 
baren Kinchinjanga, der iibrigens in der Luftlinie noch 45 englische 
Meilen entfernt ist. Ueber die naheren Hiigel und Berge und iiber 
eine ungeheure Kluft schweift der Blick zu der Grenzlinie des ewigen 
Schnee’s, die in 17 000 Fuss Erhebung iiber den Kinchinjanga fort- 
zieht. Eine gewaltige Flachę nackten Granits theilt den Gipfel in 
zwei Theile und lasst die Schneefelder noch grósser erscheinen.

Es ist gewiss eine grosse Freude, die hóchsten Berge der 
Er de zu betrachten. Aber sie sind auch viel weiter ab, ais sonst 
die Schneeberge, die wir z. B. in den Alpen bewundern. Ich kann 
nicht der ófters gedruckten Aeusserung beistimmen, dass Jungfrau und 
Monte Rosa ganzlich gegen dieses Bild des Himalaya verschwinden.

Hochbefriedigt fahre ich bergab mit der Eisenbalm, in dichtem 
Nebel. In der Hóhe von 4000 Fuss sehe ich die Ebene von Bengal, 
von einem ganz heiteren Himmel iiberspannt.

Die Nacht ist mittelmassig, da mein vortrefflicher Abtheil-Genosse 
regelmassig schnarcht. Morgens um 7 Uhr (den 7. December) setzt 
uns der Dampfer iiber den Ganges. Vormittags bin ich wieder in 
Calcutta und fahre, nach Erledigung einiger Geschafte, Abends nach 
Benares.

Der Schnellzug von Calcutta nach Bombay (1400 englische 
Meilen = 2240 Kilometer) dauert nahezu vier Tage. Den Plan fiir 
die ostindischen Eisenbahnlinien hat Lord Dalhousie 1853 entworfen; 
alle grossen Stadte und Besatzungen sollten durch Hauptlinien mit 
einander in Verbindung gesetzt werden. Privatgesellschaften fiihrten 
den Bau aus, die Regierung leistete Gewahr fur ein Einkommen 
von fiinf Hundertstel des Capitals und verlangte dafiir gewisse Be- 
fugnisse. Bereits 1871 war Bombay mit Calcutta einerseits und mit 
Madras andererseits durch Eisenbahnlinien verbunden. Lord Mayo 
hat dann von 1870 ab das Netz vervollstandigt durch Neben- 
linien fiir Handel und Yerkehr, die billiger mit schmaler Spurweite
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erbaut wurden. Ein grosser Theil der Linien ist von der Regierung 
spater ubernommen worden, diese hat auch eigene Linien begriindet, 
endlich sind auch in den Schutzstaaten Eisenbalinlinien gebaut worden. 
Am Schluss des Jahres 1891 waren in Indien 17 209 englische Meilen 
= 27 500 Kilometer in Betrieb,') davon 12 805 der Regierung, 1435 
den Schutzstaaten gehórig. Das darin angelegte Capital betrug 
Rx. 219 615 655; das Reineinkommen 5,78 Procent; Zahl der be- 
fórderten Reisenden 117 Millionen, Tonnenzahl der befórderten Guter 
25 Millionen, im Jahre 1891.

Die grosse Heerstrassenlinie von Calcutta iiber Allahabad, Agra, 
Delhi, Lahore nach Peshawar, die Linie von Allahabad nach Bombay, 
von Bombay nach Madras sichem die Regierung und Vertheidigung 
des Landes. Es fehlt noch die Verbindung von Madras mit Calcutta, 
die wegen des schlechten Hafens von Madras und des schlechten Fahr- 
wassers im Hugli besonders wiinschenswerth scheint und in den Zei- 
tungen, ais ich in Indien war, dringend verlangt wurde. Aber die 
ungunstigen Verhaltnisse der Staatseinkfinfte und der Silbersturz boten 
zur Zeit unubersteigliche llindernisse dar. — 1845 reiste Prinz Walde
mar von Calcutta nordwestwarts (nach Patna) im Palankin, 1862 fuhr 
Meister Hildebrand in 36 Stunden von Calcutta mittelst der Eisenbahn 
nach Benares; aber die Eisenbahnbrucke fand unser Reulaux 1881 
und Hans Meyer 1882 noch nicht fertig.

Benares.

East Indian Railway fuhrt von Howrah (dem westlichen Eisenbahn- 
halteplatz von Calcutta) nach Moghal Serai, 469 englische Meilen; 
und von hier Oudh and Rohilkand R. nach Benares, 10 Meilen: zu- 
sammen 479 englische Meilen = 766 Kilometer in 16 Stunden, fur 
46 Rupien 2 Annas, in der ersten Classe. Es ist der Hauptzug ąuer 
durch Nordindien und sehr stark besetzt. Ais ich eine knappe Stunde 
vor Abgang des Zuges eintreffe, sind die meisten Wagen schon belegt. 
Doch fand ich noch einen guten Platz, mich hauslich einzurichten. 
Die Nacht war ziemlich kuhl.

Am nachsten Vormittag fuhren wir sudlich von Ganges und nicht 
weit von demselben durch die Landschaft Behar. Das Land ist an- 
gebaut wie ein Garten. Allenthalben sind Brunnen auf den Feldem

1) In Deutschland 43156 Kilometer (dazu 2487 Kilometer Industrie-Bahnen); 
in England 32 304 Kilometer.

24 
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v sichtbar. (Die ganze Prasidentschaft Bengalen misst 400 000 Quadrat- 
kilometer und zahlt 70 Millionen Einwohner.)

Der Zug fahrt iiber die 1500 Yards = 1450 Kilometer lange 
Stahlbrucke') der Oudh- und Rohilkand-Eisenbahn, eine der schónsten 
in Indien, und halt um 1 Uhr in Benares. In Clark’s Hotel linde 
ich ein leidliches Zimmer und Fruhstuck.

Die Gasthauser im Inn ern von Indien sind mittelmassig.* 2) Die 
kleineren bestehen aus einem schmalen Speisesaal, in den man von 
der mit einfacher Veranda geschmuckten Hauptfront eintritt, und der 
rings umgeben ist von sechs bis acht Schlafzimmem, — fast so wie 
auf mittelmassigen Dampfschiffen. Jedes Schlafzimmer hat seinen 
Eingang vom Speisesaal, seinen Ausgang durch das Waschzimmer in’s 
Freie. Die Einrichtung ist einfach, die Betten genugen dem ermudeten 
Reisenden. In den grósseren Gasthausern legt sich noch eine Vorhalle 
vor den Speisesaal, ein Lesezimmer dahinter; die gróssten haben 
ausserdem einen langen schmalen Flugel mit einem Schattendach davor 
und mit einer Reihe von Schlafzimmem nebst Zuhehór.

D 1881 inusste Professor Reulaux im Fiihrboot iiber den Ganges setzen.
2) Natiirlich besser, ais Ra st ha u ser (Dak Bungalow): auf letztere war ich 

nur zwei Mai angewiesen, in Ahmedabad und bei Ellora, in einheimischen Scliutz- 
staaten, wo iiberhaupt noch keine Gasthauser fiir Europaer errichtet sind.

Die Verpflegung ist mittelmassig, die Bedienung gleichfalls. Aber, 
wenn der Reisende abfahrt, steht eine ganze Schaar von Dienem da, 
um Trinkgeld in Empfang zu nehmen: der Tischdiener, der Zimmer- 
diener, der Ausfeger, der zum Zeichen seiner Wurde einige zu- 

' sammengebundene Ruthen in der Hand halt, gelegentlich noch ein 
Nachtwachter, ein Pfórtner, der Kutscher, der uns gefahren, und dessen 
jugendlicher Gehilfe. Zum Gluck ist jeder mit 2 bis 3 Anna fur den 
Tag zufrieden, so dass man mit 1 oder P/2 Rupien taglich diesen 
Ausgabeposten bestreiten kann. Wenn aber zwei Manner mit Besen 
dastehen, so braucht nur einer bezahlt zu werden.

Benares ist eine der ersten Ansiedlungen der Arier, ais sie bis 
in die Ganges-Ebene vorgedrungen, die iilteste Stadt der Hindu und 
von ihren sieben heiligen Stadten die heiligste, ihr Mekka, die Pforte 
znm Paradiese. Kein Fluss der Erde wird so verehrt wie der Ganges 
(oder vielmehr „Mutter Ganges") von den Hindu; er gilt ihnen fur 
einen unmittelbaren Ausfluss der Gottheit. Von dem Quell im Himalaya 
bis zu der Mundung ist das ganze Ufer heiliger Boden, am heiligsten 
die Vereinigung von Jumna mit Ganges, der wirkliche Wallfahrtsort 
(Prayag), wohin Hunderttausende alljahrlich wandern, um ihre Siinden 
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mit dem geweihten Wasser abzuwaschen. Das heilige Wasser des 
Ganges wird in Krtigen auf den Schultern frommer Pilger bis zur 
Sudspitze Indiens getragen, neuerdings aucli — in europaischen Glas- 
flaschen massenhaft versendet. Aber der Ganges mit seinen Haupt- 
nebenflussen ist auch der grosse Wolilthater der machtigen, dicht- 
bevdlkerten Ebene von Indien, er befruchtet die Felder der Landbauer 
und vertheilt ihre Ernten.

Es ist sehr merkwurdig, wie s e 11 s a m der Ganges in die deutsche 
Literatur eingefuhrt worden ist.

„Am Ganges duftefs und leuchtefs
Und Riesenbaume bliihn, 
Und sehbne stille Menschen 
Vor Lotos’)-Blumen knien.“

„Fort nach den Fluren des Ganges — 
Dort liegt ein rothbliihender Garten 
Im stillen Mondenschein, 
Die Lotosblumen erwarten 
Ihr trautes Schwesterlein."

„Der Ganges rauscht, der grosse Ganges schwillt, 
Der Himalaya steht im Abendscheine 
Und aus der Nacht der Banianenhaine 
Die Elephantenheerde stiirzt und briillt —“

Wann Benares (Waranasi) gegrtindet worden, wie die 
Schicksale der Stadt im Laufe der Jahrhunderte sich gestalteten, 
ist uns vóllig unbekannt, da die Hindu, das ungeschichtlichste 
Volk der Erde, keine Nachricht uberliefert haben. Wir wissen nur, 
dass im 6. Jahrhundert v. Chr. Benares eine grosse Stadt gewesen, 
wohin Buddha zog, um seine Lehre zu verkiindigen; und dass noch 
im 7. Jahrhundert n. Chr. ein chinesischer Pilger zu Benares bliihende 
Kloster der Buddhisten und machtige Thurmbauten vorfand. Wie und 
wann diese Buddha-Verehrung so ganz und gar von der Brahmanen- 
Religion verdrangt worden, ist in tiefes Dunkel gehullt.

Erst seit dem Ende des 12. Jahrhunderts dammert uns Licht auf 
in den geschichtlichen Jahrbuchern der Mohammedaner. 
Im Jahre 1194 n. Chr. wurde Jai Chand, Rajah von Benares, „dessen 
Heer zahllos war wie der Sand am Meer“, besiegt und getódtet durch 
Kutbu-din, den Heerfuhrer des Mohammed Ghori aus Afghanistan. 
Kutbu zerstórte 1000 Tempel der Hindu und baute Moscheen an ihre

1) Nelumbium speciosum, indische Teichrose, Nil-lilie, die heilige Padena- 
Pflanze der Inder.
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Stelle. Von dieser Zeit herrschten Mohammed a ner iiber 
Benares, bis 1776 die Englander an ihre Stelle traten. Durch die 
bilderstiirmende Wuth der mohammedanischen Eroberer ist es ge- 
kommen, dass heutzutage kein Gebaude zu Benares steht, das iiber 
die Zeit des milden Akbar (1556 bis 1605 n. Chr.) hinaufreicht.

Aber trotzdem herrscht jetzt der Dienst des Schiwa, 
dessen schópferische Kraft im Linga verehrt wird. 1400 Hindu-Tempel 
schmucken die Stadt, 8000 Hauser sind Eigenthum der Priester, die 
(25 000 an der Zahl — nebst zahllosen Bettlern) von den Opfergaben der 
Pilger leben. Vor wenigen Jahrzehnten schenkte der Fiirst von Tanjore 
sein Kórpergewicht an Geld den Tempeln, 1876 der Fiirst von Kaschmir 
50 000 Mark den Tempeln, und jedem der 25 000 Brahmanen 30 Mark. 
Viele Tausende wallfahren hierher zu den Festtagen. (200 000 in 
jedem Jahr.) Die heiligen Treppen sind selbst zur heissesten Zeit des 
Tages belagert, obwohl die Stadt eine mittlere Jahrestemperatur von 
26,6° C. besitzt. Fiirsten und Edle haben am Ufer des Ganges 
Palaste erbaut, wo sie die Festtage verleben und im Alter ihre letzten 
Tage hinbringen. Die Bevólkerung betrug 1881 gegen 200 000 Ein- 
wohner, davon waren 151 334 Hindu, 47 234 Mohammedaner, 1130 
Christen. Die Zahlung von 1891 ergab fur Benares mit Cantonment 
219 467 Einwohner. Benares ist die sechste Stadt Indiens nach der 
Bevólkerungszahl, ein grosser Platz fur den inneren Handel und fiir 
die Erzeugung von Metallwaaren und Geweben.

Nicht bloss die alten Veda-Arier und die Buddhisten, auch die 
Secten des neueren Hinduismus finden in Benares ihren Mittelpunkt 
und ganz kiirzlich hat hier Talsi das Heldengedicht Ramayana in die 
Volkssprache des Hindi ubersetzt und zum Gemeingut der lebenden 
Geschlechter gemacht. In der Sanskrit - Hochschule zu Benares ist 
Sanskrit die Vortragssprache.

Benares ist auch die malerischste Stadt Indiens; es liegt an einer 
Biegung des Ganges, der hier */2 Kilometer, zur Fluthzeit aber iiber 
1 Kilometer breit ist, auf dem Rucken eines niedrigen Hiigels, etwa 
100 Fuss iiber dem Wasserspiegel. Vom Fluss aus erblickt man eine 
5 Kilometer lange Flucht von Palasten und Tempeln und die zahl- 
reichen heiligen Treppen (ghats), welche von den Palasten zum 
Fluss-Ufer hinabfuhren.

Naturlich litt es mich nicht lange im Gasthaus, wo nach dem 
Friihstuck vor der Veranda der Gaukler mit Schlange und Mango er- 
schienen war. Ich miethete mir einen Fiihrer, >) einen Wagen2) und

1) 2 Rupien fiir den Tag.
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fuhr nach der Stadt der Eingeborenen, die 3 englische Meilen von 
dem Cantonment, der Wohnung der Truppen und der Englander, ent- 
fernt ist. Mit dem Fiihrer hatte ich kein Gluck, er war von allen 
seinen Fachgenossen am wenigsten in der englischen Sprache und 
Kenntniss der Alterthiimer hewandert; ich hatte, aus Mitleid, den 
altesten aus der Schaar gewahlt.

Wir besichtigten einige Tempel, nahmen aber dann sofort ein 
Boot,’) um die Fluss-Ufer entlang zu fahren. Das Boot hat acht 
Ruderer und zwei Stiihle auf dem Yerdeck, fur den Reisenden und 
fur seinen Fiihrer.

Ganz langsam fuhren wir nahe an dem Flussufer entlang.
Die machtigen Treppen sind dicht gedrangt von Andachtigen; 

dariiber ragen die Spitzdome der Tempel und die thurmgeschmuckten 
Palaste empor, vom milden Licht der Abenddammerung ubergossen 
und nur in ihren Hauptumrisslinien sichtbar. An den bevorzugten Stellen 
grósster Heiligkeit lodern Scheiterhaufen, umringt von weiss- 
gekleideten Priestem und von den Leidtragenden. Das Ganze ist so 
fremdartig und marchenhaft fur den europaischen Reisenden, dass er 
sich fragen móchte, ob es nicht ein wesenloses Traumbild sei, bis er 
an’s Land steigt, und, von dem Zauber der Todtenfeier ergriffen, ruhig 
auf einer Steinstufe Platz nimmt und mit seinen braunen Brudem in 
die Flamme des Scheiterhaufens blickt.

Der nachste Tag (8. December) war einer planmassigen Be- 
trachtung der heiligen Stadt gewidmet. Die andachtigen Hindu baden 
taglich2) schon friih am Morgen im Ganges und mehr ais ein Mai, an 
verschiedenen Stellen; Vormittags sind die Laden leer. Deshalb brachte 
mich mein schneller Zweispanner schon friih am Morgen aus der eng
lischen Ansiedlung vorbei an zahlreichen Tempeln mit dem Spitzdoms) 
nach dem Haupthalteplatz der Boote. Wir rudem zum ausser- 
sten Westende der Stadt und lassen uns dann langsam vom Strom am 
Ufer entlang ostwarts treiben. Die Ghats sind breite Ufertreppen, von 
frommen und reichen Hindu unterhalb ihrer Palaste abwarts bis zum 
Wasserspiegel fur ihre glaubigen Landsleute und fiir die Pilger erbaut. 
Ein solcher Bau gilt fiir das verdienstvollste Werk; einen Palast oder 
ein Haus mit dem Blick auf den Ganges zu besitzen, fiir die hóchste 
Gliickseligkeit.

1) Fiir 2 bis 3 Rupien.
2) Die Vorschrift der Religion ist gewiss sehr forderlich fiir die Gesundheit.
3) Sikra oder Vimanah, mit zahlreichen Nebenthiirmchen. (Es soli die auf- 

steigende Flamme bedeuten.)
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v Zum Ganges pilgert jeder Hindu, der es durchsetzen kann. Aber 
fur die heiligste Handlung gilt die sechsjahrige Pilgerschaft von der 
Quelle bis zur Miindung und zuruck. Nach Benares zieht jeder Greis 
und jede Greisin, wenn sie es ermóglichen kónnen, um nach Abschluss 
des irdischen Lebens hier einen seligen Tod zu erwarten und ihre 
Asche in den heiligen Fluss streuen zu lassen. Oft genug giebt der 
Ganges seinen frommen Kindern den Tod. Das kiihle Bad am fruhen 
Wintermorgen schiittelt die diirren Glieder der kraftlosen Greisin; das 
so heiss ersehnte Ziel wird friiher erreicht. Noch schadlicher ist die 
Mittagsgluth im Hochsommer auf den Treppen. Am schlimmsten aber 
scheint die Zusammendrangung der Menschen zur Zeit von heftigen 
Seuchen. Das Heimathland der Cholera ist Indien. 150 000 Pilger 
sollen an hohen Festtagen in Benares vereinigt sein.

Die Hindu am Ganges sind die frómmsten Menschen, welche ich 
bisher gesehen. Dass sie besser seien ais wir, wollen ihre Beherrscher, 
die Englander, nicht zugeben. Dass sie sich glucklich fuhlen, will 
ich hoffen. Dass sie aber so heiter und zufrieden aussehen, wie die 
Japaner, kann der aufmerksame Reisende nicht bestatigen.

47 Treppen folgen aufeinander in der Richtung der Strómung, 
d. h. von West nach Ost; oder, da der Fluss hier eine Biegung nach 
Norden macht, von Sud-West nach Nord-Ost.

Die erste ist A s h i G h a t, so genannt nach dem Bachlein Ashi, 
das hier in den Ganges fliesst; sie ist 40 Fuss breit und ziemlich 
verfallen, obwohl sie zu den heiligsten Wallfahrtsplatzen von Benares 
gehórt. Von dem dritten Ghat sind sogar gewaltige Steinmassen ab- 
gesturzt und liegen am Rand des Ufers; ich weiss nicht, ob die Bau- 
meister die Grundmauerung zu schwach angelegt, oder ob hier die 
Strómung des Flusses zu stark ist.

Auf dem nachsten liegt eine grosse Bildsaule des Kriegsgottes; 
er heisst Bhim und sieht aus wie Generał Bum; die Sagę erzahlt, 
dass er alljahrlich von der Fluth des Stromes fortgewaschen wird und 
von selber sich neu schafft. Das sechste ist Shivala Ghat, diese 
Treppe ist sehr schón gebaut und dicht gedriingt von Andachtigen. 
(Es sollen Morgens um 7 Uhr an 70 000 Menschen gleichzeitig im 
Ganges baden.) Priester sitzen unter riesigen Sonnenschirmen auf den 
zierlich gemauerten Hervorragungen, die allenthalben die breite Treppen- 
flucht unterbrechen, Beter auf den Stufen vemeigen sich und heben 
die Arnie empor, Manner nnd Frauen in weissen oder rothen Gewandern 
steigen in das Wasser, das ihnen bis uber die Brust reicht, streuen 
Blumen hinein, netzen Augen, Mund, Stirn, alle voll Ernst und Inbrunst 
und heiliger Begeisterung, und schreiten dann wieder, die Manner 
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wurdevoll, die Frauen anmuthig, die Treppe empor zu kleinen Gemachern, 
um auszurulien und sich zu trocknen.

Oberhalb dieser Treppe steht der feste Palast, in dem Chait Sing, 
der Rajah von Benares, 1781 wohnte. Da er keine Hilfsgelder zahlen 
wollte, behauptete Warren Hastings, dass er in Briefwechsel mit 
dem Feinde stande, und sandte Truppen zu seiner Verhaftung; aber 
der Rajah entkam durch ein Fenster, das uns gezeigt wird. Natiirlich 
wurde sein Besitz eingezogen und nur unter der Bedingung einer 
verstarkten Tributzahlung an seinen Neffen ausgehandigt.

Am neunten oder Smashan Ghat sieht man stets Scheiter- 
haufen; die Leiche, ganz in weisses Zeug gehullt, ist auf einer ein- 
fachen Bahre (aus zwei Bambusstaben mit einigen Querleisten) mittplst 
dunner Stricke aufgebunden und liegt hart am Rande des sandigen 
Ufers, so dass die Fiisse noch von dem heiligen Wasser benetzt werden. 
(Auf dieser Bahre war sie von zwei weissgekleideten Mannern, die fort- 
wahrend Ram, Ram0 rufen, zum Ganges-Ufer getragen worden, 
wahrend die Leidtragenden folgten. Das sieht man in Benares an 
jedem Tage zu wiederholten Malen.)

Die Verbrennung ist unglaublich einfach und billig. Ein lockerer 
Scheiterhaufen von 6 bis 7 Fuss Lange und 2 bis 3 Fuss Hóhe mit 
einigen zu beiden Seiten schrag aufgestellten. gewissermassen iiber- 
wolbenden, armdicken Hólzern geniigt vollstandig, um in zwei Stunden 
die Leiche bis auf geringe Reste zu verbrennen.1 2)

1) Rama ist einer der „Niederstiege11 (Arataras, Incarnationen) des Wisehnu.
2) Soli in Europa die Leichenverbrennung, welche ja altgermanische Sitte ge- 

wesen, wieder Fortschritte machen, so werden wir von den Asiaten Einfachheit lernen 
miissen. In Japan kostet die Verbrennung erster Classe 7 Yen, zweiter Classe 2 ’/2 Yen, 
dritter Classe l*/a Yen. (1 Yen = 3 Mark.) In Indien sind die Preise noch nie- 
driger, — wenigstens fiir die Armen.

„Unsterbliche hebeu verlorene Kinder 
Mit feurigen Armen zum Himmel empor“,

singt Goethe in seiner Indischen Legende; und in der Braut von 
Korin th:

„Wenn der Funke spriiht, 
Wenn die Asche gluht, 
Eilen wir den alten Gottem zu.“

Aber will ich nicht verhehlen, dass der scharfe Blick des Beob- 
achters dabei auch Einzellieiten entdeckt, welche empfindsamen Ge- 
muthem die dichterische Yerklarung zu rauben geeignet sind.
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* Da verbrennt der untere Theil des Rumpfes, wahrend der Ober- 
schenkelknochen wie ein Balken aus der Gluth herausragt, bis der 
Mann mit der Schiirstange ihn abschlagt und in die Flammen drangt; 
da will der Brustkasten, der Schadel nicht zerfallen, bis wiederum die 
Schiirstange mit kraftigen Stóssen nachhilft.

Die elfte Treppe ist Kedar Ghat. Nach den heiligen Buchern 
der Hindu wird die Stadt in drei Theile getheilt, Benares, Kashi und 
Kedar. Kedar ist auch ein Name fur Schiwa oder fur sein en heiligen 
Berg im Himalaya. Dicht bei dem Schiwa-Tempel ist ein heiliger 
Teich, umgeben von 60 Schreinen, und ferner ein heiliger Stein, 
4Ł/2 Fuss hoch, 15 Fuss im Umfang, — ein Fetisch.

" Am nachsten Ghat werden sogar Schlangen verehrt, ein Ueber- 
bleibsel aus der Religion der Ureinwohner von Indien.

Das yierzehnte ist S o m e s h w a r Ghat (von S o m a, Mond, und 
1’shwar, Herr). Dies ist die Poliklinik der Hindu, denn hier 
werden alle Krankheiten geheilt. Nur nicht die Pocken, fur die giebt 
es eine besondere Treppe, namlich No. 24, Sitla Ghat. Sitla ist die 
Gottin der Pocken.

Sie muss aber ihres Amtes nicht gehórig walten, vielleicht argert 
sie sich uber die Zahigkeit, mit welcher die Englander in Indien die 
Schutzpocken-Impfung durchsetzen: jedenfalls habe ich nirgends so viele 
Pockennarbige gesehen, wie in manchen Theilen von Indien.

Das zweiundzwanzigste ist Munshi-Ghat, das schónste von 
allen, oben gekrónt mit einem prachtvollen Palast im reinen Hindu- 
Stil mit wandstandigen, schón gegliederten Saulen. Der Erbauer war 
Munshi Shri Dahar, Minister des Rajah von Nagpur.

Aber das merkwiirdigste von allen ist das funfundzwanzigste, 
Dasashwamedh Ghat. Es hat seinen Namen von den zehn1) 
Rossen, die Brahma hier geopfert haben soli; gehórt zu den fiinf 
heiligsten Wallfahrtsorten; ist oben ganz besetzt und rings umgeben 
von zahlreichen Spitzdomen der Tempel und von riesigen Sonnen- 
schirmen, unter denen der Priester zu einer kleinen Schaar von Frommen 
und Getreuen redet; und immer gedrangt voll von Pilgern und An- 
dachtigen, so dass die Treppenstufen nicht ausreichen, sondem kleine 
Holzbanke auf Pfahlen von dem benachbarten Theil des Ufers aus in 
den Fluss vorgeschoben werden. Auf diesen Holzbanken liegen auch 
Kranke, denen von ihren Angehbrigen das heilkraftige Wasser des 

1) Das = zehn; ashva (equus) = Ross. Ross-Opfer kommen in den alten 
Gesangen der Veden vor, wie bei den alten Germanen.
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grossen Ganges verabreicht wird. Diese Treppe wird gewóhnlich ab- 
gebildet, um die heilige Stadt Benares zu kennzeichnen.

Hier steigt der Reisende aus, um die religibse Begeisterung des 
Hindu-Volkes aus der Nahe zu betrachten. Sein Blick fallt auch auf 
einige niedrige Steinsaulen neben den Treppen; das sind Zeugnisse 
der Glaubenswuth: Sati,1) Denksteine fur lebendig mit dem todten 
Gatten verbrannte Wittwen.

1) Auch Sutti, Suttee geschrieben.

In den alten Rig-Veda der Arier war dieser furchterliche 
Gebrauch ganz unbekannt. Die Verse, welche von den Brahmanen 
spater zu Gunsten der Wittwen-Verbrennung angefiihrt wurden, haben 
offenbar die entgegengesetzte Bedeutung: „Steli auf, o Weib, komm 
zu der Welt des Lebens. Komm zu uns. Du hast deine Pfliehten 
ais Weib gegen deinen Gatten erfullt.“ Aber seit jener dunklen Zeit, 
wo die Lichtgótter der Veda der Dreieinigkeit der Brahmanen und 
dem Pantheon der Hindu-Religion weichen mussten, hatte der Gebrauch 
feste Wurzeln geschlagen und erlangte im Laufe der Jahrhunderte 
die Heiligkeit eines religibsen Gesetzes. Der weise und grosse A k b a r 
(1556 — 1605 n. Chr.) erliess ein Verbot dagegen, kónnte aber die 
Sitte nicht ausrotten. Im Anfang ihrer Herrschaft wagten die Englander 
nicht, die frommen Ueberlieferungen des Volkes zu verletzen. Im 
Jahre 1817 sollen allein in der Provinz Bengalen 700 Wittwen lebendig 
verbrannt worden sein. Alle heiligen Wallfahrtsorte der Hindu sind 
noch heute mit den kleinen, weissen Pfeilem besetzt, den Denksteinen 
einer Sati. Trotz des Widerstandes sowohl von Europaern wie auch 
von Eingeborenen hat der verdienstvolle Generał - Gouverneur Lord 
William Bentinck am 24. December 1829 es durchgesetzt, dass alle, 
die der Wittwen-Verbrennung Vorschub leisten, desMordes schuldig 
erklart werden. Seitdem hat in dem englischen Gebiet die Wittwen- 
Verbrennung aufgehbrt. In den Schutz-Staaten aber soli sie noch 
gelegentlich, wiewohl selten, vorkommen.

Einige Schritte weiter zu der nachsten Treppe (Man Mandir Ghat) 
bringen uns einen erfreulicheren Anblick, den der Sternwarte. 
Diese gehórt zu den stattlichsten Gebauden am Fluss-Ufer von Benares 
und besitzt einen mit zierlichen Saulen und Tragsteinen geschmuckten 
Erker. So schon wie das Gebiiude vom Fluss aus erscheint, so pracht- 
voll ist die Aussicht von oben auf die Ufer und die Stadt. Der Erbauer 
war Rajah Jai Singh (1705), Herrscher von Amber und Jaipur. Von 
Mohammed, dem Kaiser von Delhi, aufgefordert, den Kalender zu 
yerbessern, stellte er astronomische Beobachtungen an und veróffent- 
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lichte sie in Sterntafeln, die noch heute vorhanden sind1) und die 
einige Angaben von de la Hire (1702) berichtigen; doch soli Europaern 
(katholischen Missionaren) das Hanptverdienst um seinen Ruhm zu- 
kommen.

1) Tij Muhamed Shahi, Tafeln des Kaiser Muhamed.
2) Grade sowie bei denen unseres Dr. Hevelius in Danzig, um die Mitte des

17. Jahrhunderts, welcher die neu erfundenen Fernróhre yerabscheute.

Jai Singh ha^ von 1705 bis 1735 funf Sternwarten erbaut, zu 
Benares, Delhi, Jaipur, Muttra, Ujjain. Die drei ersten hatte ich Ge- 
legenheit zu sehen; die zu Benares ist am besten erhalten.

Die Instrumente sind sehr gross angelegt; der machtige Durch- 
messer der Kreistheilungen soli Genauigkeit der Beobachtung sichem.1 2) 
Da ist der Quadrant in einer Mauer von 11 Fuss Hóhe und 9 Fuss 
Breite, um Zenith-Abstand und grósste Declination der Sonne und 
somit den Breitengrad festzustellen; eine Mauer von 36 Fuss Lange 
und 4'/2 Fuss Dicke, im Meridian aufgestellt, an dem einen Ende 
6 Fuss 41/4 Zoll, an dem andem 22 Fuss 31/2 Zoll hoch und ganz 
allmahlich abgeschragt, um auf den Nordpol zu zeigen, so dass Recta- 
scension und Declination der Sterne bestimmt werden kann; sehr 
grosse getheilte Kreise, um den Schatten der Sonnenuhr genau fest
zustellen — und noch zahlreiche ahnliche Einrichtungen.

Die Stemkunde der Brahmanen ist in ubertriebener Weise bald 
bewundert, bald missachtet worden. Die yedischen Gesange kennen 
eine leidlich richtige Berechnung des Sonnenjahrs, das sie in 360 Tage 
eintheilen, mit einem Schaltmonat nach je funf Jahren; sie kennen die 
27 bis 28 „Wohnungen" des Mondes und einige Fixsterne. Bald nach 
der Zeit der Veda werden die Planeten (graha, Greifer), erst sieben, 
dann neun, mit echten Sanskrit-Namen erwahnt; weit spater die Zeichen 
des Thierkreises und der sogenannte yedische Kalender.

Aber erst der Einfluss der Griechen befahigte die Brahmanen zu 
wissenschaftlichen Sternbeobachtungen; in ihrem Hauptwerk aus dem 
6. Jahrhundert n. Chr. stehen die griechischen Namen der Planeten 
neben den indischen. Doch iibertrafen sie ihre Lehrer und yerbreiteten 
ihren Ruhm bis nach Europa, wovon das Chronikon Paschale (yon 330 
bis 641 n. Chr.) Zeugniss ablegt, und wurden ihrerseits wieder von 
ihren Schiilem und Nachfolgem, den Arabem, iibertroffen. Seit der 
mohammedanischen Eroberung Indiens sank die Astronomie der Brah
manen, nur wenige Hindu stellten noch Beobachtungen an; der 
bedeutendste war der genannte Jai Singh.

Das dreiunddreissigste ist Mani karani k a Ghat, nicht bloss einer 
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der funf heiligen Wallfahrtsorte, sondem der allerheiligste, gleichzeitig 
der Mittelpunkt der Stadt.

Oberhalb der Treppe liegt der Manikaranika') -Brunnen, zu dem 
Stufen hinab fiihren und dessen Oberflache ganz und gar mit Blumen- 
Opfern bedeckt ist und wegen der Zersetzung der Pflanzentheile hóchst 
widrige Geruche aushaucht. Trotzdem baden die Frommen darin und 
trinken davon. Die Englander haben, um die Forderungen europaischer 
Gesundheitslehre mit dem asiatischen Glaubenseifer zu versóhnen, eine 
Inschrift angebracht, dass, nachdem zur Jubelfeier der Konigin Victoria 
dieser ehrwurdige Platz gereinigt worden sei, alle braven Leute auf- 
gefordert wurden, den reinen Zustand zu erhalten. Es muss also 
fruher noch weit schlimmer gewesen sein.

Zwischen dem Brunnen und den Treppenstufen liegt der Tempel 
von Tarkeshwara,1 2 3) dem Erloser, und dabei die hochverehrten 
Fusstapfen von Wischnu.

1) Mani = Juwel, Kama = Ohr. Devi (Mahadeo) soli seinen Ohrring hinein 
geworfen haben. Daher die Heiligkeit.

2) Tarak = der hiniiber tragt.
3) Funf-Fluss-Treppe.
4) Unten 2,5 Meter, oben 2,2 Meter dick. Wegen des machtigen Unterbaues 

ist das Ganze vom Fluss bis zur Spitze der Minarete 300 Fuss hoch.

Unter diesem Tempel ist der Hauptverhrennungsplatz. Das Feuer 
zum Anziinden der Scheiterhaufen muss aus dem benachbarten Hause 
eines Domra, eines Mannes von sehr niedriger Kastę, geholt werden; 
von sehr reichen Leuten lasst er sich dafur 1000 Rupien bezahlen.

Nahe dem Ende der Stadt, iiber dem heiligen Panch-Ganga-Ghat,s) 
sieht man die Moschee, welche der Kaiser Aurangzeb (1658 bis 1707), 
ein glaubenswilthiger Muselmann, den Hindu zum Hohn, an Stelle 
eines zerstórten Krischna-Tempels erbaut hat; die heiden schlanken,4) 
ja kuhnen, 130 Fuss hohen Minarets erheben sich stolz in die Lufte, alle 
Hindu-Tempel weit uberragend: ein prachtvoller Anblick vom Fluss 
aus. Jetzt, wo die Macht der mohammedanischen Herrscher gebrochen 
ist, haben die Hindu, denen unstreitig der Platz gehórt, den Musel- 
mannern den Haupteingang zur Moschee zugemauert, so dass die Glau- 
bigen durch ein Seitenpfdrtchen hinein schlupfen mussen.

Die letzte Treppe ist Raj Ghat an der Eisenbahnbriicke.
So schon Benares vom Fluss her aussieht, so wenig reizvoll ist 

es im Innern. Allerdings fiihrt ein beąuemer Fahrweg durch leidlich 
breite Strassen vom Cantonment bis zu dem belebten Markte in der 
Nahe der Sternwarte, wo man die Boote zu besteigen pflegt.

Auf diesem Markt genoss ich das Schauspiel einer Gauklerin, 
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reelche unter Trommelbegleitung ihre Gliederverrenkungen und Kunst- 
stucke mit scharfen Schwertem ausfuhrte. Gegen Abend ist hier ein 
grosses Gedrange, wenn die Fracht- und Kleinhandler ihre Schatze 
auf der Erde auslegen.

Aber die meisten der in der Nahe des Fluss-Ufers gelegenen 
Strassen sind eng und unfahrbar. Die Haupttempel muss der Reisende 
zu Fuss aufsuchen; und wenn er dabei dem dichten Gedrange der 
Pilger aus allen Gegenden Indiens begegnet, so begreift er die ver- 
borgne Kraft, die noch heute in der Hindu-Religion lebt und trotz 
aller Milde des Hindu-Charakters gelegentlich in eine blutige Fehde 
mit den Mohammedanern, wie im Sommer 1893, ausbricht. In Benares 
macht der Pilger die Rundę iiber alle Treppen, durch alle Tempel 
und bekommt schliesslich in einem (Sakhi Bunjanka, d. h. Zeugniss- 
Tempel) ein schriftliches Ablass-Zeugniss, dass er die Pilgerschaft regel- 
recht yollendet hat.

Das Allerheiligste in Benares ist der goldene Tempel, dem 
S chi w a geweiht. Das Innere kbnnen wir wegen des Andrangs 
der Pilger nicht genau sehen, miissen vielmehr in der engen Gasse 
den Laden, wo die Opferblumen verkauft werden, betreten und eine 
Treppe hoch steigen; dann sehen wir auf das Dach des ąuadratischen 
Tempels mit drei kleinen Thiirmchen, von denen zwei mit Kupfer- und 
Goldplatten gedeckt sind; der eine gehórt zum Tempel von Mahadeo, 
der andere zu dem von Schiwa oder Bisheshwar. ’)

In der Nahe ist der von einer beruhmten Saulenhalle umgebene 
Brunnen der Weisheit (Gyankup), in welchen der Hohepriester 
die Bildsaule des Schiwa warf, ais Aurangzeb den alten Tempel zer- 
stórte. Seine Unannehmlichkeit ist nicht geringer, ais die des 
nahe beschriebenen, — trotzdem trinkt jeder Pilger daraus. Sehr lastig 
ist auch die grosse Zahl der frommen Menschen und der dem Schiwa 
heiligen Kuhe, die beide mit grosser Achtung behandelt werden miissen.

Die Kuhe wissen ganz gut, welche Stellung sie hier einnehmen, 
und wandern zwanglos zum nachsten Gemusehandler, wenn es ihnen 
beliebt, etwas zu naschen.

Der Tempel der D u r g a, der Gattin von Schiwa in ihrer schreck- 
lichen Form, welcher taglich blutige Ziegenopfer dargebracht werden, 
heisst bei den Europaern gewóhnlich der Affen-Tempel, weil 
Hunderte von Affen in den benachbarten Baumen wohnen und sich am 
Eingang drangen, so dass man am besten thut, fiir einige Kupferstiicke

1) Vissva, das Ali; Issvara, der Herr: also Herr der Welt. Mahadeva 
(Magnus divus) ist eigentlich dasselbe.
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Fruchte zu kaufen und sie an die kecken Thiere zu vertheilen. Der 
Haupttempel erhebt sich auf einer Platform und wird von zwólf Saulen 
getragen.

Im Ganzen machen die Heiligthiimer von Benares auf uns keinen 
erhebenden Eindruck, weder der Tempel der Planeten (Saturn und 
Venus), noch der des Elephantengottes, noch endlich der der Nahr- 
góttin Annapurna,1) wo die Bettler das Vorrecht besitzen, den An- 
kómmling zu brandschatzen.

1) Von Anna = Nahrung, puma = anfullend.

Nachst den Tempeln gehoren zu den Merkwiirdigkeiten die 
Baz ar e. Ganze Strassen sind mit Laden und Buden gefullt, wo die 
beruhmten Metallarbeiten von Benares verfertigt und feilgehalten 
werden.

Aus freier Hand hammert der Kunstler auf den kleinen Meissel, 
der die geometrischen Verzierungen in dem Messingteller aus- 
grabt. Teller, Vasen, Wassergefasse, Lóffel, Leuchter, Buchsen und 
hundert andre Dinge fiir den hauslichen Gebrauch und den Gottes- 
dienst der Eingeborenen und auch fiir den Bedarf des neugierigen 
Reisenden werden vor unseren Augen fertig gemacht, ausgelegt und 
angeboten. Naturlich wird fur die Ausfuhr und fur die unkundigen 
Fremden reichlich Schundwaare hergestellt. Kostbare Stucke sieht 
man in einzelnen Laden und in der Verkaufsausstellung unsres 
Gasthofbesitzers.

Benares ist auch die eigentliche Gótterfabrik fur die Hindu. 
Fur die kleinen Bildsaulchen der Gótter (Schiwa, Durga, Ganesa) lieben 
sie eine Mischung von acht Metallen, namlich ausser Kupfer und Zink 
noch Gold, Silber, Eisen, Zinn, Blei und Quecksilber. Aber die Priester 
haben nicht verfehlt, seit alter Zeit die Verehrung von silbernen und 
goldnen Gótterbildern ais ein besonders verdienstvolles Werk zu 
preisen und ein bestimmtes Mindestgewicht festzusetzen! Die kleinen 
Thonbilder der Gottheiten miissen nach dem tagliclien Hausgottesdienst 
in den Fluss geworfen und also jeden Tag erneuert werden. Die 
grósseren Gbtterbilder fiir die Tempel werden erst gegossen und dann 
mit Meissel und Feile fertig gestellt; oder auch aus Holz geschnitzt.

Der zweite Hauptgegenstand des Kunsthandwerks von Benares 
sind G e w e b e, besonders Brokate (Kincob) mit Thierdarstellung 
(namentlich Jagden) in Gold und den verschiedensten Farben. Die 
kostbarsten werden mit Gold aufgewogen. Aber das meiste, was die 
endlose Reihe von Buden und Laden fullt, ist wieder einfachere Waare 
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'fur den Hausgebrauch und Kleinigkeiten fur den sammelwutliigen 
Reisenden.

Das Menschengewiihl gegen Abend in den engen Gassen und auf 
den Marktplatzen ist gradezu erstaunlich. Hier erlebte ich ein kleines 
Abenteuer. Mein Reisebuch (Murray’s Handbook to India) in dem 
bekannten rothen Einband war von dem Sitz meines oflnen Wagens 
verschwunden: ob heruntergefallen, oder gestohlen, konnte ich 
nicht ermitteln. Da ich mir einige Bemerkungen eingezeichnet, wollte 
ich das Buch gem wieder bekommen und meldete den Verlust auf 
der Polizei an.

Das Gebaude war scheunenahnlich und dunkel, alle Polizisten 
eingeborene, auch der Oberste des Englischen nicht machtig. Es war 
ziemlich zeitraubend, mit Hilfe des Fuhrers die Verhandlung auf- 
zunehmen, am schwierigsten aber meinen Namen aus der englisch ge- 
druckten Visitenkarte mit persischen Buchstaben in den Verhandlungs- 
bericht zu iibertragen. Uebrigens habe ich mein Buch nicht wieder 
bekommen, hatte aber auch keine Gebiihren zu zahlen.

Bei dieser Gelegenheit móchte es sich verlohnen, einige Worte 
iiber die einheimischen Sprachen Indiens zu sagen. Um den 
Beginn unserer Zeitrechnung sassen in Nord-Indien Yolker, in denen 
das arische Element zur Herrschaft gelangt war: sie hatten eine hoch- 
entwickelte Schrift-Sprache, das Sanskrit, und redeten damit ver- 
wandte, aber einfachere Mundarten, Pr akr i t. Sie bezeichneten die 
nichtarischen Urvblker im Siiden von Indien ais Mlechchhas, d. h. 
Yolker mit gebrochener Sprache. Ais die Europaer im 17. Jahrhundert 
n. Chr. in Indien Euss fassten, hatte sich Alles geandert. Sanskrit war 
eine todte Sprache, Prakrit war umgewandelt in neuere Formen, die 
schon eine volksthumliche Literatur entfalteten; die nichtarischen Vólker 
des Sudens hatten ihre eigenthumlichen Sprachen entwickelt und eine 
reiche Literatur geschaffen.

Die jetzt in Indien gesprochenen arischen Sprachen enthalten drei 
Elemente: 1) Tatsama, d. h. dasselbe, oder aus dem Sanskrit entlehnt. 
2) Thadbhava, d. h. ahnlich von Natur. 3) Desaja, d. h. im Lande geboren, 
nicht-arisch. Der Hauptbestandtheil gehbrt zur zweiten Klasse. Folgende 
Sprachen sind zu unterscheiden: 1) Sindhi, an der Nordwestgrenze, 
enthalt viele nicht-arische, wenig Sanskrit-Worte. 2) Punjabi. 3) Hindi 
und 4)Gujarati enthalten meistens Prakrit-Worte. 5)Mahrati. 6)Bengali. 
7) Uriya, die Kustensprache von der Gangesmiindung abwarts. Jede 
dieser Sprachen, mit Ausnahme der ersten, besitzt eine eigene reiche 
Literatur. Hindi, die Verkehrssprache der Gebildeten, reicht am 
weitesten, wie ich auch von britischen Officieren erfuhr und selber 
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merkte, da sie in dieser Sprache mit den Sepoy in Calcutta wie in 
Bombay und auf Aden verkehrten. Hindostani oder Urdu (wórtlicli 
Lager-Sprache), ein Dialect des Hindi, ist die Sprache der Mohammedaner 
in Indien, in Agra und Delhi; die Biicher iiber Heilkunde der Medicin- 
schule zu Agra sind in dieser Sprache mit persisch-arabischen Buch- 
staben gedruckt. — Dravidische Sprachen in Sud-Indien giebt es haupt- 
sachlich vier; die wichtigste ist Tamil. Buddhisten, welche stets die 
Volkssprachen begunstigten, haben seit dem 9. Jahrhundert n. Chr. 
ihre Literatur begrundet.

In der europaischen Ansiedlung, die, wie in allen Stadten des 
Innern von Indien, sehr geraumig, mit grossen Garten und breiten 
Wegen, angelegt ist, giebt es nur wenig Merkwiirdigkeiten. Da ist 
zuerst die Miinze, ein einfaches, aber festes Gebaude, in welchem 

'die Englander zur Zeit des grossen Aufstandes (1857) Zuflucht fanden. 
Da ist das gelbe Gartenhaus (yellow bungalow), wo Warren 
Hastings lebte, und die Sonnenuhr, die er errichten liess. Da ist ein 
Gymnasium (Queens college), im hasslichsten englischen Stil 
erbaut. Ais ich das Gebaude betrat, um pflichtschuldigst das im 
Reisebuch verzeichnete Museum der Alterthumer zu betrachten, fertigte 
mich der eingeborene Director ziemlich hochmuthig und kurz ab und 
bedeutete mir, dass die Alterthumer jetzt in Calcutta waren. „Der 
Director ist grob“, bemerkte einer der vorlauten, grossgewachsenen 
Junglinge, die mit ihren Biichern unter dem Arm aus dem Gebaude 
traten. Meiner Gepflogenheit folgend, fragte ich sie sofort, was sie 
werden wollten, und was sie eben gelemt hatten. Sie antworteten, 
dass sie Rechtswissenschaft studiren wollten und eben Euklid gelernt 
hatten. Nun fragte ich weiter, ob sie mir den pythagoreischen Lehr- 
satz nennen kónnten. Reiner wusste es. Ais ich ihnen aber die 
Eigur mit dem Sonnenschirm-Stiel in den Sand kritzelte, lachte der 
rorlaute Jungling und sagte: „O Herr, das wissen wir ganz gut. Aber 
weshalb brauchest du so pompóse Worte fur einfache Dinge?“ Er 
hatte Recht.

Das einzige von Alterthumern, was noch in dem Garten des 
Gymnasiums gefunden wird, ist ein alter Obelisk aus Gazipur mit 
einer Gupta-Inschrift, die ich natiirlich nicht entziffern konnte und 
auch im Reisebuch nicht vorfand. Ferner wird liier in einem kleinen 
Teich ein kummervolles Krokodil gehalten; zu welchem Zweck, konnte 
ich nicht erfahren.

ZweiAusfliige kann man von Benares machen. Erstlich nach 
Sarnath oder Alt-Benares. Dieselbe Stadt ist heilig den Brah- 
manen und Buddhisten. Nach der grossen Stadt Benares zog Buddha 

Hirschberg, Reise um die Erde. 25 
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wor 2l/2 Jahrtausenden, um dem versammelten Volke seine Lehre zu 
predigen. Von liier zogen die Sendboten seiner Lehre aus, durch 
Indien bis nach Ceylon und nach Nepal, Tibet und China. Bhuila 
(Kapilavustu), wo Siddharta geboren ward; Gaya, wo er Buddha wurde; 
Sarnath, wo er zuerst predigte; Kasia, wo er gestorben ist: das sind 
die vier heiligen Orte der Buddha - Glaubigen. Die frommen bud- 
dhistischen Pilger aus China, dereń Reisebeschreibungen zum Gliick 
bis auf unsere Tage gekommen, haben Sarnath in den Tagen seines 
Glanzes gesehen.

Fu-Hian (399 n. Chr.) sagt, dass 10 li (= 3,6 Kilometer) nord- 
westlich von Benares in dem Hirschpark des Unsterblichen der Tempel 
gelegen sei. Hiouen Tsang (629—645 n. Chr.) berichtet, dass in 
dem Hirschpark bei Benares ein grossartiges Kloster mit einem Tempel 
(Vihara) von 200 Fuss Hohe sich befand und verschiedene Gedenk- 
Thiirme (Stupa) zur Erinnerung an das Erdenwallen von Buddha, 
darunter zwei vom Kónig Asoka (244 v. Chr.) errichtete.

Da diese Stupa aus Ziegeln oder kleinen Steinen mit schlechtem 
Cement erbaut waren, so konnten sie nach der Entheiligung den 
Hindu, welche Steine zum Hausbau entnahmen, und den bildzerstórenden 
Mohammedanern keinen Widerstand leisten und befinden sich heute 
in trostlosem Zustand.

Der Thurm zu Sarnath (Dhamek Stupa), den der Reisende 
heutzutage noch sieht, ist 1835 —1836 vom Generał Cunningham 
genau durcliforscht und ais Stupa, d. h. Gedenk-Thurm ohne Reliąuien, 
erkannt worden.

Der untere Theil von 93 Fuss Durchmesser und 43 Fuss Hohe 
besteht aus soliden, mittelst Eisenklammern verbundenen Hausteinen 
und reicht 9 Fuss unter den Boden; dariiber erhebt sich bis zur Hohe 
von 100 Fuss ein Ziegelbau, der vielleicht nie vollendet ward, jeden- 
falls stark verfallen und mit Buschwerk bewachsen ist.

Der untere Theil zeigt acht vorspringende Flachen mit je einer 
Nische, wahrscheinlich um eine Bildsaule von Buddha aufzunehmen; 
und darunter ein breites Band von geometrischen und blumenartigen 
Verzierungen, das rings um den Thurm lauft. Die Ueberlieferung 
meldet, dass der Bau um das Jahr 1000 n. Chr. errichtet und durch 
den Einfall der Mohammedaner unterbrochen worden ist: eine Ansicht, 
der sich Capitan Wilford und Fergusson anschliessen, da die Ver- 
zierungen ganz ubereinstimmen mit denen, welche Hindu-Kunstler an 
den altesten Moscheen zu Ajmir und Delhi angehracht haben.

Jetzt wird an der Erhaltung und Wiederberstellung des alten 
Denkmals gearbeitet. Der Maurer, der oben auf der Leiter stand 
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und dem seine Kinder, Knabe wie Madchen, Steine und Mórtel zu- 
trugen, kam eiligst herabgeklettert, um von dem Fremden das ihm 
zukommende Trinkgeld zu fordem.

In der Nahe sind noch manche Ruinen, auch Torso von Buddha, 
Brunnen und auf einem steilen Hugel von 100 Fuss Hóhe ein acht- 
eckiger (Wacht-?) Thurm aus dem 15. Jahrhundert, mit arabischer 
Inschrift; endlich ein von einer Mauer umgebener Jain-Tempel, 
der durch gute Erhaltung und grosse Sauberkeit vortheilhaft absticht 
und aus einer Saulenhalle um die drei Seiten des rechteckigen Hofes 
mit etwa 25 Kapellen besteht. In jeder Kapelle sitzt ein Heiliger. 
Sie sehen fur uns alle gleich aus, und jeder gleicht Buddha. In der 
That sollen es aber 24 verschiedene Menschwerdungen der Weisheit 
sein. Jeder hat seinen besonderen Bildschmuck von Thieren und 
Pflanzen. (Ochs, Elephant, Pferd, Lotus u. s. w.)

Der zweite Ausflug ist eine Wasserpartie, sudwestlich nach 
Ramnagar, dem Schloss des Maharajah von Benares, am rechten 
Ufer des Ganges. Der Palast ist festungsartig angelegt und ungeheuer 
weitlaulig, wie eine kleine Stadt. Am Thor der Umwallung stehen 
einige sonderbar aufgeputzte Soldaten; dies Spielzeug gónnen die Eng
lander dem abgesetzten Fursten. Sie nehmen den Erlaubnissschein in 
Empfang, den ich Tags zuvor von Herm Dr. med. Lazarus, dem Bevoll- 
machtigten des Maharajah in der Stadt, erhalten. Ich warte eine ge- 
raume Zeit. Dann kommt ein Diener und fiihrt mich uber weite Hófe 
in den eigentlichen Herrschersitz.

Wir durchwandem riesige Sale, die in schlechtem europaischen 
Geschmack ausgestattet und geschmuckt sind. Das Entziicken der 
Asiaten sind grosse Crystallkronleuchter, Uhren mit beweglichen Figuren, 
Oelgemalde ihrer Familienmitglieder, auf denen allerdings mehr die 
reiche Gewandung ais der Gesichtsausdruck zur Geltung kommt. Der 
Officier, der die Pflichten des Wirthes erfullte, geleitete mich zum 
Schluss auf einen reizvollen Pavillon mit zierlich durchbrochener 
Wandung, der, auf einem hohen Bollwerk hart am Flussufer angelegt, 
eine entztickende Aussicht auf das ferne Benares beherrscht. Mit 
diesem letzten Blick schied ich von der heiligen Stadt und fuhr Mittags 
12 Uhr, am 10. Dezember, nach Łuck no w.

Lucknow.
Die Oudh and Rohilkand R. bringt mich in sieben Stunden zehn 

Minuten nach Lucknow. (200 engl. Meilen = 320 Kilometer, fur 
25*
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12 Rupien 7 Annas, in der ersten Classe; Geschwindigkeit dieses Post- 
zugs etwa 46 Kilometer in der Stunde.)

Oudh, auch Audh geschrieben und so gesprochen, zwischen Nepal 
und dem oberen Ganges, ungefahr in derselben Breite wie Mittelagypten, 
war eine der altesten Siedlungen der vom Indus in das Gangesthal 
vordringenden Arier. 86 englische Meilen westlich von Lucknow (auf 
der Bahnlinie), dicht neben Fyzabad, das bis 1775 Hauptstadt von 
Oudh gewesen, liegt Ajodhya, noch heute mit einem Pracht-Tempel 
des Ram geschmuckt, einst die gewaltige Hauptstadt von Koshala, „dem 
Glanz-Reich“, und Herrschersitz der Sonnen-Rasse von Kónigen, dereń 
erster Manu gewesen sein soli. Es ist unbekannt, weshalb die Sonnen- 
kinder ihren Stammsitz verliessen; aber jedenfalls wanderten sie fort 
und blieben in Rajputana. In Ajodhya war spater die Wiege der 
Buddha- und der Jain-Lehre. Hiouen-Tsang fand daselbst (629 bis 
645 n. Chr.) zwanzig Buddhisten-Klóster. Dann folgten Hindu-Fursten; 
eine in Kupfer gegrabene Urkunde des letzten (Jai Chand) aus dem 
Jahre 1187 n. Chr. ist in der Nahe von Fyzabad gefunden worden. 
Im Jahre 1193 n. Chr. erhielt das Land mohammedanische Fursten 
und blieb ein Theil des Kaiserreiches von Delhi. Nach dem Zerfall 
des letzteren schwang sich der Statthalter (Nawab, Wesir) 1760 zum 
selbstandigen Herrscher auf und vererbte die Wiirde auf seine Nach- 
kommen. Aber schon zwei Jahrzehnte spater wurden Truppen der 
ostindischen Gesellschaft in Oudh aufgestellt, von dem Herrscher un- 
erhórt hohe Abgaben erpresst und diese 1801 auf jahrlich 1 350000 £ 
gesteigert. Die Kónige von Oudh suchten an Pracht die Glanzzeit der 
Grossmogul zu iibertreffen, sie erschienen auf goldnem Thron, von 
scharlachgekleideten Dienern getragen, oder im Staatswagen, der von 
acht schwarzen Rossen gezogen wurde. Kampfe von Elephanten unter 
einander oder mit Nashornthieren und von Buffeln mit Tigem waren 
an der Tagesordnung. Europaer, welche in den Glanztagen dort ge
wesen, sprechen von Paliisten und Garten aus den Marchen von 
„Tausend und eine Nacht.“ Mit feinem Spott behandelt Prinz Waldemar 
(1845), gegeniiber der einfachen Wiirde verschiedener Hindu-Rajah, 
den barbarischen Prunk des Hofes von Oudh. Die letzten Fursten 
lebten in Schwelgerei und sogen angeblich das Land aus. Unter diesem 
Vorwand wurde am 7. Februar 1856 die Absetzung des Fursten und 
die Einverleibung des fruchtbaren Landes in die britische Herrschaft 
verkiindigt. Die Berólkerung nahm diesen Emgriff in die Rechte ihres 
Herrschers mit Gleichgiltigkeit auf; aber die Willkur, mit der die 
englischen Beamten den Grundbesitzern die Halfte ihrer Einkiinfte 
entzogen, hat wesentlich mit zu der Heftigkeit des Militaraufstandes 
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von 1857 beigetragen. Nach Wiederherstellung der Ruhe wurde denn 
auch den Grossgrundbesitzern ihr Besitz, d. h. die Halfte der ganzen 
von den Landbauem zu entrichtenden Grundsteuer, wieder zuruck- 
erstattet. Ob die Bąuem sich heute besser stehen ais fruher, ist 
fraglich. Oudh hat 62 000 Quadratkilometer und nach der Zahlung 
von 1881 iiber 11000 000 Einwohner,') wovon sieben Zehntel Hindu; 
und bildet jetzt einen Theil der britischen Nordwestprovinzen von 
Indien.

Das Land ist zum Theil schon abgeerntet und diirr, aber meist 
schon griin und durchweg gut bepflanzt. 55 Procent des Landes von 
Oudh sind bebaut mit Reis, Weizen und anderem Getreide, mit Ge- 
miise, Oelpflanzen, Zucker, Baumwolle, Opium, Indigo. Epheuahnliches 
Grim schmuckt die Dacher der jammervollen Hutten, die aber vielfach 
von prachtigen Laubbaumen, besonders von breiten, tiefastigen Tama- 
rinden, beschattet werden. Kiinstliche Bewasserung ist allenthalben 
sichtbar. Aus tiefen Cisternen wird ein grosser Leder-Sack voll Wasser 
(1 bis 2 Centner schwer) geschbpft mit Hilfe von Stricken, die von 
Ochsen gezogen werden; der Sack entleert auf einem kleinen auf- 
geschiitteten Hugel seinen Inhalt in kleine Graben, die das kostbare 
Nass iiber die Felder vertheilen. Kinder arbeiten auch mit zwei 
Kórben, die iiber einander in Stricken aufgehangt sind, und schwingen 
das Wasser aus dem Graben auf die Felder.

Bald erscheint die erste Pracht-Moschee, die ich auf dem platten 
Lande in Indien gesehen; diese Gegend ist eben viele Jahrhunderte 
lang von Mohammedanern beherrscht worden.

Im Eisenbahn-Wagen machte ich die Bekanntschaft eines eng- 
lischen Capitans, der einheimische Soldaten angeworben; wir werden 
bald so befreundet, dass wir auf das Wohl der beiden Heere trinken, 
die zusammen bei Waterloo gefochten haben. Wie viele englische 
Officiere, ist auch dieser der festen Ueberzeugung, dass, wenn Frankreich 
und Russland Deutschland angreifen sollten, England aus Griinden der 
Selbsterhaltung auf unsere Seite treten miisse. Auf einem Halteplatz 
kommen in unseren Wagen zwei Waidmanner, der Befehlshaber der 
Besatzung von Lucknow und sein Sohn, in Pelzjacken gekleidet. 
In Nordindien ist es Nachts im Winter schon ziemlich kuhl.

Hill’s Grand Imperial Hotel, in dem ich Abends spat eintreffe, 
ist naturlich nicht gut, denn ein gutes Gasthaus giebt es nicht im 
Innern von Indien, aber doch leidlich.

1) An Grosse gleich Holland und Belgion, iibertrifft es diese dicht bevblkerten 
Lander noch um zwei Millionen. Es hat 180 Einwohner auf den Quadratkilometer.
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Lucknow (auch Lakhnau, oder Lacknó geschrieben), soli zwar 
schon in dem alten Heldengesang der Ramayana gefeiert sein, ais 
Lakschmanawati, die der segenspendenden Lakschmi, der Gattin 
Wischnu’s, geweihte; hat aber erst seit dem Ende des yorigen Jahr- 
hundert zu der jetzigen Grósse und Pracht sich emporgeschwungen, 
da der Kónig von Oudh 1775 seinen Herrschersitz von Fyzabad hierher 
yerlegte ; jetzt ist es die H a u p t s t a d t von Oudh, zweite Residenz 
des Generalgouyemeurs der Nordwestprovinzen und der Einwohner- 
zahl nach die fiinfte Stadt in ganz Indien.1) Im Jahre 1881 betrug 
die Zahl der Einwohner 261 303, 1891 aber 273 028, einschliess- 
lich der Besatzung (Cantonment); drei Funftel sind Hindu, die andem 
hauptsachlich Mohammedaner.

1) Nach Calcutta, Bombay, Madras, Haiderabad.
2) Eigentlich Sipahi, ein eingeborener Soldat, von sipah, Armee. (Persisch.) 

Bei den Tiirken hieesen 8 pa hi die Reiter; so heissen auch noch jetzt che vier Reiter- 
regimenter, welche die Franzosen in Algier und Tunis aus den Eingeborenen gebildet.

Obwohl die Stadt, welche in einer Lange von 8 Kilometer an dem 
Gumti, einem nórdlichen Nebenfluss des Ganges, sich hinzieht, von 
weitem ganz stattlich aussieht; so findet der aufmerksame Reisende 
doch bei naherer Betrachtung sehr leicht, dass fast alle Bauwerke 
mittelmassige Stiimpereien sind, die hauptsachlich durch Stuck, Flitter- 
werk und Tiinche wirken sollen.

Wenn Ileber, 1823 bis 1826 Bischof zu Calcutta, die alteren 
Gebaude der Stadt fur die schonsten in ganz Indien erklart hat, so 
beweist dies, dass er von der Baukunst gar nichts yerstand und keinen 
Geschmack besass; und dass man gut thut, auch seinen andem Aus- 
spruchen iiber Baukunst zu misstrauen.

Fergusson, der mehr davon yersteht, erklart, dass das beste 
Gebaude der Dynastie von Lucknow, das Grabmal ihres Griinders 
Saftar Jung bei Delhi aus dem Jahre 1756, nur aus der Feme machtig 
erscheint; wenn Verzierungen Baukunst darstellten, ware Lucknow gross: 
aber die Unzahl von gewaltigen Gebauden, mit denen die Herrscher- 
familie in dem einen Jahrhundert ihres Bestehens die Hauptstadt 
geschmiickt, seien durchgangig von schlechtem Geschmack.

Am nachsten Morgen fuhr ich im Wagen mit Fuhrer zur Be- 
sichtigung der Stadt, natiirlich zuerst zu den denkwiirdigen Ruinen 
der Residenz.

Dies Gebaude war um das Jahr 1800 vom Nawab Saadut Ali Khan 
inmitten der Stadt auf einer niedrigen Erhebung zum Wohnsitz fur 
den englischen Gesandten (Residenten) an seinem Hofe erbaut worden. 
Ais am 10. Mai 1857 die Sepoy1 2) zu Meerut und am nachsten Morgen 
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zu Delhi die Fahne des Aufruhrs erhoben; begann Sir Henry Ław
rę n c e, der Oberbevollmachtigte (Chief Commissioner) von Oudh, sofort 
die Residenz zu Lucknow in Vertheidigungszustand zu setzen und mit 
Lebensmitteln, Schiessbedarf und Kanonen zu versehen. Die Um- 
wallung war 2150 Fuss lang, 1200 Fuss breit, mit sechs Batterien 
ausgestattet. Am 30. Mai brach die Meuterei auch in Lucknow aus. 
Der Versuch, eine anruckende Heeresabtheilung von Meuterem in offener 
Feldschlacht zu zerstreuen, am 30. Mai, schlug vollstandig fehl; Sir 
Henry Lawrence wurde geschlagen, verlor 119 englische Soldaten und 
mehrere Kanonen. Jetzt zog er sich mit einem britischen Regiment 
und allen Europaern aus der Gegend, nebst Frauen und Kindern, sowie 
mit den wenigen Sepoy, die tren geblieben, in die Residenz zuriick. 
Die Belagerung begann am 1. Juli.

Schon am 2. Juli wurde Lawrence durch einen Bombensplitter 
tódtlich verwundet, und nachdem er mit Ruhe alle Anordnungen ge- 
troffen, starb er zwei Tage spater.

Fast zwei Monate hielten die Britenlielden muthig Stand gegen 
die Ueberzahl der Belagerer, ertrugen das mórderische Kanonen- und 
Musketenfeuer, trieben jeden Sturm zuriick, machten Ausfalle und ver- 
nagelten Kanonen der Feinde, beseitigten ihre Minen durch Gegenminen.

Die unterirdischen Wohnraume des Residenzschlosses (tykhana, 
eigentlich eine kiihle Sommerwohnung,) wurden ais Zuflucht den Frauen 
und Kindern vom 32. Regiment zugewiesen, die Raume zur ebenen 
Erde ais Krankenhaus fur die Verwundeten benutzt; die oberen Stock- 
werke waren unhaltbar, da fortwahrend Kugeln ein- und durchschlugen, 
aber auf dem Gipfel stand immer ein Officier mit Fernrohr, um die 
Bewegungen der Feinde zu iiberwachen.

Die Augen aller Briten in Indien waren auf diesen Platz gerichtet, 
den einzigen im Kónigreich Oudh, der noch in ihrem Besitz war. Am 
25. September kiindigte scharfes Musketen- und Kanonen-Feuer das 
Nahen der Ersatztruppen an, aber nur mit grossen Verlusten gelang 
es diesen unter den Generalen Outram und Havelock, zu den Belagerten 
vorzudringen. Die letzteren, im Beginn der Belagerung 927 Europaer 
und 765 Eingeborene, waren durch die tagliclien Verluste bis auf 
577 Europaer und 402 Eingeborene vermindert.

Aber das Ersatzheer wurde von frischen Schwarmen der Auf- 
standischen umzingelt. Erst am 16. November drang Sir Colin 
Campbell nach Lucknow vor, befreite die Besatzung und erzwang 
den ungehinderten Ruckzug. OutranTs Abtheilung von 3000 Mann 
wurde in dem befestigten Garten Alum Bagh, 3 englische Meilen von 
Lucknow auf der Strasse nach Cawnpur, zuriickgelassen und schlug 
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alle Angrifte der Belagerer zuriick, bis Campbell am 1. Marz 1858 
mit frischen Truppen und genugender Artillerie sie befreite, die von 
den Meuterern (30 000 Sepoy und 50 000 Freiwilligen) stark befestigte 
und mit 100 Kanonen versehene Stadt Lucknow einschloss und binnen 
19 Tagen einen befestigten Punkt nach dem andern eroberte. Mit 
der Zuriickeroberung von Lucknow war der gefahrliche Auf- 
stand niedergeworfen.

Die Residenz zeigt noch heute unverandert die Zerstórung, welche 
durch die Belagerung angerichtet worden; nur so viel ist ansgebessert, 
dass der Zusammensturz verhutet wird. und dass der Besucher den 
Thurm besteigen kann, von dessen Spitze die englische Fahne im 
Windę flattert. Alle Fenster sind vernichtet, selbst Zwischenwande 
zerstórt, die Mauern gefurcht und durchbohrt von Bomben, Granaten- 
und Flintenkugeln; die angrenzenden Fliigel uberhaupt nur noch an- 
deutungsweise zu erkennen. Griiner Busch und Laub decken einen 
Theil der Wunden, die das Gemauer erlitten.

Von der Spitze des 55 Fuss hohen Thurmes ist eine prachtvolle 
Aussicht. Unter uns liegt der mit Blumen und Cypressen geschmuckte 
Kirchhof, in dessen Erde die sterblichen Reste von 2000 heldenmuthigen 
Mannern und Frauen ruhen, darunter auch Sir Henry Lawrence. 
In der Nahe steht auf einem kiinstlichen Hiigel ein Kreuz von weissem 
Marmor zum Andenken an die Tapferen, welche in Vertheidigung der 
Residenz gefallen sind.

Dicht beim Eintritt in den Garten ist auch ein Obelisk errichtet 
zum Andenken an die eingeborenen Officiere und Soldaten, welche an 
dieser Stelle in edler Pflichterfiillung ihr Leben eingebiisst haben.

Jeder Punkt in dem ganzen Gebiet ist genau bezeichnet, auch des 
braven Wundarztes Dr. Fayrer’s Wohnhaus, in welchem Sir Lawrence 
seinen letzten Athemzug aushauchte. In dem Kellergeschoss der 
Residenz ist ein genaues Modeli des ehemaligen Zustandes mit allen 
Batterien der Englander und der Feinde zu sehen, gewiss sehr be- 
merkenswerth fiir die yielen Fachmanner, die nach Lucknow kommen.

Wand’rer, kommst du nach Sparta, verkiinde dorten, du habest 
Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es gebeut.

Herodot, VII, 228.

Mit dieser Inschrift ehrten die Amphiktyonen das Grabdenkmal 
der 300 Spartaner, welche zu Thermopylae im heldenmuthigen Kampfe 
gegen die Uebermacht der Perser gefallen waren.
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Eine Ueberschrift von gleich einfacher Erhabenheit, die nur die 
Pflicht des Kriegers betont, schmuckt den schmucklosen Grabstein 
von Lawrence:

Here lies
Henry Lawrence

W ho tried to do his duty.
Was Alexander der Grosse ersehnt, aber nicht errungen, das 

marchenhaft reiche Land Indien zu erobern und mit einer kleinen 
europaischen Macht dauernd zu beherrschen; was Portugiesen, Hollander, 
Franzosen vergeblich versucht, — das ist den Englandern vollstandig 
gelungen: mit weniger ais 100 000 Briten beherrschen sie das ungeheure 
Reich von 280 Millionen Einwohnern. Zum Theil hatten sie wohl 
Gluck bei der Eroberung, aber vier Grundbestandtheile ihrer Volks- 
Eigenart haben, nach Hunter, wesentlich zu demErfolg mit beigetragen:
1) Eine erstaunliche Zuriickhaltung, bis sie wirklich hinreichende Krafte 
zur Eroberung gesammelt. 2) Eine unbezwingliche Beharrlichkeit in 
Durchfuhrung der einmal unternommenen Piane. 3) Unbegrenztes 
Vertrauen zu einander unter den Beamten der ostindischen Gesell- 
schaft. 4) Kraftigste Unterstutzung der letzteren seitens des englischen 
Volkes. Eines scheint mir dabei noch vergessen zu sein, die riick- 
sichtsloseste Ausbeutung des eigenen Vortheils. Die Hollander ver- 
nichteten sie bei Biderra, nicht weit von Chandernagor, ohne Kriegs- 
erklarung. Der englische Befehlshaber wusste, dass Briten und Hollander 
Frieden hatten. und sandte an Clive um Befehle. Clive spielte gerade 
Karten und schrieb ihm mit Bleistift: „Dear Forbe, fight them to day 
and I will send you -an order to morrow.“ Ais Friedrich der Grosse 
1744 Ost-Friesland gewonnen, Emden zu einem Handelshafen erhoben 
und der bengalischen Handelsgesellschaft 1753 seinen 
koniglichen Freibrief gegeben; da schrieb der Prasident der englisch- 
ostindischen Gesellschaft: „I am in liopes, that their ships will be either 
sunk, broke or destroyed.“ ')

Wenn irgend ein indischer Fiirst den Planen den Briten wider- 
strebte, so wurde schnell eine Verschwórung gegen ihn angezettelt und 
ein neuer Thronbewerber aufgestellt, von dem gróssere Fiigsamkeit zu 
erwarten stand; oder ein Vorwand gesucht und gefunden, um dem 
Fiirsten den Process zu machen, ihn ab-, und ein Kind unter englischer

1) Der Antheil am indischen Handel, welchen der Kónig von Preussen im 
vorigen Jahrhundert fiir sein Volk vergeblich erstrebt, ist in unserem Jahrhundert 
von der Thatkraft der deutschen Kaufleute errungen worden. In den letzten funf 
Jahren ist der deutsche Handel mit Calcutta auf das Dreifache gewachsen, der eng- 
liclie Handel dagegen von 65 Procent des Ganzen auf 57 gesunken.
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Vormundschaft an seine Stelle zu setzen, bis sein Staat zur vólligen 
Einverleibung reif geworden.

Die Englander riihmen sich ihrer Verwaltung. Im Jahre 1858, 
nach der blutigen Lehre des Aufstandes, ist die Verwaltung Indiens 
von der ostindischen Gesellschaft, dereń Goldgier nur durch das Auf- 
sichtsrecht des Staates beschrankt war, an die Krone von England uber- 
gegangen; und Pfiichttreue, Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit wird den 
englischen Beamten in Indien nachgeruhmt. Der Vicekónig wird durch 
die Krone auf 5 Jahre ernannt, er hat seinen Herrschersitz in Cal- 
cutta — fiir vier Monate des Jahres; fiir die iibrige Zeit zu Simla im 
Punjab, auf einem Auslaufer des Himalaya, 2160 Meter iiber dem 
Meere.1) Verantwortlich ist er dem Staatssecretar zu London, einem 
Minister des Cabinets. Der Vicekónig selber wird unterstiitzt durch 
einen ausfiihrenden Rath (Executive Council) von fiinf Mitgliedern nebst 
dem commandirenden Generał in Indien, und vereinigt gewissermassen 
in seiner Person die Pflichten eines Herrschers und eines ersten 
Ministers; wenn aber die Englander sagen, eines constitutionellen 
Herrschers, so ist das nicht zutreffend. Es giebt wohl auch noch 
einen gesetzgebenden Rath, worin ausser dem ausfiihrenden Rath noch 
einige hóhere Beamte und einige emannte Privatpersonen, Europaer 
und Eingeborene, Sitz haben. Aber ihre Befugniss ist gering. Die 
eingeborenen Unterthanen der Kaiserin Victoria haben keinen Einfluss 
auf die Regierung des grossen Kaiserreiches.1 2)

1) Dies spricht beredt fiir die Kraft und Sicherheit der Regierung. Sollte 
aber einmal ein feindliehes Heer rasch durch Punjab vorriicken, so kann ganz Simla 
leicht von dem iibrigen Indien abgeschnitten werden.

2) Die vaterlandsliebenden Inder haben bisher ganz vergeblich in ihrem 
National-Congress freie Wahlen zu einer indischen Volksvertretung gefordert. 
In diesem Jahre, zu Lahore, wollen sie erklaren, dass durch die erdnickende Be- 
steuerung und den Geldabfluss nach England Indien verbluten mtisse. — Pressfreiheit 
besteht in Indien seit 1835, durch Macaulay, aber vollstandiger erst seit 1867.

Vier Obergerichte giebt es (sowohl fur biirgerliche Streitsachen 
ais auch fiir Verbrechen) in den vier Hauptprovinzen oder Prasi- 
dentenschaften. (Bengal, Madras, Bombay, Nordwestprovinzen.) Die 
Oberrichter werden aus England gesendet, nur unter den jiingeren 
Richtern (puisne judges) sind einzelne wenige Stellen mit Einhei- 
mischen besetzt, obwohl dereń Befahigung fiir das Rechtsfach lange 
anerkannt ist. Das herrschende Gesetz in Indien hat vier verschie- 
dene Quellen: 1) Verfugungen des gesetzgebenden Rathes. 2) Be- 
schliisse des englischen Parlaments, die auf Indien sich beziehen. 
3) Erb- und Eigenthumsgesetze der Hindu und Mohammedaner, in 
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Angelegenheiten, die nur diese betreffen. 4) Gewohnheitsrechte der 
Kasten und Rassen. Ein einheitliches Gesetz ist noch nicht geschaffen. 
Marąuis von Ripon (Vicekónig von 1881 —1884) versuchte den Macht- 
bereich der Landgerichte auf die Europaer auszudehnen und erregte 
damit einen wahren Sturm von Entriistung; britischen Unterthanen 
musste das Recht zugestanden werden, ein Geschworenen-Gericht zu 
verlangen. Ob andere Europaer das Recht besitzen, ist zweifelhaft. In 
den Zeitungen war viel die Rede von diesen Fragen. Mir scheint es 
geboten, dass die europaischen Regierungen fur ihre in Indien lebenden 
Unterthanen dasselbe Recht verlangen, welches die Briten geniessen.

Ueber dieProvinzverwaltung mbchte ich nicht ausfiihrlicher 
sprechen. Doch muss ich hervorheben, zumal der geneigten Leserin 
vielleicht aus Thackerayis Vanity fair noch eine dunkle Erinnerung an 
den fetten Collector aus Dum-Dum geblieben, dass, wie zu den Zeiten 
der edlen Ostindia-Gesellschaft so auch heute das Haupt des Districtes 
der — Collector ist. Vor allem hat er die Einkunfte fur die 
Regierung zu sammeln, nebenbei ist er yaterlicher Herrscher seines 
Bezirkes. Es giebt 250 Bezirke; durchschnittlich betragt die Grosse 
derselben 859 englische Quadratmeilen, die Bevólkerung 876 000.

Die Hauptąuelle des Regierungs-Einkommens liefert die Land- 
Taxe. Im ursprunglichen Hindu-Dorf war das Land Eigenthum der 
Gemeinde; nach der Ernte wurde ein Theil fur den Herrscher des 
Landes bei Seite gestellt. Die Mogul nahmen ein Drittel und be- 
stellten Steuer-Pachter (zamindar). Die Englander haben dies 
Verfahren beibehalten und die Burdę der Bauern nicht 
erleichtert. Im Gegentheil geriethen die letzteren unter englischer 
Gerichtsbarkeit mehr und mehr in Schulden, yerloren ihr Eigenthum 
und selbst ihre Freiheit, so dass in den Jahren 1879 und 1881 beson- 
dere Gesetze zum Schutz der Bauern gegen die Geldverleiher (Hindu) 
erlassen werden mussten. 1890/91 brachte die Grundsteuer gegen 
Rx 271/2 Millionen oder l1^ Rupien fur den Acre.1) Die Salzsteuer 
brachte Rx 8'/2 Millionen, die Accise fur berauschende Getranke, 
Opium u. dgl. Rx 3l/2 Millionen.1 2) Im Ganzen bringt das Land an 
Steuern Rx 411/l Millionen jahrlich. Die Mogul sollen 60 Millionen 
yerlangt haben; doch ist immer noch fraglich, ob sie es wirklich erhielten.

1) Kx = 10 Rupien, also 275 Millionen Rupien; beim jetzigen Curs an 400 Mil
lionen Mark.

2) Lucri bonus odor. Die Regierung verkauft unter Monopol den schlimmsten 
Schnaps, femer Majoon (= Haschisch, vom indischen Hanf, zum Essen,) und Churra 
(aus derselben Pflanze, zum Rauchen,) femer Opium an die Einheimischen. Die genauere 
Schilderung hat das Parlaments-Mitglied Caine (Picturesąue India, S. 292) geliefert.
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Mit den Einnahmen der Staats-Eisenbahnen, Canale, Post, Telegraphen, 
Frachten, Tributen der Schutzstaaten, Eingangszbllen (Rx 1 700 000), 
Gęwinn am Opium (Rx 5*^ Millionen1’) betrugen die Staats-Einnahmen 
1890/01 an Rx 85 441 000, die Ausgaben Rx 82 053 000. Unter den 
Ausgaben steht obenan die fur das Heer mit Rx 20 600 000; ein Viertel 
davon ist in England zu zahlen. Die Schulden betragen Rx 
207 Millionen. Der Cursverlust an £ 15 000 000, die in Eng
land zu zahlen waren, betrug 1890/91 gegen Rx 5087 000 
oder 75 Millionen Mark. Die Armee zahlt 73000 Europaer und 
144 000 Einheimische. Dazu kommen 150 000 Polizisten.

1) Ausfuhr nach China 1878/79 91 000 Kisten, fur Rx 13 Millionen; 1890/91 
85 000 Kisten (119 000 Centner) fiir Rx 9*/4 Millionen. 140 Pfund Opium bringen 
in Canton 300 bis 600 Dollar.

2) Der Vicekbnig erhalt 500 000 240 000 Mark jahrlich, die Beamten des
covenanted civil service von 12 000 bis 72 000 Mark. (1880.)

Der gesammte Handel Indiens (Aus- und Einfuhr, zur See,) betrug 
1890/91 an Rx 196 Millionen. Die Ausfuhr iiberwiegt, und zwar 
um jahrlich Rx 30 Millionen. Hiervon erhalt Indien ein Drittel (Rx 10 
Millionen) baar, das zweite Drittel zahlt die Zinsen in England, das letzte 
Drittel deckt die Home-Charges. (Gehalter, Pensionen, Heeres- und 
Eisenbahnbedurfnisse.) Ob aber das erste Drittel von den Hindu 
g e s p a r t wird, wie Hunter meint, oder von den Englandern in Indien, 
diirfte doch noch genauerer Untersuchung bediirfen. Denn von unpartei- 
ischen Englandern wird zugegeben, dass die ungeheuere Mehrzahl der 
Inder in trostloser Armutli lebe, und dass die Verarmung im Zunehmen sei.

So viel ist klar, dass England alljahrlich riesige Summen aus 
Indien zieht.1 2)

Is that not a wonderful job, our India? Das fragte 
mich der gebildetste Englander, den ich in Indien kennen gelemt. 
Ein Viertel des indischen Staatseinkommens, klagte der Parsi Naoroji im 
englischen Unterhaus, nehmen die Englander; und fur die eingeborenen 
Inder bleibt keine eintragliche und verantwortliche Stelle.

Werden die Englander Indien behaupten? Wer weiss es? England 
ist eine grosse Macht, aber keine Grossmacht. Die ganze kaiserliche 
Weltstrasse, Canada, Hongkong, Singapore, Ostindien, Aden, Aegypten, 
ist ungeniigend besetzt.

Wir Deutschen aber haben gar kein Interesse, des selbstsiichtigen 
und unersattlichen England’s asiatische Besitzungen zu schutzen und 
etwa seinen Beitritt zum Dreibund zu wunschen. Uns kónnte es eher 
angenehm sein, wenn unser óstlicher Nachbar seinen Thatendrang nach 
Asien wendet und Europa in Frieden lasst.
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Zu den sonstigen Sehenswiirdigkeiten von Lucknow gehóren 
hauptsachlich die Palaste der friiheren Herrscher:

1) Kaiser Bagh, das hauptsachliche Bauwerk aus Wajid Ali 
Schałfs Regierung, 1848 begonnen, 1850 vollendet; es hat mit der 
inneren Einrichtung 80 lakh') Rupien, also ungefahr 16 Millionen Mark 
verschlungen. Um einen ungeheuren Hof ist ein Viereck zweistóckiger 
Gebaude errichtet, die Fassaden nach innen, mit allen móglichen Arten 
von Fenstem und Pfeilern, die Flach en gelb, die Verzierungen weiss 
getiincht, — so geschmacklos wie móglich. Im Innern dieser Gebaude 
sind einige grosse Hallen und unzahlige Gemacher, die letzteren dienten 
den Damen des Harem (angeblich 200) zur Wohnung.

Der gewólbte Thorweg zeigt das Wappen mit zwei Fischen, welches 
Saadut Khan, der Grunder der koniglichen Familie, angenommen hatte.

2) Chatr Manzil, das Sonnenschirm-Haus, in seltsam halb- 
italienischem Styl, 1827 bis 1837 von Nasir-ud-din fiir seinen Harem 
am Ufer des Gumti-Flusses erbaut, ist jetzt ein angenehmer Wohnsitz 
mit Lese- und Billard-Raumen fiir den Officier-Club (United service 
Club), dessen Mitglieder dort auch fur 60 Rupien im Monat ein wohl 
eingerichtetes Zimmer erhalten kónnen.

Gegeniiber ist ein M u s e u m, welches die Kunsthandwerke Indiens 
zeigt, nach den verschiedenen Provinzen geordnet, Bronze- und Messing- 
arbeiten von Benares, eingelegte Marmorwaaren von Agra, Teppiche 
und bemalte kleine Thonliguren in hóchster Lebenstreue aus Lucknow, 
ausserdem wieder Darstellungen der indischen Vólkerstamme, natur- 
wissenschaftliche Sammlungen aus den drei Reichen.

3) Mu chi B hawan, eine iiltere Festung, die ihren Namen 
„Fischhaus“ von Saadut Khan erhielt. Am 30. Juni 1857 ward sie 
von den Englandern, die sie nicht halten konnten, in die Luft ge- 
sprengt. Bei Gelegenheit der Zugestandnisse, welche man spater den 
Eingeborenen machte, bevor in der grossen Versammlung zu Delhi die 
Kónigin Victoria ais Kaiserin von Indien ausgerufen wurde: ward das 
Gebaude den Mohammedanern zuriickerstattet, wird jetzt (zusammen 
mit dem folgenden Palast) aus einem Capital verwaltet, das der letzte, 
abgesetzte Kónig noch bei seinen Lebzeiten gestiftet hatte, und ist 
auch einigermassen wieder hergestellt worden.

Die Thorbauten sind machtig, der Eingang mit den beiden Wappen- 
fischen geschmuckt und mit zwei Meerweibem, die eine Krone tragen, 
die Umfassungsmauern mit Hunderten von kleinen Kuppeln (aus Stuck) 
statt der Zinnen gekrónt.

1) Lakh = 100000.
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Wenn man unter dem Thorweg eingetreten ist, sieht man zur 
Rechten eine Moschee, Jumma Musjid des Asaf-u daulah, die auch 
heute noch, entsprechend ihrem Namen, des Freitags von den Glaubigen 
besucht wird.

Gradeaus, nach Norden, steht das Hauptgebaude, Imambara 
oder Haus des Propheten genannt, *) „das Juwel von Lucknow1 11, das 
hauptsachlichste Bauwerk von Asaf-u daulah’s Regierung.

1) So nennt man die Prachtgebaude zur Feier des Moharram (= Allerheiligsten),
des Neumonds vom ersten mohammedanischen Monat, der gleiehfalls Moharram 
genannt wird. Das Fest ist zu Ehren der Martyrer Hosein und Hussein, der Sohne 
von Ali, dem Vetter, und von Fatimah, der Toehter von Mohammed; und wird nur 
von den Shiahs gefeiert, nicht von den Sunnies. Zu den Shiah gehóren die 
Perser, ein Theil der Einwohner von Oudh und andre Mohammedaner Nordindien’s; 
zu den Sunnies, welche neben dem Qoran auch die Ueberlieferting Mohammeda (Sunna) 
gelten lassen, die Araber, Turken, Afghanen u. A. 90 Procent der Mosiem in In- 
dien sollen Sunniten sein; zu ihnen gehorten auch die Grossmogul.

Zur Zeit einer Hungersnoth wurde es begonnen, um der Be- 
vólkerung Arbeitsgelegenheit zu geben, und 1783 vollendet, fur 1 Mil- 
lion £. Das Gebiiude ist 303 Fuss lang, 163 Fuss breit, 63 Fuss 
hoch. Ueber eine machtige Freitreppe steigt man empor zu den neun 
offenen, von saracenischen Bogen uberwólbten Eingangen. Der Haupt- 
eingang fuhrt in die Haupthalle, die 163 Fuss lang und 53 Fuss breit 
und mit einem Gewólbe gedeckt ist. Hier liegt Asaf-u daulah begraben. 
Der Sarg ist einfach, aber von einem silbernen Gitter umgeben; die 
an sich feierliche Halle mit Glaskronleuchtem und andern glitzernden 
Schmuckgegenstanden (z. B. einer Nachbildung des Grabes vom Pro
pheten) geschmacklos ausgeputzt. Das Westthor, Rumi Darwaza oder 
Thor von Constantinopel, soli eine Nachahmung der hohen Pforte sein, 
doch konnte ich die Aehnlichkeit nicht herausfinden.

4) Hoseinabad Imambara oder Licht-Palast des Propheten, 
den Muhammed Ali Schah 1837 fur sich ais Begrabnissplatz erbaut hat. 
Das Hauptgebaude ist erheblich kleiner ais das vorige, steht am Ende 
eines grossen mit Teich und Blumen geschmuckten Gartens und zeigt 
gar keine Wandflachen, sondern nur Verzierungen; es ist recht heiter, 
aber geschmacklos.

Der vorspringende Mittelbau hat fiinf von saracenischen Bogen 
iiberwólbte Eingange und oben eine vergoldete und gerippte Kuppel. 
Die beiden Seitenflugel zeigen vier kleinere saracenische Bogen und 
Freitreppen. Im Innem ist ein Doppelgrab, daneben die ublichen Glas- 
kronleuchter, bunte Glaskugeln, Spiegel u. dgl., aber auch ein Mimbar 
aus massiyem Silber.
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5) Die beiden sehr belebten B a z a r e der Stadt zeigen uns Silber-, 
Gold- und Juwelier-Arbeiten, Stickereien, Waaren, Thonfiguren und 
Pfeifen, ’) sehr hubsch bedruckte Baumwollenzeuge in grosser Auswahl. 
Obwohl die Unterstiitzung des Hofes der Kbnige von Oudh fortgefallen, 
leben doch noch viele reiche und vornehme Eingeborene in Lucknow, 
so dass die Arbeiter keinen Mangel an Bestellungen verspiiren. Nach- 
mittags ist das Gewiihl in den Bazaren so gross, dass dann in den 
Bazar-Strassen jeder Verkehr mit Wagen, Pferden, Kameelen, Elephanten 
durch die Behórden verboten ist.

6) Das Cantonment ist wieder sehr geraumig angelegt, enthalt 
eine Befestigung, die Bungalow der Officiere in hiibschen Garten, die 
Barracken der Besatzung und auch einzelne europaische Liiden und 
Geschafte, sowie unser Gasthaus.

Eine hiibsche Parkanlage (Wingfield Park) giebt Gelegenheit 
zu Spazier-Gangen und -Fahrten.

7) Dilkusha, „Herz erweiternd“, ist ein zerstórtes Jagd- 
schloss; hier starb am 24. Norember 1851 Generał Havelock an seinen 
Wunden.

8) Sikandara Bagh, ein grosser Garten ausserhalb der Stadt 
mit einer festen Mauer umgeben, von Wajid Ali fur eine seiner Damen 
zu ihrem Vergniigen errichtet, war am 16. November 1857 Schauplatz 
eines schrecklichen Trauerspiels. 2000 der aufriihrerischen Sepoy 
hatten hier Zuflucht gesucht und wurden bis zum letzten Mann von 
dem 43. Regiment (Hochlander), dem 52. und dem 4. Regiment der 
Sikhs mit dem Bajonet niedergemacht.

9) Die Martiniere ist ein steinernes Zeugniss von jenen euro
paischen Abenteurern, die an den Hófen der Grossmogul und der Kónige 
von Oudh ihr Gliick machten.

Claude Martin wurde 1735 in Lyon geboren und ist 1800 zu 
Lucknow gestorben. Er kam 1758 auf der franzósischen Flotte nach 
Indien, gerieth in Gefangenschaft bei den Englandern, diente unter 
diesen ais Capitan mit Auszeichnung und gelangte 1773, ohne seinen 
Rang in der englischen Armee aufzugeben, an den Hof des Nawab von 
Oudh. Hier eróffnete er Banken und andere Geschafte, baute Hauser 

1) Die Tabakspfeife, Hukha, des Volkes ist eine Art von Thontrichter mit 
dachem Teller. Nicht selten wird sie in den von den beiden Handen gebildeten 
Hohlraum gesteckt, und aus dem Spalt zwischen den beiden Handen der Rauch ge- 
sogen. So kbnnen mehrere an derselben Pfeife rauchen, ohne Kastenvorurtheile (oder 
die Gesetze der Gesundheitspflege) zu beleidigen. Der fleissige Handwerker steckt 
diese Pfeife in ein Wassergefass, aus dem ein langes Rohr herausragt: so hat er 
eine Wasser-Pfeife (Nargileh).
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und Palaste, pflanzte Indigo, goss Kanonen, machte Pulver und schlug 
Munzen fur den Fiirsten und lieh ihm gelegentlich auch Geld, fuhrte 
europaische Waaren ein, wurde Generał (Lieutnant-Colonel) und sammelte 
ein ungeheures Vermogen. Dieses vermachte er schliesslich zur Griin- 
dung von Erziehungsanstalten in Lucknow, Calcutta und Lyon. Aber, 
da sein letzter Wille sehr ausfuhrlich von ihm selbst in schlechtem 
Englisch aufgesetzt war, so wurde viel Zeit und Geld verloren, ehe 
es gelang, das englische Gesetz mit der Grammatik zu versóhnen.

Das Gebaude, welches er 21/., Kilometer sudóstlich von Sikandara 
Bagh zu seinem Wohnsitz errichtete, heisst nach ihm la Martiniere 
oder Constantia-Haus, da es die Inschrift fiihrt: „Labore et Constantia.“ 
Asaf-u daulah soli ihm 1 Milhon £ dafiir geboten haben; aber er starb, 
ehe der Handel vollendet war; und Martin starb, ehe das Gebaude 
fertig wurde.

Der Bau ist recht unregelmassig, in einem verdorbenen ita- 
lienischen Styl, wohl nach den eigenen Planen des wiirdigen Generals, 
angelegt. Auf einer ziemlichen Erhebung, zu der eine Freitreppe 
emporfuhrt, steht der grillenhafte, mehrstóckige Thurm mit dem Dom 
aus zwei sich schneidenden Halbkreisbbgen und die beiden, an das 
Mittelgebaude sich anschliessenden, pfeilergeschmuckten, gebogenen 
Seitenfliigel. Lówen, Mandarinen, Damen und allerlei Gottheiten 
schmucken die Dacher.

Jetzt ist hier eine Anstalt, in der 150 Knaben kostenfrei erzogen 
und unterrichtet werden. Ich sah einige von ihnen im Garten; sie 
waren munter mit dem Ballspiel beschaftigt. Aber ich will nicht 
unerwahnt lassen, dass ihre Vorganger 1857 in der belagerten „Residenz" 
ais Krankenpfleger, Boten und sogar ais Kampfer sich ausgezeichnet 
haben. Vor dem Schloss liegt ein kleiner See, aus dem eine sonder- 
bare jonische Saule 130 Fuss hoch emporsteigt und oben mit einer 
Laterne gekrónt ist.

C a w n p u r.

Nachmittags 6 Uhr fahre ich von Lucknow nach Cawnpur, am 
rechten Ufer des Ganges, der auf einer 862 Meter langen eisernen 
Gitterbriicke uberschritten wird. (25 englische Meilen in zwei Stunden 
fur 3 Rupien, Cawnpur-Zweig der Oudh- und Rohilkand-Eisenbahn.) 

Lee’s Eisenbahn-Hotel ist nicht mit seinen Namens-Vettern 
in Berlin oder London zu vergleichen. Es stellt die Urform des 
indischen Gasthauses dar, die aus dem Rasthaus (in Ostindien Dak 
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Bungalow genannt,) hervorgegangen: ein langliches Speisezimmer, in das 
etwa sechs Schlafzimmer einmiinden. Dem entsprechend ist auch die 
Verpflegung mehr ais einfach, namlich schlecht; aber der Preis ist nur 
wenig geringer, ais in den besseren Gasthausern zu Benares und Lucknow.

Cawnpur bedeutet die Stadt des Kanh, d. h. des Landwirthes; 
damit ist Gott Krishna gemeint. Alt-Cawnpur lag 2 englische Meilen 
nordwestlich von der neuen Stadt; die letztere hat nach der Be- 
siegung des Nawab-Wezir von Oudh (1764/65) um das den Eng- 
landem zugestandene befestigte Lager am rechten Ufer des Ganges 
seit 1777 sich erhoben. Sie hat keine bemerkenswerthen Bauwerke 
aufzuweisen, zahlt aber (mit dem Cantonment) 188 712 Einwohner, ist 
also nach der Bevblkerungszahl die neunte Stadt von Ostindien. Ihre 
wirthschaftliche Bedeutung beruht erstlich in den Fabriken von Leder- 
werk, Schuhen (fiir die Soldaten) und Pferdegeschirr, in grossen Baum- 
wollen-Webereien und Druckereien, in dem Getreidehandel, der durch die 
schiffbaren Wasserwege und die vier hier sich kreuzenden Eisenbahnen 
(von Lucknow, Allahabad, Jhansi, Agra) gefbrdert wird, endlich noch in 
dem machtigen Ganges-Canal, der hier seinen Ausgang nimmt.

Von alten Zeiten her hatten die Hindu in dem Do ab (Zwei- 
stromland zwischen Ganges und seinem Hauptnebenfluss Jumna) sich 
bestrebt, den Segen dieser Strome durch Canale weiter zu verbreiten.

Aber erst die Englander haben es 1848 unternommen, durch das 
Riesenwerk des Ganges-Canals die in diirren Zeiten an Hungersnoth J) 
leidende Gegend zu bewassern. Der Canal reicht von Hardwar (30° nbrd- 
licher Breite, 78° óstlicher Liinge) bis Cawnpur (26l/3° nórdlicher Breite, 
80° óstlicher Lange). Die Entfernung in der Luftlinie betragt etwa 
300 englische Meilen = 480 Kilometer. Von den beiden Hauptzweigen 
des Ganges-Canals fiihrt der eine in die Jumna. 1878 ist noch der 
untere Ganges-Canal hinzugekommen und bis Allahabad, dem Zusammen- 
fluss von Jumna und Ganges, fortgesetzt worden. Die schiffbaren 
Canale haben eine Lange von 1050 Kilometer, hierzu kommen noch 
5000 Kilometer Vertheilungs-Canale. Die Anlage kostete bis 1891 
Rx 7 440.501.1 2) Der Reingewinn betrug 1890/91. nach Zahlung der 
Zinsen, Rx 104 110 oder 1,4 Procent des Capitals.

1) Lang fortgesetzte Diirre, da 1876 beide Monsun-Regen ausblieben 
und 1877 nur wenig Regen erfolgte, bewirkte 1877/78 eine so gewaltige Hungers- 
noth im Dekkan und auch zum Theil in Nord-Indien, dass trotz aller Anstrengung 
der Regierung und trotz einer Aufwendung von 11 Millionen £ gegen 5*/4 Millionen 
Menschen durch Nahrungsmangel und die davon herriihrenden Krankheiten zu Grandę 
gingen. Das war die grbsste Hungersnoth in Indien seit 1770.

2) Rx = 10 Rupien, also betragt obige Summę weit iiber 100 Millionen Mark.
Hirschberg, Reise urn die Erde. 26



402

Diese Canale sind das beste, was die Engliinder fur 
Indien gethan haben. Mit grosser Befriedigung sah ich den 
,Canal bei Cawnpur mit Getreidebarken dicht besetzt, und die stattlichen 
Schleusenwerke.

Aber die Reisenden kommen nach Cawnpur nicht wegen der 
Lederfabriken und nicht wegen des Ganges-Canals, sondern wegen der 
geschichtlichen Erinnerung aus der Zeit der Meuterei. Ais 
diese begann, war in dem ausgedehnten Cantonment eine starkę burger- 
liche Bevólkerung, jedoch nur 60 englische Soldaten und 3000 Sepoy. 
Generał Sir Hugh Wheeler beging zwei Fehler. Erstlich betraute er 
Nana Dundu Panth (Nana Sahib), eines abgesetzten Marathen-Fursten 
(Peschwa) Pflegesohn, der in dem Process um die Fortbezahlung des 
Ruhegehaltes einen grossen Theil seines Vermógens eingebiisst, mit 
der Bewachung des Schatzes. Zweitens befestigte er leider nicht das 
Magazin am Fluss, weil er furchtete, durch Misstrauen den Aufstand 
der Sepoy-Wache zu beschleunigen; sondern umzog ganz unzweck- 
massiger Weise in der Ebene den Standort von zwei Baracken 
mit einem 4 Fuss hohen Erdwall, forderte und erhielt einige Ver- 
starkungen von Sir H. Lawrence aus Lucknow und nahm die Nicht- 
Kampfer am 22. Mai 1857 in die Umwallung. Am 4. Juni meuterten 
die Sepoy, pliinderten den Schatz und das Magazin, das Munition und 
Kanonen enthielt; am 6. Juni wurde Wheeler von dem verratherischen 
Nana, der den Oberbefehl iiber die Meuterer ubernommen hatte, 
gewarnt, dass der Angriff beginnen werde.

1000 Menschen waren in der schwachen Umwallung, darunter 
300 englische Soldaten, und trotzten kiihn dem mórderischen Feuer 
der 3000 gut bewaffneten Belagerer. Nahrungsmittel wurden sparsam. 
Der einzige Brunnen gehórte zu den am wenigsten gedeckten Platzen. 
Hier starb der Wundarzt den Heldentod, da er Wasser fur seine Ver- 
wundeten holte. Im Dunkel jeder Nacht wurden die Todten heraus- 
getragen zu einem tiefen Schacht ausserhalb der Umwallung. Ueber 
250 wurden so in drei Wochen begraben. Ein allgemeiner Sturm 
am 23. Juni wurde kraftig zurtickgeschlagen. Am 26. wurde ein 
Wafienstillstand von Nana angeboten und von den Englandem an- 
genommen. Sie sollten ihre Befestigung, die Kanonen und den Schatz 
iibergeben und mit ihren Waffen und jeder Mann mit 60 Patronen 
frei abziehen zum Fluss, um in Bóten flussabwarts nach Allahabad 
befórdert zu werden. Am 27. friih marschirten die Ueberlebenden 
nach der Flusstreppe (Sati Chaura Ghat), aber sie. waren noch nicht 
alle eingeschifft, ais plótzlich ein Horn ertónte, die einheimischen 
Bootsleute rasch aus den Bóten kletterten, und nun ein mórderisches
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Feuer aus Musketen und Kanonen auf die zur Schlachtbank ge- 
lieferten Opfer erfolgte. Alle wurden getódtet bis auf 125 Frauen, 
die zum Theil verwundet und halb ertrunken nach Cawnpur gebracht 
wurden. Ein Boot trieb flussabwarts, aber nur vier Manner, vorzug- 
liche Schwimmer, konnten sich retten, die iibrigen 80 wurden ein- 
gefangen, die Manner gleich niedergeschossen, die Frauen und Kinder 
zu den 125 gebracht, in ein kleines Haus, Bibi garh, wo zwischen 
dem 1. und 14. Juli 28 starben.

Aber schon am 7. Juli riickte Generał Havelock mit 1000 britischen 
Soldaten, 130 Sikh und 6 Kanonen von Allahabad aus, schlug den 
Angriff von Nana’s Heer am 12. bei Belindah, in der Nahe von 
Fatepur zuriick und wiederum am 15. Juli. Ais Nana, der schwelgerisch 
in einem Palast lebte, nun merkte, dass Havelock siegreich vorrucke, 
gab er Befehl, die Frauen und Kinder zu tódten. Seine Sepoy 
schossen absichtlich vorbei; eine Rotte von Schlachtern mit langen 
Messem musste das Werk veriiben; am nachsten Morgen wurden die 
Leichen, die Sterbenden und einige fast unverletzte Kinder in einen 
tiefen Brunnen geworfen.

Darauf riickte Nana mit 5000 Mann und gewaltiger Artillerie 
dem Generał Havelock entgegen, aber die Schlacht am 16. Juli endigte 
mit wilder Flucht der Meuterer. Nana Sahib fioh nach Nepaul und 
ist dort wahrscheinlich gestorben.

Bevor Havelock das Cantonment erreichte, erfuhr er die Trauer- 
kunde der schmahlichen Metzelei.

Vier Monate spater war Cawnpur wiederum die Scene blutigen 
Kampfes. Sir Colin Campbell marschirte am 9. November von dort 
zum Entsatz von Lucknow und liess, zum Schutz seines Stiitzpunktes, 
500 Briten mit 4 Kanonen zuriick. Ais er am 27. November nach 
Cawnpur zurtickmarschirte mit 2000 Frauen, Kindern, Kranken und 
Verwundeten, die er aus Lucknow gerettet, sah er die Stadt in Flammen; 
die Briten waren von Tantia Topi, dem Haupt der Gwalior Meuterer, 
etwa 15 000 Mann, besiegt worden. Aber am 6. December stiirmte 
Sir Colin das Lager der Meuterer und trieb sie in wildeste Flucht.

Am nachsten Morgen, dem 12. December, um 8 Uhr, besteige ich 
den Einspiinner,1) um die denkwiirdigen Platze von Cawnpur zu be- 
sichtigen. Mein Fiihrer ist Morton, ein ehemaliger Soldat, der zwar 
nicht dabei gewesen, aber doch so lebhaft erzahlt, ais ob er einer 

1) Wagen und Fiihrer fur den Yormittag 5 Rupien.
26
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der vier Ueberlebenden sei und mit Campbell sowohl Lucknow entsetzt, 
ais auch Cawnpur von den Gwalior gesaubert.

Es ist angenehm kuhl. Wir fahren zuerst nach der Umwallung 
(Entrenchement). Von dem Wall ist nichts mehr zu sehen, aber der 
Umfang des Platzes ist durch eine Hecke bezeichnet, und innen auch 
noch die Stelle, wo die Baracken gestanden, sowie der Brunnen.

In der Nahe ist ein Gedachtnissstein fiir die, welche zuerst (am 
27. Juni) ihren Tod fanden, und ein andrer fur die 70 Soldaten und 
Officiere, die dem Gemetzel entronnen waren, aber von den Meuterern 
eingefangen und am 1. Juli ermordet worden.

Eine stattliche Doppelreihe der schonsten Baracken britischer 
Truppen erweckt in uns die Hoffnung, dass ein neuer Aufstand auf 
ernstere Hindernisse stossen wurde. Die Erinnerungskirche neben dem 
Platz der ehemaligen Umwallung ist im romanischen Stil erbaut, fur 
20 000 £, und 1875 eingeweiht worden. Glasmalereien in den 
Fenstem geben ein Dammerlicht, die Wandę sind mit Gedenktafeln 
geschmuckt.

Der Kiister, ein Unterofticier, legt dem Reisenden das Kirchenbuch 
vor, damit er seinen Nam en einzeichne und eine Gabe zur Erhaltung 
der Anlagen spende. Mit meiner Wenigkeit zusammen, hatten da hinter 
einander, binnen 24 Stunden, sieben von den etwa funfzehn Globe- 
trottern, die am 1. September 1892 von Vancouver auf der Empress 
of Japan abgesegelt, ihre Namen verzeichnet!

Die Mord-Treppe, l,g Kilometer nórdlich von der Kirche, fuhrt 
von einem zerfallenen Schiwa-Tempel, dessen Wiederherstellung von den 
Einheimischen nicht gewagt und von den Englandern wohl auch nicht 
erlaubt wird, hinab zu dem Ganges-Fluss. Kein Eingeborener ist hier 
zu sehen. Herr Morton sprach mit grosser Erbitterung.

Ueber dem Schreckensbrunnen, in welchen die Kórper der 
200 Opfer geworfen wurden, ist ein kleiner Hiigel errichtet und 
oben innerhalb eines achteckigen gothischen Marmor - Gitters1) der 
Engel der Auferstehung, eine Marmorbildsaule von Marochetti, auf- 
gestellt.

1) Die ringsum laufende Inschrift lautet: Sacred to the perpetual Memory of 
a great company of Christian people, chiefly Women and Children, who near this 
spot were cruelly murdered by the followers of the rebel Nana Dhundu Pant, of 
Bilhur, and cast, the dying with the dead, into the well below, on the XVth day of 
July, MDCCCLYII.

Ein friedlicher Garten von 12 Hektaren mit lieblichen Blumen- 
beeten und schónen Cypressen ist um dies Denkmal angelegt und 
herrlich in Stand gehalten. Aber kein Einheimischer darf 
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bis heute di es en Gar ten betreten, trotzdem auf dem grossen 
Darbar1) zu Allahabad am 1. November 1858 im Namen der Kónigin 
Yictoria, die damals die Regierung von Indien in ihre eigne Hand 
nahm, volle Verzeihung allen zugesichert worden, mit Ausnahme 
der iiberwiesenen Mórder. Die Wunde ist nicht vbllig geschlossen. 
Noch heute ist die Zahl der britischen Kaufleute und Handwerker 
sehr gering in Cawnpur; die nothwendigen Laden werden von Ein- 
geborenen gehalten. Der 'Uhrmacher ist ein D e u t s c h e r, der ubrigens 
recht vielseitig zu sein scheint.

1) Darbar (Durbar), persisch, eine kbnigliche Hof- oder Empfangs-Sitzung.
2) 1 Rupie 8 Annas; dazu 8 Annas fur ’/2 FI. Bier.

A gra.

Mittags, 2 Uhr 40 Minuten, verlasse ich Cawnpur und fahre auf 
der East Indian R. (240 englische Meilen = 384 Kilometer, fur 
15 Rupien,) nach Agra, wo ich Abends 10 Uhr ankomme, nachdem 
um 7 Uhr Abends auf dem Bahnhof zu Etawah uns 20 Minuten zum 
Abendessen1 2) gegónnt worden.

Die Landschaft. welche wir durchfahren, der siidliche Theil der 
Nordwestprovinzen, der an die Schutzstaaten der Rajputana angrenzt, 
ist ziemlich einformig, nicht einmal so abwechselungsreich, wie manche 
Gegenden von Norddeutschland, die wir auf der Eisenbahn durchfliegen. 
Bei oberflachlicher Betrachtung kónnte man glauben in Europa zu 
sein, bis gelegentlich ein Kameel und sein Treiber uns an Asien er- 
innern. Auf den Halteplatzen allerdings belehrt uns das Menschen- 
gewiihl, dass wir weit von der Heimath entfernt sind.

Da sieht man braune Kinder von drei bis funf Jahren, die ganz 
nackt sind und nur einen metallenen Lendengiirtel, allenfalls Arm- und 
Fuss-Ringe tragen, und durch die schwarzgeschminkten Augenlidrander 
uns sofort uralte Gebrauche des Morgenlandes vorfuhren. Die Nasen- 
ringe der Frauen werden immer riesiger und geschmuckter, die Zahl 
der Armringe immer grósser. Aber man sieht auch sehr viele Frauen, 
die ihr Gesicht einigermassen verhullt tragen, also zur Fahne des 
Propheten schwóren.

Laurie’s Great Northern Hotel, ungefahr 1 englische Meile von 
Agra-Fort-Station, ist grósser und etwas besser ais das Gasthaus von 
Cawnpur.
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Vor der Besichtigung des marchenhaften Herrschersitzes der Gross- 
mogul scheint es zweckmassig, dieGeschichte der mohammeda- 
nischen Eroberungen in Indien an unserem geistigen Auge rasch 
voruberziehen zu lassen.

Die weit verbreitete Schulmeinung, dass das reiche Indien den 
Mohammedanern ais leichte Beute zufiel, entbehrt der Begriindung. 
Im Gegentheil, der Halbmond war in seinem Siegeslauf schon durch 
West-Asien, Nord-Afrika, Siid-Europa bis nach Spanien vorgedrungen, 
ehe es ihm gelang, im Punjab festen Fuss zu fassen. Zu keiner Zeit 
hat der Islam uber ganz Indien geherrscht; selbst wahrend der Bluthe 
der Grossmogul (1560—1707) geboten Hindu-Fursten uber weite Land- 
strecken; allenfalls zahlten sie Tribut nach Delhi. Dann folgte die 
Wiederbelebung der Hindu-Macht durch die Rajput, Sikh, Marathen; 
und nur das Vordringen der Englander im Beginn unseres Jahr- 
hunderts hat verhiitet, dass das Kaiserreich von Delhi in die Hande 
der Hindu fiel.

Der erste Zusammenstoss zwischen Hindu und Mohammedanern, 
an der Westgrenze des Punjab, ging von den ersteren aus.

Jaipal, der Hindu - Ffirst von Lahore, drang 977 n. Chr. nach 
AfghanistanT) vor, um die rauberischen Bewohner zu ziichtigen, wurde 
aber mit seinem ganzen Heere von Subuktigin, dem Fursten zu Ghazni, 
abgefangen; und ais er das versprochene Lbsegeld von 1 Million Dirham 
(= 500 000 Mark) gegen den Willen seiner Officiere auf Rath der 
Brahmanen nicht zahlte, sturmte Subuktigin durch die Passe und 
eroberte und besetzte Peschawar. Sein Sohn Mahmud von Ghazni 
(1001 —1030) unternahm siebzehn Einfalle nach Indien und schleppte 
unermessliche Beute fort. Jaipal, zum zweiten Mai besiegt, verbrannte 
sich demzufolge, nach Hindu-Brauch, feierlicli auf dem Scheiterhaufen. 
Mahmud hinterliess Punjab ais West-Provinz seines Reiches. Im 
Jahre 1152 siegte die Dynastie von Ghor (West-Afghanistan) uber 
diejenige von Ghazni; Mahmud von Ghor begann neue Einfalle 
nach Indien.

Bei seinem ersten Zug auf Delhi 1191 wurde er von den tapferen 
Hindu ganzlich geschlagen. Aber ais er 1193 mit neuen Schaaren 
wiederkehrte, fand er die Rajput uneinig, den Kbnig von Kanauj am 

1) Der Islam hat dort die verschiedenen Vólkerschaften, Iranier (Arier), Turanier, 
Semiten zu einer Nation vereinigt. Die eigentlichen Afghanen behaupten aus Syrien 
eingewandert zu sein. Diejenigen Leute, die in Indien ais Afghanen bezeichnet werden, 
sehen echt semitisch aus. Von 664 bis 683 n. Chr. hatten die Araber Afghanistan 
erobert. 812 erfolgte die Auflehnung der einheimischen Statthalter gegen den Cha- 
lifen. Die Dynastie der Ghasnawiden bestand von 961 bis 1140.
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Ganges im Kampf gegen den Fiirsten von Delhi; so besiegte er erst 
Delhi, dann Ajmir, endlich Kanauj.1)

1) Die Afghanen- und Tiirken-Kbnige von Delhi (1193—1526) vor den Mogul 
werden gelegentlich Pathan genannt, und mit diesem Namen auch ihre Bauwerke 
bezeichnet. Pathan ist der einheimische Name fur die Bevólkerung der nach Indien 
sich abdachenden Thaler von Afghanistan.

Die hraven Rajput wanderten aus nach Suden und griindeten die 
Kriegerstaaten, die heute noch ihren Namen (Rajputana) tragen.

Mohammed’s Generał eroberte 1199 Behar, die Gegend von Patna, 
und 1203 sogar Unter-Bengal bis zum Delta. Aber Indien war noch 
nicht vóllig uberwunden. Der kriegerische Stamm der Gakkar drang 
aus den Bergen hervor und eroberte Lahore; sie schWammen iiber den 
Indus und erstachen den schlafenden Sułtan in seinem Lagerzelt, 1206.

Sein Vicekónig Kutab-ud-din erklarte sich zum Selbstherrscher 
von Nord-Indien zu Delhi und grilndete eine Dynastie, die von 1206 
bis 1290 regierte und die der Sklaven-Kónige heisst, da Kutab 
urspriinglich ein tiirkischer Sklave gewesen.

Sein Andenken ist bis auf unsere Tage gekommen durch seine 
Moschee und seinen Thurm (Minar) zu Alt-Delhi.

Drei Gefahren bedrohten seine Nachfolger: Meuterei der eignen 
Generale, Aufstande der Hindu, neue Einfalle aus Mittel-Asien, haupt- 
sachlich der Mongolen.

Der dritte und grósste Sułtan der Dynastie, Altamsh, dessen 
Namen gleichfałls in den Bauten von Alt-Delhi, besonders in seinem 
Grabmal, erhałten ist, wurde vom Kalifen von Bagdad, 1229 n. Chr., 
feierlich anerkannt. Der vorletzte, Balban (1265—1287), hatte die 
heftigsten Kampfe mit aufstandischen Hindu zu bestehen, in Bengal, 
femer in Rajputana, wo er 100 000 dem Schwerte uberlieferte. Aber an 
seinem Hofe lebten von seiner Gnade funfzehn einst unabhangige Fiirsten, 
die von den Horden der Mongolen aus Central-Asien vertrieben waren.

1290 folgte die Dynastie der Kilji auf den Thron von Delhi.
Ala-ud-din, der zweite Herrscher (1295 —1315) dieser Linie, 

drang sogar in den Dekkan vor, erst pliindernd, dann erobernd. Nach- 
dem er funf Einfalle der Mongolen zuriickgeschlagen, die Gefangenen 
nach Delhi gesendet, wo die Anfuhrer von Elephanten todt getreten, 
die Soldaten niedergemetzelt wurden; nachdem er seine aufstandischen 
Neffen erst hatte blenden, dann enthaupten lassen: entsandte er seinen 
Generał, den Eunuchen Matik Kafur, der bis zur Siidspitze von Indien 
siegreich vordrang und hierselbst eine Moschee errichtete. Eine grosse 
mohammedanische Bevólkerung in Nord-Indien (Tiirken, Afghanen, 
Mongolen) nahm Dienst in seinen Heeren. Sein Name lebt noch 
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heute in dem wundervollen Thor zum Hof der Moschee Kutb-ul-Islam 
zu Alt-Delhi.

1320 bemachtigte sich des Throns Ghiyas-ud-din Tughlak, der 
vom tiirkischen Sklaven bis zum Statthalter des Punjab emporgestiegen. 
Sein grausamer Sohn Muhamed Tughlak (1325—1351) sendete ver- 
geblich Heere gegen Persien und China, schleppte zwei Mai die Ein- 
wohner von Delhi 800 englische Meilen siidwarts nach Deogiri, dem 
er den Namen Daulatabad gab, verschlechterte die Miinzen und hatte 
von 1338—1351 unablassig mit Aufstanden seiner eigenen Beamten 
und der Hindu-Fursten zu kampfen.

Ffruz Tughlak (1351—1388) regierte menschlicher und lebt 
noch fort in dem dankbaren Gedachtniss der Nachwelt durch den 
Bau des alten Jumna-Canals. Aber 1398 drang Timur mit seinen 
Tataren-Horden durch die afghanischen Passe, besiegte Mahmud, den 
letzten Kónig der Tughlak-Dynastie, vor den Mauem von Delhi, pliinderte 
dieses und andere Stadte in der furchterlichsten Weise und verschwand 
wieder durch die Nordwest-Passe des Himalaya nach Central-Asien.

Mahmud kehrte zuriick; von 1414— 1450 folgte die Dynastie 
der Sayyid, von 1450—1526 die afghanische der Lodi; aber diese 
Fursten waren olinmachtig.

1526 drang der Mongole Babar1) ein und griindete das mon- 
golische Kaiserreich von Delhi, dessen letzter Vertreter — 
1862 ais britischer Staatsgefangener zu Rangoon gestorben ist. Erst 
die Grossmogul verstanden die Gefahren zu beschwbren, unter welchen 
die sieben vorhergehenden mohammedanischen Herrscherhauser stets zu 
leiden hatten, indem sie, weniger glaubenswiithig ais ihre Vorganger, 
Hindu in die Regierung des Landes aufnahmen.

1) Babar heisst Lbwe, ebenso wie Singh, Haidar, Sher.

Babar, Ururenkel des Tataren Timur, war erst Herrscher in 
Fergana am Oxus (Arnu Darja), dann in Kabul; drang 1526 in Indien 
ein, das unter eine ganze Anzahl von mohammedanischen Kbnigen 
und Hindu-Fiirsten getheilt war, und besiegte Ibraliim Lodi zu Panipat, 
nordlich von Delhi. Die Mohammedaner traten auf seine Seite, die 
Rajput besiegte er 1527 bei Fahtepur Sikri in der Nahe von Agra. 
Ais er 1530 starb, hinterliess er ein Reich, das vom Amu Darja in 
Central-Asien bis zum Ganges-Delta reichte.

Sein Sohn Humayun (1530—1556) hatte Kabul und den west- 
lichen Theil des Punjab an seinen Bruder abzutreten; so war er seines 
Stutzpunktes beraubt und wurde 1542 von Sher Shali, dem afghanischen 
Statthalter von Bengalen, vertrieben. Der letztere machte sich zum 
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Kaiser von Delhi, begriindete eine weise Verwaltung, schuf z. B. die 
Rupie, wurde aber schon 1545 beim Sturm auf die Felsenfeste Kalinjar 
getódtet. Sein Sohn folgte ihm in der Herrschaft. Aber unter seinem 
Enkel trat ein Aufstand ein. Humayun kehrte zurtick, sein Sohn 
Akbar besiegte mit Generał Bairam die indisch-afghanische Macht 1566 
in der entscheidenden Schlacht von Panipat.

Akbar der Grosse, der wirkliche Begriinder des Kaiserreiches 
der Grossmogul, ’) das 200 Jahre lang bestanden, regierte von 1556 
bis 1605 und hatte 1594 die Eroberung von Indien bis zu dem 
Vindhya-Gebirge im Norden des Dekkan vollendet. Seine Herrschaft 
reichte bis Kabul und Kandahar; und spater, nach einem erfolgreichen 
Heereszug in den Dekkan, bis Kandesh bei Bombay. Akbar begann 
die Staatskunst der V e r s ó h n u n g. Er selber heirathete eine Rajput- 
Prinzessin und gab eine andere seinem Sohn Jehangir zur Frau; 
machte seinen Schwager, den Sohn des Jaipur Rajah, zum Verwalter 
des Punjab, einen andern Rajah zum Verwalter von Bengal. Sein 
Finanzminister war gleichfalls ein Hindu, der die erste Landvermessung 
in Indien durchfuhrte. Von 415 Reitergeneralen waren 51 Hindu. 
Die jaziah oder Kopfsteuer der Nicht-Muselmanner wurde aufgehoben, 
und staatliche Gleichberechtigung aller Unterthanen festgestellt. Er 
achtete die Hindu-Religion, bekiimpfte aber grausame Gebrauche. Die 
Yerbrennung der Wittwen konnte er zwar nicht beseitigen; aber er 
verlangte, dass sie nicht erzwungen werden durfe. Den Sitz der 
Regierung verlegte er nach Agra und baute 1566 dieFestung, 
dereń zinnengekrónte Mauem aus rothem Sandstein noch heute maje- 
statisch emporragen, ein bleibendes Denkmal dieses wahrhaft grossen 
Fiirsten. 1605 starb er und wurde in dem Mausoleum zu Sikandra 
begraben, dessen aus Hindu-Umriss und arabisch-persischer Verzierung 
zusammengesetzter Stil die Duldsamkeit des Griinders der Grossmogul- 
Herrschaft bezeugt.

Freitags pflegte er Muselmiinner, Brahmanen, Parsi, Juden und 
Christen (Jesuiten) um sich zu versammeln und ihren Erórterungen 
zu lauschen. Er theilte das Land in Provinzen, ordnete das Militar- 
wesen, Gericht und Verwaltung, sowie die Steuern. Das Land wurde 
vermessen, die Ertragsfahigkeit ermittelt, ein Drittel des Ertrags fiir 
die Regierung bestimmt und der Geldwertli desselben festgestellt. 
Von seinen elf Provinzen (ausser Kabul, Kandesh und Sindh) bezog 

1) So genannt nach ihrem mongolischen (in Wirklichkeit tatarischen) Ursprung. 
Sie selber nannten sich Schah, die Hofsprache war persisch. Wir miissen uns die 
Grossmogul ais Yerwandte der Osmanen, nicht etwa der Chinesen yorstellen.
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er jahrlich £‘ 12'/2 Millionen, wahrend die Englander 1883 nahezu 
Rx lls/4 Millionen nahmen.’) Akhar’s Gesammt-Einnahme wird auf 
jahrlich £ 42 Millionen geschatzt. (Sein Urenkel Aurangzeh hatte 
4695 £ 43 Millionen an Grundsteuern und £ 90 Millionen Gesammt- 
Einnahmen. Aus diesen Zahlen, mit denen bis dahin in Europa nichts 
yerglichen werden konnte,2) begreifen wir den sprichwórtlichen 
Reichthum der Grossmogul.)

Akbar’s Sohn regierte von 1605 bis 1627 unter dem Namen 
Jehangir,8) d. h. der Eroberer der Welt. Doch gelang es ihm nicht, 
die Herrschaft im Dekkan weiter auszubreiten. Die Nachte soli er oft 
in Trunkenheit zugebracht haben; aber bei Tage suchte er weise zu 
regieren. Eine Kette hing aussen nieder von der Festung zu Agra 
und leitete hin zu goldenen Glocken in seinem Zimmer; jeder Bitt- 
steller konnte ohne Dazwischenkunft der Hoflinge unmittelbar an den 
Kaiser sich wenden. Europaische Abenteurer kamen an seinen Hof, 
er schiitzte ihre Kunst und Religiom Die Hauptperson in seiner 
Regierung war die Kaiserin Nur Jahan, d. h. das Licht der Welt.1) 
Geboren in grosser Durftigkeit, aber aus edler persischer Familie, 
gewann sie durch ihre Schónheit die Liebe des noch jungen Prinzen; 
aber Kaiser Akbar gab sie schleunig einem tapferen Soldaten zur Frau. 
Ais Jehangir zum Throne gelangte, befahl er die Scheidung. Der 
Gatte weigerte sich und wurde getódtet, die Frau in den Palast 
gebracht. Hier lebte sie eine Zeit lang in strenger Wittwentrauer, 
aber danach tauchte sie ais Kaiserin Nur-Jahan auf. Anfangs be- 
einflusste sie ihren Gatten zum Guten, aber spater begunstigte sie zu 
sehr ihre eigenen Verwandten. Schliesslich veranlasste sie Aufruhr. 
Generał Mahabat Khan nahm 1626 den Kaiser und die Kaiserin ge- 
fangen; 1627 starb Jehangir in der Gefangenschaft.

1) Die Kaufkraft des Silbers, in Getreide ausgedriickt, war zu Akbar’s Zeiten 
zwei bis drei Mai so gross, wie heute.

2) 1709 betrug der Staatsaufwand in England 7 Millionen £, eine damals fur 
ungeheuer gehaltene Summę, 1884/85 waren die Staatseinnahmen 88 Millionen £.

3) Auch Jahangir geschrieben. Jehangir fand ich, ais Vornamen, auf der Be- 
suchskarte eines Parsi, der in London Heilkunde studirt.

4) Auch Nur-Mahal, Licht des Palastes, genannt; uns wenigstens vom — 
Ballet bekannt.

Sein aufruhrerischer Sohn Schah Jahan, der nach dem Dekkan 
geflohen war, bestieg 1628 den Thron; zwang die Kaiserin, der er ein 
reiches Jahrgeld gewahrte, in’s Privatleben sich zuriickzuziehen; be- 
seitigte nach morgenlandischer Art alle Thronbewerber, regierte dann 
aber weise und gerecht, tadellos in seinem Privatleben und so sparsam, 1 2 3 4 
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ais sein glanzender Hof, die Prachtbauten und die Heeresziige in 
entfernte Landschaften es zuliessen.

Afghanistan ging verloren, aber im Dekkan wurden von den funf 
mohammedanischen Reichen drei (Ahmadnagar mit Ellichpur und 
Bidar) erobert, die beiden anderen (Bijapur und Golkonda) zum Tribut 
gezwungen. Die Kriege wurden meist von seinen Sóhnen durchgefochten, 
er selbst lebte gliinzend im Norden von Indien. In Agra erbaute er 
Taj-Mahal,1) das Mausoleum fur sein geliebtes Weib, die bei der 
acbten Entbindung gestorben war, und fur sich selber, — das schónste 
Gebaude Asiens. Ferner die Perl-Moschee (Moti Masjid), nach Hunter’s 
Ansicht das lieblichste Gebet-Haus auf der Erdoberflache. Er plante, den 
Sitz der Regierung nach Delhi zuriickzuverlegen und erbaute dort die 
unverglei'chliche Grosse Moschee (Jumma Masjid) und den festen Palast.

1) Kron-Palast, persisch.
2) Aurangzib, Aurangzeyb, d. h. Zierde des Throns.

Aber 1658 wurde der ungliickliche, alte Schah Jahan von seinem 
Sohn Aurangzeb1 2) abgesetzt und danach sieben Jahre lang, bis zu 
seinem Tode, in dem Palast der Festung Agra gefangen gehalten. Unter 
Schah Jahan erlangte das Mogulreich seine grósste Kraft und Bluthe, 
wahrend sein Sohn weitere Eroberungen machte, aber gleichzeitig den 
Verfall einleitete. Shah Jahan’s Grundsteuer brachte 20 Millionen £. 
Die Pracht seines Hofes erregte die staunende Bewunderung der 
Reisenden aus Europa, sein Pfauenthron wurde von dem Juwelier 
Tavernier auf 6'/2 Millionen £ bewerthet.

Aurangzeb erklarte sich 1658 zum Kaiser mit dem Titel Alamgir, 
Eroberer des Universum, und regierte ais strengglaubigster Muselmann 
bis 1707. Er begann damit, von seinen drei Brudem zwei zu tódten, den 
dritten zu vertreiben; darauf setzte er den Krieg im Dekkan fort. Ein 
viertel Jahrhundert(1658—1673) fochten seine Generale vergebens; 1676 
machte sich ein Maratha-Furst, Sivaji, in den sud-indischen Provinzen 
selbstandig, 1680 floh des Kaisers aufruhrerischer Sohn Akbar zu 
den Marathen. Da zog 1683 Aurangzeb persónlich nach dem Dekkan 
und blieb 24 Jahre im Felde. 1688 eroberte er Bijapur und 
Golkonda; doch 'die Marathen konnte er wohl schlagen, aber nicht 
unterwerfen. 1707 starb er in Ahmadnagar im Dekkan; sein Grabmal 
ist nicht weit von Ellora, zu Roza, dem Kerbela der Dekkan-Moham- 
medaner. Seine (in persischer Sprache geschriebenen) Briefe an 
seinen Sohn sind noch heute ein beliebtes Erbauungsbuch in Indien. 
Aber die Hindu hatte er durch seinen strengglaubigen Eifer und die 
Kopfsteuer entfremdet.
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Die nachsten sechs Kaiser waren nur P u p p e n in der Hand der 
Generale. Die eigenen Beamten, die Hindu, die fremden Eindringlinge 
arbeiteten gemeinsam zur Zerstórung des Reiches.

Der Nizam-ul-Mulk, d. h. Statthalter des Dekkan mach te sich 
selbstandig (1720—1748), ebenso der von Oudh (1732 bis 1743).

Die aufstandischen Sikh im Punjab wurden zwar mitleidlos zer- 
treten (1710—1716), aber die Rajput erlangten 1715 Selbstandigkeit, 
und die Marathen aus Sud-Indien gewannen sogar die Provinzen Malwa 
(1743) und Orissa (1751).

1739 pliinderte Nadir Schah aus Persien Delhi und nahm eine 
Beute von 32 Millionen £ mit. Sechs Mai brachen die Afghanen ein 
(1747—1761) und brachten unsagliches Elend iiber das Land; 1761 
schlugen sie auf dem blutgediingten Felde von P a n i p a t die Marathen. 
Inzwischen bauten die Englander langsam ihre Herrschaft auf; 1788 
nahmen sie Delhi ein und liessen dem Schattenkaisem Serail, Hof- 
ehren und einen Jahresgehalt (von 150 000 £), wahrend sie die ent- 
scheidenden Kampfe mit den Marathen und Sikh durchfochten. Der 
letzte Kaiser tauchte 1857 fur einen Augenblick im Meuterkriege auf 
und starb ais Staatsgefangener zu Rangoon im Jahre 1862.

A gra,1) die schónste Stadt Nord-Indiens, liegt am rechten Ufer 
des Jumna, des Hauptnebenflusses vom Ganges, und ist durch eine 
schóne Eisenbahnbrucke von sechzehn Bógen zu je 142 Fuss sowie 
durch eine plumpe Schiffsbrticke mit dem linken Ufer verbunden; bei 
27° nórdlicher Breite und 204 Meter Erhebung iiber den Meeresspiegel 
hat es eine mittlere Temperatur von 25,5° C. Die Einwohnerzahl be- 
trug 1881 iiber 160 000, davon waren 109 000 Hindu, 45 000 Moham- 
medaner, 4000 Christen. Im Jahre 1891 betrug die Einwohnerzahl 
von Agra nebst Cantonment 168 000. Die alten Walie der Stadt um- 
schliessen ein Gebiet von 271/2 Quadratkilometer, das jetzt etwa zur 
Halfte mit Hausern bebaut ist.

1) 841 englische Meilen auf der Eisenbahn von Calcutta entfernt.

In geschichtlicher Hinsicht ist nichts iiber Agra bekannt vor der 
Zeit der Mohammedaner. Sikander Lodi (1488 —1517) machte es 
zu seinem Herrschersitz, doch lag seine Stadt am linken Ufer des 
Jumna. Die Glanzzeit der Stadt fallt zusammen mit der der Gross- 
mogul. Akbar baute die Festung 1566 und herrschte zu Agra von 
1568 bis zu seinem Tode 1605. Jehangir baute seinen Palast in der 
Festung (J. Mahal) und das Grabmal seines Schwiegervaters (des 
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Itimadu daulah); aber 1618 verliess er Agra und kehrte nie wieder 
zuriick. Schah Jahan residirte zu Agra und baute die Perl- und die 
grosse Moschee sowie die Taj und die Kas Mahal. Aurangzeb aber 
verlegte den Herrschersitz dauernd nach Delhi.

1764 wurde Agra von den Jats,1) 1770 und 1774 von den Ma- 
rathen erobert, am 17. October 1803 von den Englandern eingenommen, 
welche dabei 164 Geschiitze und einen Schatz von Million £ er- 
beuteten. 183u wurde der Sitz der Regierung der Nordwestprovinzen 
hierher verlegt.

1) Im Punjab, jetzt noch 4 Millionen, scythischen, d. h. turanisehen Ursprungs, 
angeblich die Getae der Alten.

2) Sprich Tadsch. Man liest wohl anch, dass Taj Mahal eine Abkiirzung 
sei von Mumtaz Mahal.

Wahrend des Meuterkrieges zog sich die Regierung am 3. Juli 
1857 in die Festung zuriick. Zwei Tage spater wurde eine britische 
Abtheilung (bei Sucheta in der Nahe von Agra) von den Meuterem 
zum Ruckzuge genóthigt; und, ehe sie noch den Schutz der Festung 
erreichte, begann der Póbel zu plundern, zu brennen, Christen zu er- 
morden. Aber die feindliche Macht zog nach Delhi ab. Die Festung 
gewahrte sichere Zuflucht fur 4500 Europaer; unter diesen waren, 
ausser Soldaten, sowohl Nonnen von der Loire und Garonne wie Priester 
aus Rom und Sicilien, Missionare vom Ohio und aus Basel, aber auch 
Gaukler aus Paris und Hausirer aus den Vereinigten Staaten. Nach 
der Wiedereroberung von Delhi zogen die fluchtigen Meuterer von dort 
zusammen mit denen von Central-Indien gegen Agra, wurden aber von 
der Abtheilung des Obersten Greathed aus Delhi, der vor ihnen 
und unbemerkt die Stadt Agra besetzt hatte, am 6. October 1857 
geschlagen und ganzlich zerstreut.

1858 ward der Regierungssitz nach Allahabad zuriick verlegt, 
aber Agra wurde durch die Entwicklung des Eisenbahnnetzes der 
Handelsmittelpunkt des Nord-Westens.

Am 13. December fuhr ich in der iiblichen Weise, im Einspanner 
mit Fiihrer, zur Besichtigung der Sehenswiirdigkeiten von Agra; am 
folgenden Tage besuchte ich dieselben Orte noch einmal ohne Fiihrer, 
was ja natiirlich viel behaglicher ist.

Selbstverstandlich begann ich des Morgens friih mit der Taj.1 2) 
Denn nach allem, was ich iiber diese gelesen und hórt, war meine 
Neugier auf das hóchste gespannt.
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Taj (persisch) heisst Krone; Taj Ma hal Kron-Palast; Taj 
bibi ke Roza, (wie der eigentliche Name lautet,) der Kron-Dame 
Grabdenkmal.

Im Jahre 1630 begann Shah Jahan den Wunderbau ais Grab
denkmal fiir seine Lieblingsgattin Arjmand Banu, mit dem Bei- 
namen Mumtaz Mahal, d. h. die Erwahlte des Palastes. Sie war 
die Tochter von Asaf Khan, Enkelin des Persers Mirzha Ghiyas, der 
von Teheran nach Indien gewandert, um sein Gluck zu machen, und 
wirklich, nachdem seine Tochter Nur Jahan zur Gattin des Kaisers 
Jehangir erhoben worden, bis zum hohen Rangę des Schatzmeisters 
(Itimadu’ d-daulah^) emporstieg.

Mumtaz Mahal wurde 1615 Gattin des Kaisers Shah Jahan, gebar 
ihm sieben Kinder und starb bei der Geburt des achten 1629 zu 
Burhanpur im Dekkan. Ihr Kórper wurde nach Agra gebracht und 
zunachst in dem Garten beigesetzt, wo jetzt die Taj steht. Siebzehn 
Jahre dauerte der Bau, der 20 000 Bauhandwerker beschaftigte und 
18, nach andern 31 Millionen Rupien gekostet, obwohl ein grosser 
Theil des Materials und der Arbeit unbezahlt blieb. Denn nach Schab 
Jahan’s eignen Aufzeichnungen erhielten die Maurer nur 30 Lakh.1 2) 
Ganze Kameel-Ladungen werthvoller Steine wurden fur die eingelegte 
Arbeit herbeigeschleppt. Die kostbaren Steine fiir die Blumenranken 
wurden vielfach ais Tribut von verschiedenen Rajah und Nabob „frei- 
willig und auf andere Art“ bezogen. Zwei Silber-Thiiren schmiickten 
den Eingang des Gebaudes, sind aber spater von den Marathen fort- 
genommen und eingeschmolzen worden.

1) Sein praehtvolles Grabmal ist erhalten und wird alsbald beschrieben werden.
2) 1 Lakh = 100 000 Rupien.

Der eigentliche Baumeister der Taj ist unbekannt. Nach einer 
Sagę soli Kaiser Jahan selbst den Plan entworfen, Austin von Bordeaux, 
der damals in seinen Diensten stand, die Ausschmuckung geleitet 
haben. Aber eine persische Handschrift, welche ais Quelle iiber die 
Baugeschichte dient, nennt Isa Muhammed ais Obermeister mit 
einem Monatsgehalt von 1000 Rupien, einen Farbenkiinstler Amarnund 
Khan aus Schiras, einen Meister der Maurer Mohammed Hanif aus 
Bagdad, mit demselben Gehalt, Werkleute von Delhi, Pundjab, Persien, 
der Turkei, keinen Europaer.

Die Taj steht hart am rechten Ufer des Jumna-Flusses, 2 Kilo
meter ostlich vom Fort. Ein guter Weg, der wahrend der Hungers- 
noth von 1838 angelegt worden, fiihrt dorthin; der Wagen halt vor 
dem grossen Thor des Gartens. Dasselbe ist 110 Fuss breit, 
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140 Fuss lioch, aus rothem Sandstein erbaut und fur sich schon ein 
bedeutendes Kunstwerk. Ein machtiger, 80 Fuss hoher Spitzbogen, 
in das grosse Rechteck der Vorderflache eingeschnitten; dariiber blumige 
Verzierungen, in weissen Marmor eingelegt; an den beiden seitlichen 
und der oberen Kante der Vorderflache breite, eingelegte Marmor- 
streifen mit den prachtvollen arabischen Buchstaben, welche dem 
Glaubigen die Lehren des Koran predigen; eine Krónung von zwólf 
kleinen Kuppeln aus blendend weissem Marmor, die auf Saulchen 
ruhen; zu jeder Seite schlanke Thurmchen mit bunt abwechselnden 
geometrischen Verzierungen: das ist der Zugang zu dem grossen, 
durchaus regelmassig und gefallig gebauten, viereckigen Thorgebaude, 
das im Innern zweistóckig gestaltet und mit drei Spitzbogen-Durch- 
gangen versehen ist. Langsam tritt der Besucher hindurch in den 
Gar ten. Drinnen aber macht er Halt und setzt sich auf eine der 
Bankę, welche zu ruhiger Betrachtung einladen.

Vor sich sieht er, inmitten eines prachtvollen Frucht- und Blumen- 
gartens (mit Palmen, Banyan, Schlinggewachsen, Bambus,) einen langen 
Gang von Cypressen zu beiden Seiten eines schmalen, wohl 1000 Fuss 
langen, mit Marmor-Grund und -Fassung sowie mit zahlreichen Spring- 
brunnen geschmuckten Teiches, der die ganze Umgebung, Garten und 
Gebaude, getreulich wiederspiegelt; und am Ende desselben, auf massiger 
Erhóhung, den weissen Marmorbau, so żart und frisch, ais ob jetzt eben 
Schah Jahan herbeikame, eine Rosę1) auf das Grab seines geliebten 
Weibes niederzulegen.

1) Mit der Eose in der Hand ist er abgebildet; die Photographien von ihm 
und seiner Gattin, die von den zu ihren Lehzeiten angefertigten Bildern genommen 
sind, werden in Agra verkauft. Beide sind schon, er wiirdevoll, sie lieblich. (Graf 
Lanckoronski sah in der Privatsammlung des Colonel Hanna zu Delhi Bilder von 
Mogul-Kaisern, so fein gezeichnet, wie von Albrecht Diirer.)

Das achteckige, blendend weisse Marmorgebaude mit der grossen 
Kuppel und zwei kleineren, die vier schlanken Minarets an den Ecken 
der Erhóhung, die ganze wunderbare Umrisslinie, alles tritt klar hervor, 
nur von den Seiten ein wenig durch das gesattigte Grun der Baume 
verdeckt, wahrend aus dem tieferen Dickicht rechts wie links die vor- 
geschobene Moschee aus rothem Sandstein ihre drei Kuppeln erhebt. 
Es ist das edelste und wirksamste Grabdenkmal, das je geschaffen 
worden. Und dies war beabsichtigt. Schah Jahan wollte ausdrucklich 
mit diesem Bauwerke alle anderen auf der Erde soweit ubertreffen, 
wie seine Mumtaz alle Tóchter der Erde ubertroffen habe.

Kein Mensch stórt mein Schauen. Die wenigen Eingeborenen, 
welche zur Pflege des Gartens oder auch zur andachtsvollen Be- 
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trachtung kommen, gehen mit asiatischer Gerauschlosigkeit voruber. 
Langsam nahere ich mich dem Gebaude. In der Mitte des Gartens 
jst um den Teich eine viereckige Erhóhung aus Marmor erbaut und 
gleichfalls mit Banken besetzt; hier macht der Beschauer wiederum 
Halt. Jetzt steht der ganze Wunderbau vor seinem Auge. Nicht 
bloss die Griechen verstanden zu bauen! Dazu kommt, dass bei 
der Betrachtung des Parthenon1) durch die Trauer iiber das zerstórte 
die Bewunderung des gebliebenen getriibt wird; hier aber ist Alles 
frisch und neu,1 2 3 * * * *) der Marmor so blendend weiss in dem strahlenden 
Morgenlicht, ais waren die Arbeiter gestem erst fortgegangen. Eine 
ąuadratische Erhebung von 18 Fuss Hohe und 313 Fuss Seitenlange 
steht vor uns, die weissen Marmorflachen mit fensterahnlichen, spitz- 
bogigen Vertiefungen geschmiickt, von denen die meisten blind, drei 
mittlere mit Marmorgitterwerk ausgefullt sind und zwei (je eine zur 
Seite der letztgenannten) die Aufgangsthuren darstellen. An jeder der 
vier Ecken der grossen Flachę erhebt sich in drei Stockwerken ein 
schlanker Marmor-Minaret. Er wirkt nur durch seine gefalligen Ab- 
messungen, den regelmassig abwechselnden Fugenschnitt, seine drei 
Brustungen und die durchbrochene Kuppel, die ihn krónt; sonst ent- 
behrt er aller Verzierungen.8)

1) Der Vergleich ist oft genug gemacht worden, aber gegenstandslos. Jedes 
ist in seiner Art vollendet, das griechisehe insofern hóherer Art, ais es durch seine 
Bildwerke dem geistreichsten Gebiet menschlicher Kunst angehbrt. Fergusson, 
in seiner grillenhaften Lehre vom Schbnen, giebt dem Parthenon 24 Nummern, der 
Taj 20. „Ihre Schonheit mag nicht von der hbchsten Art sein, aber in ihrer Art 
ist sie uniibertroffen.“

2) Der Besuch des Prinzen von Wales in Indien war sehr niitzlich. Vieles 
wurde ausgebessert und vor weiterem Zerfall geschiitzt; so auch die Marmorplatten, 
welche die aus Ziegeln gebaute Kuppel der Taj decken und zum Theil durch Ver- 
dickung der rostenden Eisenklammem aus ihrer Lagę gekommen waren.

3) Wie weise das ist, sieht man an den Najshbildungen der Taj, die zu 
Agra verfertigt und feilgehalten werden. Dieselben entbehren jeder Wirkung. Wer diesen
Unterschied staunend erwagt, findet alsbald, dass der heutige Kiinstler erstlich die
Verhaltnisse nicht richtig wiedergegeben, zweitens sein Klein-Werk mit Verzierungen, 
auch der Thiirme, iiberladen hat. Weit besser ist es, naturgetreue Lichtbilder mit-
zubringen, ais solche Bildhauerei im Zuckerbacker-Stil. Auf den Photographien ist
der Fugenschnitt auch weit zarter ais in den iiblichen Holzschnittbildem der Taj,
die alle von einem mittelmassigen Urbild abzustammen scheinen.

Diese sind fiir das Hauptgebaude aufgespart. Das letztere steht 
in der Mitte jener Erhebung, bildet ein Quadrat von 186 Fuss Seiten
lange, dessen vier Ecken (in der Ausdehnung von 33 Fuss) abgeschnitten 
sind, so dass die vier ganz gleichen Hauptflachen von je 120 Fuss 
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durch schmalere Eckflachen von 66 Fuss in einander iibergehen. Die 
sehr gefallige Hauptkuppel stellt zwei Drittel einer Kugelflache dar, 
misst 58 Fuss im Durchmesser und 80 Fuss in der Hohe und geht durch 
eine zierlich gerippte, unten geziihnte Spitze in einen metallenen Auf- 
satz iiber, der (244 Fuss iiber dem Boden) den Halbmond tragt. Die 
Hóhe des Gebaudes bis zum Scheitel des Domes misst 220 Fuss, die 
der Thiirme 134 Fuss.

Jede der vier Hauptflachen besteht aus einem mittleren und zwei 
seitlichen Abschnitten. Der erstere ist hbher, rechteckig, von zwei 
ganz schlanken, durch funf Knoten gegliederten, mit Wellenstreifen 
geschmiickten Minarets eingesaumt, und umrahmt den hohen Spitzbogen, 
iiber dem der Rest der Flachę bis zur rechteckigen Pfoste mit ein- 
gelegtem, blumigem Schmuck von hóchst anmuthigen Farben und Ver- 
haltnissen geziert ist. Jaspis, Korallen, Agat, Blutstein, Lapis Lazuli, 
Onyx, Tiirkis (und sogar edle Steine) sind zu dieser eingelegten Arbeit 
verwendet, welche Ranken, Strausse, Gewinde von Blumen darstellt. 
Obwohl diese Kunstform aus Ralien durch Europaer nach Indien ein- 
gefuhrt sein soli,l) so beweisen doch diese Verzierungen an der Taj 
einen hohen Grad von Geschmack und Kunst bei den indischen Bau- 
meistern dieser Zeit; und, wenn sie auch mit den Metopen und Friesen 
der griechischen Tempel nicht verglichen werden kónnen, so nehmen sie 
in der rein verzierenden Baukunst mit die erste Stelle ein.

1) Reuleaux bestreitet dies, da erstlich die (persischen) Quellen iiber den Bau 
davon schweigen, und zweitens die florentinische Kunstiibung ganz und gar von der 
zu Agra verschieden sei, was offenbar richtig ist. Denn bei der Pietra-dura-Mosaik 
von Florenz wird der harte Stein von liinten in die Grundplatte eingefiigt, bei dem 
Agra-Werk ais diinne Seheibe von vorn. Aber in Schab Jahan’s Palast zu Delhi 
sind zweifellos europaische Arbeiter thatig gewesen.

Hirscliberg, Reise um die Erde.

Um die dreiseitige Pfoste ist noch ein breiter Streif von weissem 
Mannor mit eingelegten schwarzen, ausserst zierlichen, arabischen Buch- 
staben (Koran - Spriiclien) herum gelegt. Die beiden seitlichen Ab- 
schnitte der Hauptflache enthalten, zweistóckig iiber einander, zwei 
kleinere offene Spitzbogen, iiber jedem ein Feld mit eingelegter Blumen- 
verzierung.

Die Schragflachen sind wie die seitlichen gestaltet und von kleineren 
Schlankthiirmen eingefasst. Ueber jeder der vier abgeschragten Ecken 
steht ein kleiner Dom. Die Gróssenverhaltnisse der einzelnen Glieder 
und die Vertheilung des Sclimuckes machen einen ausserst gefalligen 
Eindruck.

Wenn man in einen der vier Haupteingange eintritt, so wird das 
Auge gefesselt durch hóchst geschmackvolle Blumen (Tulpen, Lilien,

27
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Oleander), die in erhabener Arbeit an dem unteren Theile der marmornen 
Seitenwande des Spitzbogens angebracht sind, wie auch im Innern. 
.Aber wunderbar ist die grosse achteckige Kuppel-Halle, 70 Fuss weit, 
120 Fuss lioch. Das Licht wird lediglich durch doppelte Gitter von 
durchbrochener Marmorarbeit, eines an der Aussen-, eines an der Innen- 
flache der Mauera, hineingelassen: bei uns wurde dies, sagt Fergusson, 
vollstandige Dunkelheit bedingen; aber in Indien und in diesem weissen 
Marmortempel war es das richtige Mittel, um den blendenden Glanz 
des Himmelslichtes so weit zu dampfen, dass man die Wunderwerke 
drinnen bequem betrachten kann. Die Wandę der Halle sind wieder mit 
den zartesten Blumenranken eingelegt, um gewissermassen die blumigen 
Lauben des Koran-Paradieses darzustellen. Ein achteckiger 
Sehrein aus durchbrochener Marmorarbeit, die Pfosten mit eingelegtem 
Blumenschmuck, umgiebt die beiden Leersarge aus Marmor. Nach 
dem Willen des kaiserlichen Erbauers steht in der Mitte der Grabstein 
der so tief betrauerten Gattin, seitlich daneben der des Kaisers selber, 
um einige Zoll hbher ais der erste, damit neben der romantischen Liebe, 
die, wie man sieht, an keine Zeit und keinen Ort gebunden ist, auch die 
Weltanschauung des Mohammedaners ihren gesetzmassigen Ausdruck linde.

Genau unter den Grabsteinen der Halle liegen in einem Gewólbe 
die einfacheren Steine, unter denen die Leichen ruhen, noch heute 
bewacht von Priestern beim Lampenschimmer und yerehrt von den 
Einheimischen, seien es Mohammedaner, Hindu oder Parsi. In ganzen 
Ziigen kommen sie, zum Theil aus entfernten Gegenden, und sind in 
ihrer feierlichen Andacht weit wurdeyoller, ais eine plauderhafte, eng
lische Gesellschaft, dereń Damen schliesslich, um das vom Reisebuch 
geruhmte Echo zu erproben, in der Halle ihren nicht begehrten Gesang 
erschallen lassen.

Ueber dem Bogen des Eingangs steht der Vers des Koran: „Die 
da reinen Herzens sind, werden eintreten in den Garten Gottes.“ Die 
zierlichen arabischen Buchstaben auf dem Grabstein der Kaiserin be- 
sagen: „Hier liegt Mumtaz-i-Mahal. Gott allein ist machtig.“

Die Inschrift, welche die Wandę der Halle schmuckt, zahlt erst alle 
Titel des Kaisers auf und bringt dann einen Vers aus den „Ueber- 
lieferungen“: „Es sagt Jesus,’) Friede sei mit ihm: Diese Weit ist 

1) Um diesen merkwiirdigen Satz aufzuklaren, habe ich mich an verschiedene 
Gelehrte ge wendet. Herr Prof. theol. Herrmann L. Strack (Berlin) schreibt mir: 
Im neuen Testament habe ich den Gedanken nicht finden kónnen. Herr Dr. Ign. 
Goldziher (Budapest) schreibt mir: Man darf nie sagen, dieser oder jener Satz komme im 
„Hadith“ nicht vor. Die Literatur desselben ist so riesig, dass das Materiał kaum 
iibersehbar ist. Was ich sagen kann, ist, dass mir der Satz aus den sechs kanonischen
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eine Briicke. Geh’ hiniiber, aber baue nicht darauf. Diese Welt ist 
eine Stunde. Verwende ihre Minuten zu deinen Gebeten. Was kommt, 
kannst du nicht schauen.“

Man muss rings um das Gebaude herumwandern, von der Sud- 
flache, die auf den Garten schaut, nach der Nordflache, die iiber dem 
Fluss emporsteigt und den machtigen Unterbau des Ganzen zeigt, zu 
den beiden seitlichen abgetrennten Flugelgebauden in rothem Sand- 
stein, von denen das eine eine wirkliche Moschee ist, das andere die 
Form einer solchen zeigt; erst zum Kuppeldach, dann auf einen der 
vier Minarets emporklimmen, um von oben eine Uebersicht zu gewinnen. 
Wenn man dann nach stundenlangem Verweilen endlich sich losreisst, 
ist der letzte Gedanken: „Auf baldiges Wiedersehen am morgigen Tage.“

Die Taj erfreut uns durch die Vollendung sowohl ihrer eben- 
massigen Gliederung ais auch ihrer kleinsten Theile. „Der Entwurf 
ist von einem Titanen, die Ausfuhrung von einem Goldschmied." Leider 
stammt dieser Spruch von demselben Bischof Heber, dessen Ansichten 
iiber die Bauwerke von Lucknow wir nicht beizupflichten vermochten. 
Die Wirkung, welche die Taj auf den Beschauer hervorbringt, ist 
sehr verschieden nach der Besonderheit des letzteren. Gefuhlsschwarmer 
werden zu Thriinen geriihrt, — oder, wie Sir Edwin Arnolds, zu 
wassrigen Gedichten. Verniinftige, urtheilsfahige Manner, die schon 
viel Schónes gesehen, wie z. B. Prinz Waldemar, Meister Hildebrandt, 
Prof. Reuleaux, sind entziickt und gehoben. Aber der Vollstandigkeit 
halber will ich doch erwahnen, dass auch andere Urtheile gefallt 
worden sind. Graf Lanckoroński, ein Kiinstler, findet, dass die Taj 
anmuthig und regelmassig sei, jedoch wegen ihrer ausserlichen Voll- 
kommenlieit unser Innerstes nicht aufrege. — Drei Dinge sind ófters 
an der Taj getadelt worden: die Hartę der Umrisslinien, der Mangel 
an Schatten und der farbige Schmuck.

Auf dem Gebiete der Baukunst sind die Ta tar en ausgezeichnet 
durch ihre grosse Neigung zu Grabes-Bauten; hierdurch unter- 
scheiden sie sich von Ariern und Semiten, mit denen sie die Herrschaft 
eines grossen Abschnitts der Erde theilen.

Die tatarischen Fiirsten bauten selber ihr eigenes Grabmal bei 
Lebzeiten; aber nicht, wie einst die alten Aegypter, dunkle Kammern * 

Sammlungen nicht erinnerlich ist. Ich bemerke noch, dass es in der muhammeda- 
nischen Literatur gang und gabe ist, irgend einen weisen Satz an den Namen irgend 
einer beliebigen geheiligten Person anzuhangen. Dies maehte ihnen niemals Scrupel, 
wie ich auch in meinen „Muhammedanischen Studien11, Bd. II, S. 156ff., ausgefiihrt 
habe. Unter meinen Notizen iiber Ausspriiche, die man in Islam Jesus zugeschrieben, 
flnde ich die Inschrift der Tadschmoschee nicht.

27*
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oder massige Pyramiden! Nein, inmitten eines lieblichen, draussen vor 
der Stadt belegenen Gartens, den sie mit hohen Zinnenmauern umgaben 
und mit prachtvollen Thorgebauden schmuckten, errichteten sie auf 
einer Erhóhung ein vier- oder achteckiges kuppelgekrbntes Gebaude, 
das der Stifter bei Lebzeiten ais Bara-duri, d. h. zwólfthorige Fest- 
halle, mit seinen Freunden zur Erholung und zu frohen Festen 
benutzte. Nach seinem Tode aber wurde sein Leib unter dem Dom 
begraben, zuweilen auch der seiner Lieblingsgattin und anderer Ver= 
wandten. Die Sorge fur das Gebaude wird nunmehr den Priestern 
iibertragen, welche vom Verkauf der Fruchte des Gartens und von 
milden Gaben leben. Taj Mahal ist von alf den zalilreichen Grab- 
statten die einzige, wo Garten und Gebaude in der urspriinglichen 
Schbnheit erhalten sind. Es giebt wenige Stellen der Erde, nach 
Fergusson keine zweite, wo Natur und Kunst so erfolgreich zusammen- 
wirken.

Das Grabmal desltima du daulah (am linken Ufer des Jumna, 
wohin man von der Stadt aus iiber die belebte Schiifbrucke gelangt,) 
erlautert das eben Gesagte noch deutlicher; denn dieses ist in der 
That nur ein heiteres Gartenliaus.

Es ist ein einstóckiges, viereckiges Gebaude mit einem achteckigen, 
kuppelgekrónten Thurm in jeder Ecke und einem Pavillon auf dem 
platten, konsolengeschmuckten Dach. Die Aussenfliiche ist ganz mit 
Marmor belegt und dieser bis in die Leibungen der Spitzbogen hinein 
mit den schónsten und mannigfaltigsten geometrischen Mustern und 
heitersten Farben eingelegt, alle Fenster mit dem zierlichsten, durch- 
brochenen Gitterwerk ausgefiillt. Am ganzen Bauwerk ist nirgends 
eine ungeschmuckte Flachę zu sehen. Im Innern wie in den Nischen 
der Bógen sind noch gemalte Blumen, Cypressen und langhalsige 
Vasen. Im Jahre 1628 liess der Schatzmeister und Schwiegervater 
von Jehangir den Bau errichten, oder seine Tochter, die Kaiserin. In 
dem Hauptgemach liegen die Grabsteine des Erbauers und seiner 
Gattin; in dem Marmor-Pavillon, der gerade dariiber steht, sind noch 
einmal die Leer-Graber angebracht.

Das dritte Grabdenkmal von Bedeutung ist das des grossen Akbar 
im Dorf Sikandarah,') 9 Kilometer nordwestlich rom Cantonment.

Das machtige Thorgebaude ist aus rothem Sandstein, eingelegt 
mit weissem Marmor und grossblumigen Verzierungen, gekrónt von 
vier zweistbckigen Marmorthurmen, dereń Kuppeln die Jat bei der 
Plunderung von Agra (1764) muthwillig mit Kanonenkugeln ab-

1) Nach Sikander Lodi (1489 Chn. r.) benanDt. 
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geschossen haben. Innen fiihrt ein breiter, gepflasterter Weg zu dem 
Mausoleum.

Dasselbe ist ein funfstóckiges, sich veijungendes Gebaude aus 
rothem Sandstein. Das untere, massive Stockwerk (ohne die Eck- 
thiirme) von 320 Fuss Seitenlange und 30 Fuss Hóhe, ist an jeder der 
beiden Hauptflachen von zehn grossen Spitzbogen-Eingangen durch- 
brochen und einem grbsseren in der Mitte, der von Marmor-Mosaik 
und zwei schlanken Thurmchen eingefasst ist. Dann folgen drei Stock- 
werke mit offenen Hallen und Kuppeln; der oberste Stock von 115 Fuss, 
d. h. etwa der halben Seitenlange des untersten, ist ganz aus weissem, 
durchbrochenem Marmor der schónsten Muster gebildet.

Hier oben steht Akbar’s Leer-Sarg von Marmor mit den herr- 
lichsten Arabesken und dem Wahlspruch seines eigenen Glaubens- 
bekenntnisses: „Alla hu akbar, Gott ist gross.“ Ein vier Fuss hoher 
Marmorpfeiler steht neben dem Sarg in dem Gemach; derselbe war 
einst mit Gold bedeckt und enthielt den Koh-i-nur; von hier hat ihn 
Nadir Schali fortgenommen. Eine prachtvolle Aussicht auf Jumna, Fort, 
Taj, Stadt, lohnt die Besteigung.

Genau unter dem Leergrab, in einem dunklen, mit Lampen spar- 
lich erhellten Keller-Gewólbe, ruhen unter einem ganz einfachen Stein 
die sterblichen Reste des grossen Fursten, der zur Zeit, ais Europa 
von Religionskriegen zerfleischt ward, ein Muster von Duldung und 
Weisheit gewesen. Dicht bei Sikandra liegt das Grabmal seiner Frau 
Begam Marjam, der christlichen Portugiesin Maria. Sein eignes Grab- 
denkmal, das Akbar selber gebaut, ist nach Fergusson durchaus das 
Abbild eines Buddhisten-Klosters (Vihara) und sollte ursprunglich wohl 
noch einen Dom von 40 Fuss Hóhe erhalten, so dass die GesammG 
hóhe von 140 Fuss in schónem Einklang stand mit den Langenabmes- 
sungen. 3000 Werkleute haben 20 Jahre lang an dem Bau gearbeitet.

Die Fahrstrasse nach Sikandra zeigt noch manche Sęhenswiirdig- 
keiten: erstlich die Meilensteine (Kos minar) auf Jehangir’s kaiserlichem 
Wege von Agra nach Lahore; sodann zahlreiche Graber, eines mit 
einer Halle von 64 Pfeilern zum Andenken an einen Generał Akbar's; 
ferner ein Kuhl-Haus (baoli), das aus einer Reihe von Zimmern rings 
um einen tiefen Brunnen besteht und ais Sommerwohnung wahrend 
der heissen Jahreszeit von den Reicheren benutzt wurde; endlich ein 
plumpes Stein-Ross, angeblicli von Sikander Lodi aufgestellt.

Das Fort Akbar's,1) zu seiner Zeit unuberwindlich, steht noch 

1) Akbar-Abad, d. h. Akbar’s Wohnung, genannt; auch Lal Kila (hindost.), 
d. li. rothes Schloss.
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heute, nach mehr ais drei Jahrhunderten, unversehrt in seiner kraftigen 
Schónheit da. 70 Fuss hoch ragen die zinnengekrónten, von (30 Fuss) 
tiefem und breitem Graben umgebenen Mauem aus rothem Sandstein. 
Der Umfang betragt fast 3 Kilometer. Der Grundriss ist ungefahr 
ein Halbkreis, die krumme Linie mit ihren Bastionen nach der Land- 
seite, der grade Durchmesser nach dem Fluss zu gewendet. Besonders 
schon ist der Anblick von der andem Seite des Flusses.

Durch das von machtigen Thiirmen und Bastionen beschutzte 
westliche oder Delhi-Thor iahrt der Reisende hinein und gelangt 
durch das innere oder Elephanten-Thor, woselbst ehemals zwei Stein- 
Elephanten mit den beriihmten Rajput-Helden Patta und Jaimall ge- 
standen haben, zu der Wachę.

Die Sepoy griissen nach Krieger-Art den Europiier, auch wenn 
der letztere ganz friedlich aussieht. Eingeborene aber diirfen die 
Festung uberhaupt nicht ohne ganz besondere Erlaubniss betreten.

D e s li a 1 b ist auch die P e r 1 m o s c h e e (Moti Musjid), das nachste 
Prachtgebaude im Innem der Festung, ganz leer von Glaubigen.

Wurdevoll steht der vereinsamte Priester auf der Platform der 
hohen, vorspringenden Doppel-Treppe nnd streckt dem Ungliiubigen 
seine Rechte entgegen, um das Geschenk zu empfangen, von dem er 
mit seiner Familie leben muss. Ais ich aber am nachsten Tage 
wiederkehrte, nickte er mir freundlich zu, wie einem alten Bekannten, 
ohne eine Gabe zu heischen.

Durch das bedeutende Thorgebaude aus rothem Sandstein tritt 
man in den (154x158') grossen Hof, der eine miichtige Wirkung auf 
den Beschauer ausubt. Alles, was wir sehen, ist Marmor. In der 
Mitte liegt der Brunnen zu den Abwaschungen. An drei Seiten (Osten, 
Siiden, Norden) ist die mit zierlichen Zinnen gekrónte Umfassungs- 
mauer umgeben von einer Saulenhalle aus 58 schlanken, 12flachigen 
Pfeilern auf wiirfligen Fiissen. .Jede der drei Seiten hat ein Thor
gebaude, aber nur das óstliche ist offen.

Die vierte Seite, nach Westen, d. li. nach der Richtung (Kibla), 
in welcher von Indien aus das Grab des Propheten liegt, wird von 
der Moschee eingenommen. Dieselbe óffnet sich nach dem Hof in 
sieben zusammengesetzten, auf Pfeilern ruhenden Spitzbógen von grosser 
Schónheit, wird iiberdacht von einer Reilie zierlicher Kuppeln und 
gekrónt von drei machtigen Domen. Fergusson erklart, dass er kein 
andres Gebaude der Art von so reinem und anmuthigem Stil kennen 
gelernt habe.

Liings der ganzen Vorderseite iiber den Bógen lauft eine Inschrift 
aus Schwarzem Marmor, der in den weissen eingelegt ist, des Inhalts, 
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dass diese Moschee einer kostbaren Perle verglichen werden kann, da 
sie allein vollstandig mit Marmor bekleidet ist.

Die Moschee, welche nahezu drei Mai so breit wie tief (142 : 56') 
und durch einige Stufen gegen den Hof erhóht ist, .besteht aus drei 
Schiffen von je sieben Abtheilungen. Die zusammengesetzten Pfeiler, 
mit blumigem Relief an Fuss und Knauf, sind mit einander, so- 
wohl der Breite ais auch der Tiefe nach, durch die schónen, sieben- 
fach eingeschnittenen Spitzbógen verbunden. Wenn man von der 
einen der beiden ausseren Ecken hineinblickt, ist das Bild der sich 
rerjiingenden und einander schneidenden Bógen von unbeschreiblicher 
Anmuth.

Der Fussboden, wie alles, mit Marmor belegt, ist gleichsam in 
rechteckige Gebet-Teppiche abgetheilt, dereń Anzahl sechshundert be- 
triigt. Die Perlmoschee ist von 1648 bis 1655 von Schah Jahan erbaut 
worden. Wahrend des Meuterkrieges diente der heilige Ort zum 
Krankenhaus. Der ganze Bau ist so neu und frisch, ais ware er 
gestem fertig geworden.

Nicht weit (nach Siiden) von der Moschee, welche ungefahr die 
Mitte der Veste einniinmt, befindet sich der (570 X 300') grosse 
Waffenplatz (Armoury sąuare), wo einst die Ritter des Gross- 
mogul im Turnier sich tummelten, jetzt unbrauchbare, aber den Ein- 
heimischen vielleicht Ehrfurcht einflbssende Kanonen und Mórser in 
langen, nuchternen Reihen liegen;1) und, nahe der Siidwestecke, das 
Grabdenkmal des Herrn Co lin, Lieutnant-Generał der Nordwest- 
Prorinzen, der hier am 9. September 1857 wahrend des Meuterkrieges 
verstorben ist. Leider ist das Denkmal in — gothischem Styl!

1) Reuleaux sah 1881 hier einen prachtvollen Blumengarten, angeblich (?) aus 
der Zeit von Aurangzeb.

2) Am, arabisch, heisst óffentlieh; Khas, abgesondert.

Der Hintergrund des Platzes nach Osten, d. h. gegen die Jumna zu, 
wird von Schah Jahan’s óffentlicher Audienz-Halle (Diwan- 
i-Am!)) eingenommen. Das Gebaude lauft von Norden nach Siiden 
in der Ausdehnung von 201 Fuss. Die eigentliche Halle hat eine 
Lange von 192 und eine Breite vop 64 Fuss. Sie besteht aus drei 
Schiffen von je neun Abtheilungen und ist offen an drei Seiten. Das 
platte, mit zwei Kuppelthurmchen geschmiickte Dach wird durch an- 
muthige Pfeiler aus rothem Sandstein getragen.

An der Hinterwand sind Gitter, aus welchen die Schónen, selber 
ungesehen, die Ritter in der Halle betrachten konnten, und in der 
Mitte ein erhóhter Sitz aus weissem Marmor mit eingelegter Arbeit. 1 2 
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Hier war es, wo, nach alteren Reisebeschreibungen, Aurangzeb thron te 
und die Verwaltung der Gerechtigkeit uberwachte. Hier hat der Prinz 
von Wales 1876 einen bffentlichen Empfang (Durbar) der eingeborenen 
Fursten und Edlen abgehalten.

Durch eine schmale Thiir hinter dem Alkoven gelangt man in den 
Rest des prachtigsten Gebaudes aus der Mogul-Zeit, in den Pal as t 
von Schah Jahan.

Hinter der Audienzhalle liegt Machchi Bawan, der Fis cli - 
Teich, und nórdlich davon die Edelstein-Moschee (Naginah 
Musjid), die Priyatkapelle der Damen des Hofes.

Rings um den Fisch-Teich lauft eine zweistbckige Saulenhalle; nur 
an der Flussseite ist sie einstóckig, aber verbreitert, und oben mit einer 
geraumigen Terrasse versehen, auf welcher der schwarze Thron steht 
und diePrirat-Audienzhalle (Diwan-i-Khas). Das ist ein Wunder 
von Schonheit, eine bedeckte spitzbogige Marmorhalle, 64 Fuss lang, 
34 Fuss breit, 22 Fuss hoch, mit feinstem Schmuck in dachem Marmor- 
relief und eingelegten Steinen. In ganz Indien ist nichts Schóneres 
der Art zu sehen. Lord Northbroke hat auf seine Kosten ausbessern 
lassen, was britische Vandalen hier zerstórt hatten.

In dieser Halle und auf jenem Thron sass der Kaiser Jahan und 
liess seinen Blick schweifen iiber den Fluss und die Garten und Palaste 
der beiden Ufer. Von dieser Terrasse aus konnte man auch in Sicher- 
heit auf die Kampfe zwischen Elephant und Tiger herabblicken, die in 
der Tiefe am Fluss-Ufer von statten gingen, sowie auf die Wettfahrten 
der Ruderbóte. In einem nahe belegenen Payillon ist Schah Jahan 
gestorben, sein letzter Blick noch suchte die Taj.

Von der Privat-Audienzhalle fuhrte eine Treppe zum Wohnsitz der 
Kaiserin. Ein wunderroller zweistóckiger Payillon (Saman Burj oder 
Jasmin-Thurm) mit durchbrochenem Marmorwerk in feinster Arbeit, 
der auf einer machtigen Bastion unmittelbar am Fluss-Ufer ruht, ist noch 
erhalten; sowie ein feenhaftes Badehaus (Shish Mahal = Spiegel- 
Palast) mit Springbrunnen und eine offene Halle mit reichstem 
Schmuck (Khas Mahal).

Auf dem hóchsten Punkt der Veste von Agra stand einst der Palast 
von Sher Schah oder seinem Sohne Selim. Fergusson sah noch einen 
Rest daron, ein bewundrungswurdiges Stuck der yerzierenden Kunst. 
Aber die gegenwartige britische Regierung hat es fortgenommen und ein 
Yorrathshaus dort liingebaut, das in seiner weiss gewaschenen Hasslich- 
keit iiber die Marmorpalaste der Mogul fortblickt, — nach Fergusson 
ein sprechendes Beispiel, um den Gesclimack der beiden Rassen zu 
yergleichen.
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In einer Umgitterung werden einige geschichtliclie Andenken 
aufbewahrt: ein zerschlissener Sessel, auf dem irgend ein Generał oder 
Gouverneur, ich habe vergessen, welcher, zu sitzen pflegte; und die 
beriichtigten Thore von Somnath. Im Jahre 1024 n. Chr. sturmte 
und pliinderte Mahmud Ghazni die Hindu-Stadt Somnath in Gujarat, 
zerstórte den heiligen Schiwa-Tempel und schleppte mit der gewaltigen 
Beute auch das Sandelholz-Thor des Heiligthums fort.

1842, nach dem erfolglosen Krieg mit Afghanistan, liess Lord 
Ellenborough das Thor von Mahmud’s Grab aus Gazni prahlerisch durch 
Indien schleppen, ais „Genugthuung fur Somnatłfs Pliinderung.11 Aber 
die Hindu-Priester verweigerten die Annahme.

Das Thor ist ubrigens aus Ceder-Holz, saracenische Arbeit, und 
wohl eine plumpe Falschung, wenngleich in der kufischen Inschrift der 
Name Subuktugin vorkommen soli.

Am besten ware es, dieses Siegeszeichen (?) — zu verbrennen 
oder wenigstens dem Blick der urtheilsfahigen Betrachter zu ent- 
ziehen.

Siidlich von Schah Jahan’s Palast liegt der von Jahangir, un- 
mittelbar nach Akbar’s Tode aus rothem Sandstein in reinem Hindu-Stil 
ohne Bogen oder Gewolbe erbaut. Von seinem Dach, dem hóchsten 
Punkt in der Festung, hat man einen prachtvollen Ueberblick iiber 
das Ganze und kann im Geiste die Ruinen wieder aufbauen und mit 
der gliinzenden Schaar beleben, die von europaischen Reisenden des 
17. Jahrhunderts so farbenprachtig geschildert worden ist.

Gegeniiber dem Delhi-Thor der Festung liegt die Hauptmoschee 
der Stadt (Jumma Musjd), 1634 bis 1644 von Schah Jahan zu Ehren 
seiner Tochter Jahanara im Mogul-Stil erbaut.

Das Hauptthor wurde von den Briten zur Zeit der Meuterei 
niedergerissen, da es die Festung bedrohte. Jetzt ist an der Treppe 
ein Gewirr von Buden angesiedelt. Jede der drei Abtheilungen der 
Moschee óffiiet sich in den Hof mit einem schónen Bogen und wird 
gekrónt mit einem Dom, der aus weissen und rothen Steinen in ge- 
zackten Linien erbaut ist.

Sehr bald befreundete ich mich mit dem Lehrer der Koran- 
S c h u 1 e in den offenen Seitenhallen des Hofes und mit den Schiilern. 
Ich liess sie aus dem Koran rorlesen und iibersetzen sowie abschreiben. 
Jede Klasse hatte ihren Prunkschuler, der voll Stolz seine Leistungen 
zeigte. Aber zum Schluss verlangten sie auch nach morgenlandischer 
Sitte ein Geschenk von dem Sahib.

Es ist merkwurdig, wie wenig die Hindu, trotz ihrer Mehrzahl, 
gegen die Mohammedaner in Agra zur Geltung kommen.
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Hindu-Tempel sielit man kaum, wohl in der Nahe der Schiffbriicke 
einige Treppen, die zu dem heiligen Fluss hinabfuhren.

Die Stadt selbst bietet wenig Sehenswiirdigkeiten.
Das Haupterzeugniss des Kunsthandwerks ist eingelegte 

Marmorarbeit. In den weissen Marmor von Jaipur werden blumen- 
artige Verzierungen aus farbigen Steinen (Comel, Agat, Jaspis, Chalzedon, 
Blutstein, Lapis Lazuli u. A.) eingelegt. Teller, Tischplatten, Gefasse, 
Tafel-Aufsatze und viele andere Gegenstande der Art werden so her- 
gestellt und dem Reisenden in der Vorhalle des Gasthauses, am Ein- 
gang der Taj und in den Bazaren angeboten. Es giebt auch eine 
grosse Werkstatte, wo ein reiches Lager ausliegt, sowie Nachbildungen 
der Taj aus Alabaster in verschiedenen Grossen und Preisen (von 
40 bis 200 Rupien). Aber diese verfehlen des Eindrucks, selbst die 
grosse, die fur Chicago angefertigt worden und fur die 1500 Rupien 
yerlangt werden.

Ausser den Marmorarbeiten werden in den Bazaren noch haupt- 
sachlich Gold- und Silberstickereien sowie Schnitzwerke aus Seifenstein 
dem Fremden angeboten. Das Europaer-Viertel liegt westlich von der 
Stadt, ist sehr weitlaufig gebaut, mit schónen Garten, und enthalt die 
Baracken, den Gerichtshof, das Colleg, einige Kirchen, einige hubsche 
Landhauser und unser Gasthaus.

Delhi.

Die Reisebucher rathen, der Zeitersparniss halber Nachts zu fahren, 
am folgenden Tag die nachste Stadt zu besichtigen und dann wieder 
Nachts weiter zu fahren. Mir schien das nicht zweckmassig zu sein. 
Schlafwagen giebt es nicht in Indien; auf ruhigen Schlaf und Bequem- 
lichkeit ist also nicht mit Sicherheit zu rechnen. Nach schlafloser 
Nacht fehlt die Frische am Tage, um all’ die zalilreichen Sehens- 
wiirdigkeiten genau und aufmerksam zu beobachten. Dazu kommt, 
dass um die Mitte des December die Nachte in Nord-Indien schon 
recht kiihl sind. (Ich mass am 15. December Vormittags 7'/2 Uhr 
—|- 14° im Zimmer, -(■ 1,|0 C. in der Vorhalle.)

Ich fahre also am 15. December, Vormittags 10 Uhr, von dem 
Halteplatz Agra-Fort mit dem Personenzug der East Indian R. iiber 
Tundla-Junction nordóstlich nach Delhi. (136 englische Meilen fur 
13*/2 Rupien, in sechs Stunden, also ungefahr 36 Kilometer in der 
Stunde.)
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Das Land *) sieht theilweise recht diirr aus, dann wird es wieder 
besser, ist aber ganz eben. Bemerkenswerth sind die machtigen Be- 
wasserungs-Canale mit Scbleusen und Abzweigungen. Lehmhutten 
mit dachem Dach, wie in Ober-Aegypten, sind die Behausungen der 
Bauern; doch giebt es auch bessere. Erstaunlich ist die Menge des 
gefiederten Volkes; griine Papageien erscheinen in Paaren und in 
Schwarmen, wilde Pfauen, ernste Marabut.

Um 4 Uhr sind wir in Delhi. Imperial Hotel, das mir am 
meisten empfohlen war. hat kein ordentliches Zimmer frei; Grand 
Hotel, wo ich Unterkunft finde, ist schlecht. Der Nachmittag wird 
einer Fahrt durch die Bazar-Strasse (Chandni Chauk = Silber-Strasse) 
gewidmet.

Delhi wird ais Rom Asien’s bezeichnet. Seine alteste Ge- 
schichte ist in tiefes Dunkel gehullt. Aber die Trummer, welche 
vom Siiden der jetzigen Stadt in einer Lange von 16 Kilometer und 
in einer Breite von 5 bis 10 Kilometer sich erstrecken, sind die Ueber- 
bleibsel von sieben verschiedenen Stadten, die zu ganz verschiedenen 
Zeiten errichtet worden sind. Die alteste war Indraprastha. Diese 
wird schon in dem altindischen Heldengedicht Mahabharata erwahnt. 
In den Purana, die vom 8. bis 13. Jahrhundert n. Chr. verfasst sind, 
wird Yudishthira ais erster Kónig der Stadt genannt, dann folgen an- 
geblich 30 Geschlechter seiner Familie; hierauf eine andere, die 500 
Jahre herrschte; endlich 24 Herrscher, dereń letzter von Vikramaditya 
57 v. Chr. besiegt wurde. Zu dieser Zeit erscheint zuerst der Name 
Delhi,1 2) nach dem Fursten Dilu, der 10 Kilometer stromabwarts von 
der jetzigen Stadt eine Burg erbaute. 792 Jahre lag die Stadt wiist, 
dann wurde sie neu bevólkert. (1052 durch Anang Pal II.) Die 
Kampfe der Hindu mit einander machte den Mohammedanern die Er- 
oberung leicht. 1011 n. Chr. wurde die Stadt von Mohammed Ghazni 
eingenommen, 1193 von Mohammed Ghori dauernd erobert. Dank dem 
geschichtlichen Sinn der Mohammedaner sind wir im Stande, die Reihe 
von 54 Fursten aufzuzahlen, welche danach zu Delhi geherrscht haben, 
von 1193 bis 1803, wo die Englander die Stadt einnahmen. Fiir die 
Baugeschichte kommen hauptsachlich in Betracht:

1) Doab, Zweiflussland oder Zwischenflussland, zwischen Ganges und Junina.
2) Indisch Billi oder Dihli.

1) Kutbu din (1206 n. Chr.), der Erbauer des grossen Thurmes 
(Kutb Minar) und der grossen Moschee.

2) Feroz Tughlak (1351—1388), der Erbauer des grossen Canals, 
welcher, unter Schah Jahan und wiederum neuerdings durch die Eng- 
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lander wieder hergestellt, ais westlicher Jumna-Canal durch die heutige 
Stadt fliesst.

3) Sher Schah machte 1540 Indrapat zur Festung seiner neuen 
Stadt und erbaute einen Palast und eine Moschee.

4) 1638 begann Schah Jahan die Festung und den Palast von 
„Shajahanabad“, dem heutigen Delhi. Dasselbe soli zur Zeit Aurangzeb’s 
2 Millionen (?) Einwohner geziihlt haben.

Das schrecklichste Ungluck befiel die Stadt im Jahre 1739. Am 
10. Marz wurde die persische Besatzung, welche Nadir Schah hinein- 
gelegt hatte, vom Volke aufgerieben. Am 11. befahl der Eroberer 
eine allgemeine Metzelei, die von Sonnenaufgang bis Mittag dauerte 
und 30 000 (nach Anderen gar 200 000) Opfer gefordert haben soli. 
Nadir Schah schleppte eine unermessliche Beute fort, die auf 30 und 
selbst 70 Millionen £ geschatzt wird, darunter den Pfauen-Thron und 
Koh-i-nur. 1788 eroberten die Marathen Delhi, 1803 gewannen es 
die Englander und behaupteten es bis 1857, obwohl sie dem Nach- 
kommen des Grossmogul erlaubten, Kónig, ja sogar Schah schahi, Kónig 
der Kónige, sich zu nennen.

Am 10. Mai 1857 brach zu Meerut, dem Hauptwaffenplatz des 
Nordwestens, 72 Kilometer nordwestlich von Delhi, die Meuterei aus. 
58 Sepoy, welche im Arrest sassen, weil sie die neuen Patronen, 
wegen der Verwendung von Kuh-Talg, zuriickgewiesen, wurden von 
ihren Kameraden befreit. Die Sepoy setzten die Hauser ihrer Officiere 
in Brand und marschirten nach Delhi. Leider versaumte Generał 
Hewitt in Meerut, der europaische Truppen genug zur Verfugung hatte, 
den Aufstand durch sofortiges Eingreifen zu ersticken. In Delhi ver- 
einigten sich die Meuterer mit den dort befindhchen einheimischen 
Truppen, erschossen die britischen Officiere, ermordeten die Europaer, 
welche sie trafen, und setzten sich in Besitz der mit starken Mauern 
befestigten Stadt und des darin befindlichen Forts.

Erst am 8. Juni langte Sir H. Barnard mit den vereinigten 
britischen Truppen an, vertrieb die Meuterer von ihren yorgeschobenen 
Stellungen und besetzte den Bergrucken (Ridge) dicht bei der Nord- 
west-Ecke von Delhi. Aber die Englander waren zunachst mehr be- 
lagert, ais Belagerer. Denn Delhi hatte ausser der begeisterten Be- 
vólkerung30000 von den Englandern selbst gedrillte Sepoy, 114Kanonen 
und reichlichsten Schiessbedarf.

Am 7. August kam Generał Nicliolson mit Verstarkungen an, 
am 4. September die Belagerungs-Kanonen aus Ferozpur, gezogen von 
Elephanten, nachdem die ihnen auflauernden Meuterer auf’s Haupt 
geschlagen worden; am 8. September Richard Lawrence mit weiteren 



429

Yerstarkungen. Aber zu einer Einschliessung der Stadt von 121/2 Kilo- 
meter Umfang reichten die 8000 Mann nicht aus. Der Sturm wurde 
beschlossen. Unter starken Yerlusten wurden die schweren Geschiitze 
aufgestellt und das Feuer eroffnet auf die Nordseite der Stadtmauer 
und ilire drei Bastionen. Am 13. September waren die Breschen 
geniigend. Am 14. wurde der Sturm unternommen, Nicholson war der 
erste auf dem Wall und hel an der Spitze seiner Krieger. Die Officiere, 
welche beauftragt waren, das in der Mitte der Nord-Mauer befindliche 
Kaschmir-Thor mit Pulver zu sprengen, lielen alle, bis auf einen. Aber 
der Sturm gelang und nach sechstagigem yerzweifeltem Strassenkampf, 
der auch den Englandern schwere Verluste brachte, war die Stadt 
genommen, das Ruckgrat der Meuterei gebrochen. Am 21. September 
nahm Hodson, ein Reiteroberst, den alten Mogul-Kónig Bahadur Schah, 
der wahrend der Meuterei den Namen Kaiser von Indien angenommen, 
in Humayun’s Grabdenkmal gefangen und am folgenden Tage dessen 
Solinę; und da das Volk bei Delhi die Wachę um die Sohne zu be- 
drangen scbien, so schoss er die Prinzen mit eigener Hand 
n i e d e r. Der Alte kam vor das Kriegsgericht, wurde schuldig befunden, 
Aufstand und Mord begiinstigt zu haben, aber nicht getódtet, sondern 
nach Rangoon verbannt, wo er am 7. October 1862 verstorben ist.

Das jetzige Delhi liegt unter 281/4° nórdlicher Breite und 
252Meter iiber demMeere, an niedrigen Felshiigeln auf dem rechten Ufer 
des Jumna, und zabite 1881 an 173 000 Einwohner, darunter 95 000 
Hindu und 72 000 Mohammedaner, die sich nicht gut mit einander ver- 
tragen, sondern gelegentlich ihre Krafte messen. Die Zahlung von 1891 
ergab fur Delhi und Cantonment 192 579 Einwohner. Delhi ist heut- 
zutage ein grosser Handelsplatz, dessen Bazar zu den belebtesten 
im Innern von Indien gelibrt, und durch Eisenbahnen einerseits mit 
Calcutta, andererseits mit dem Punjab und der Nordwest-Grenze des 
Reiches, endlich durch die Rajputana hindurch mit Bombay ver- 
bunden.

Am 16. December fahre ich wiederum zur Besichtigung, im Ein- 
spanner und mit Fiihrer. Der letztere ist nirgends und niemals iiber- 
tliissiger gewesen, ais hier an diesem Vormittag. Denn in der Festung 
ubernimmt ein britischer Soldat die Fuhrung; in die grosse Moschee 
wird mein Fiihrer, ais Hindu, iiberhaupt nicht hineingelassen, da seit 
dem letzten Volksauflauf und Strassenkampf zwischen den beiden eifer- 
suchtigen Religions - Genossenschaften, der erst vor wenigen Jahren 
stattgefunden, den Hindu der Eintritt in das Gotteshaus der Moham
medaner, laut Anschlag der Behbrde, verboten ist. Uebrigens ist das 
Englisch dieser Fiihrer ausserordentlich mangelhaft: es reicht eben 
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hin, um den Reisenden einzufangen; ist aber ganz ungeniigend, Er- 
lauterungen des Gesehenen zu geben.

Von dem westlichen Hauptthor (Laliore Gate) der Stadt Delhi 
fuhrt die Hauptstrasse (Chandni Chauk) zu einem freien Platz, jenseits 
dessen die Burg des Kai ser Jahan an dem Ufer des Jumna 
liegt, ein umwalltes Rechteck von 3200 Fuss Lange von Nord nach 
Sud und von 1600 Fuss Breite von West nach Ost.

Die zinnenbedeckten Mauern aus rothem Sandstein sind zwar nicht 
so hocli (40 Fuss), die Thurine nicht so gewaltig, wie in Akbar's Veste 
zu Agra; aber datur sind die grósseren und kleineren Kuppeln und 
die schlanken Minarets desto gefalliger.

Das westlich gelegene Hauptthor zur Burg (Lahore Gate, jetzt 
Victoria G. genannt,) ist ein stattliches Gebaude von 140 Fuss Hóhe, 
und die gewólbte Halle von 375 Fuss Lange, durch welche man 
eintritt, rielleicht die vomehmste Palast-Pforte auf der Erdoberflache.

Aber wer eingetreten ist, erblickt nicht etwa den herrlichen Palast 
Schah Jahan’s, der von 1628 bis 1658 erbaut, noch in der Mitte 
unseres Jahrhunderts vorhanden war, (zwar schlecht gehalten, durch 
allerhand Hiitten verbaut und durch neue Bauwerke verunstaltet, 
wie unser Prinz Waldemar 1845 gefunden, aber doch immerhin er- 
halten und von dem SchattenkaiserJ) — bis 1857 — bewohnt,) sondern 
zunachst nur langweilige, weiss gestrichene Baracken. Was Afghanen 
und Perser geschont, haben Briten zerstórt, und zwar nicht zu einem 
hóheren Zwecke, sondern einfach aus Mangel an Kunstgeschmack.

Fergusson nennt es Vandalismus, aber die Vandalen haben so 
etwas nie gethan; und auch in der ganzen neueren Geschichte ist 
nichts Aehnliches vorgekommen. Die massgebenden Riicksichten auf 
Sicherheit und Vertheidigung kamen gar nicht in Betracht. Kein 
Gebaude von Schah Jahan brauchte angeriihrt zu werden, um Rauni 
fur die Soldaten zu beschaffen, welche die unbewaffnete Bevólkerung 
der Stadt Delhi zu uberwachen haben; und ein auswartiger Feind mit 
Kanonen, der die Stadtmauern nebst ihren Bollwerken bezwungen, 
kónnte in wenigen Stunden die Palast-Mauern niederlegen.

Lediglich, um ohne Miihe und Kosten einen Wall rings um das 
Barackenlager der Soldaten zu bekommen, damit keiner ohne Urlaub 
durchschlupfe, wurde derkostbarstePalast derErde fórmlich 
ausgeweidet!

1) Er wohnte darin mit Hunderten von Dienem und zwei Regimentem, und 
hatte auch einige Landhauser, wahrend allerdings schon vor dem Thor seiner Veste 
die englischen Schildwachen standen. (Ganz ahnlich, wie jetzt der Papst im Yatican.)
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Mit der gróssten Riicksichtslosigkeit hat man auch geplundert. 
Ein Capitan Jones liess zwei grosse Stiicke von dem eingelegten Marmor- 
thronsitz der óffentlichen Audienzhalle abreissen, brachte sie nach 
England und — verkaufte sie an die Regierung fur 500 £, so 
dass man sie jetzt wenigstens im Indischen Museum zu London be- 
wundern kann.

In den Tagen des Glanzes fuhrte der Eingang in einen grossen, 
ąuadratischen Hof von 350 Euss Seitenlange, an dessen Ende die 
Musik-Halle stand. Darauf folgte ein zweiter Hof mit der o f f e n t - 
lichen Audienz-Halle. Im Norden dieser Gebaude-Reihe von 
1600 Fuss Lange lagen die Gast-Raume mit Garten und der 
Privat-Audienzhalle. Der ganze Siiden, ein Quadrat von 1000 Fuss 
Lange, war von den Wohngemacliern und dem Harem eingenommen. 
Somit bedeckte der Palast die doppelte Flachę des Escurial oder irgend 
eines Schlosses in Europa.

Nur sparliche Reste der Pracht sind noch vorhanden:
1) Die óffentliche Audienz-Halle (D iwan-i Am). Sie ist ahnlich 

der zu Agra, aber prachtiger; 200 Fuss lang von Nord nach Siid und 
100 Fuss breit; an drei Seiten offen. Das Dach wird getragen von 
drei Reihen von Saulen aus rothem Sandstein, die friiher mit Stuck 
und Vergoldung geschmiickt gewesen. Die Saulencapitale sind nach 
allen vier Richtungen mit einander durch neunfach getheilte Spitzbogen 
verbunden. An der Hinterwand steht ein 10 Fuss hoher Marmorthron, 
der von einem auf vier weissen, leichten Marmorsaulen ruhenden, ge- 
wólbten Baldachin iiberragt wird und der aus den Privatgemachern 
durch eine Thiir zuganglich ist. Die ganze Hinterwand und der Thron- 
Sitz ist mit Marmor-Mosaik geschmuckt. Man sieht Fruchtkórbe, Vógel, 
kleine Lówen. Es gilt fur das Werk von Austin de Bordeaux und 
hat mir nicht sonderlich gefallen, namentlich im Vergleich mit den 
prachtvoll eingelegten Blumenranken von Agra. (Uebrigens floh Austin 
aus Europa zum Hof des Schah, weil er daheim — verschiedene Fiirsten 
mit falschen Edelsteinen betrogen hatte.)

Prinz Waldemar berichtet: „Dieselben Muster, die ich in Florenz 
sah, fand ich hier wieder; auch sind europaische Vógel, Blumen und 
Fruchte, die man hier gar nicht kennt, dargestellt, und, was das 
schlagendste ist, ein Orpheus mit der Cither in der Hand, von 
Thieren umgeben.11

Ein Theil der Platten ist fortgenommen, ein Theil der kostbaren 
Steine herausgebrochen und gestohlen. Jetzt ist ein eisernes Gitter 
nach der Halle zu angebracht. Der friedfertige, durcliaus nicht beute- 
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lustige Reisende wird von hinten her durch den wachthabenden Soldaten 
hin- und wieder zuriickgeleitet.

2) Die Privat-Audienzhalle (Diwan-i-Khas). Es ist eine recht- 
eckige Halle (90x70'), nach allen Seiten offen, nach den breiteren durch 
funf gleich grosse, neunfach getheilte Spitzbogen, nach den schmaleren 
durch drei grosse und zwei kleinere. Die Bogen ruhen auf Pfeilern, 
das platte Dach ist an den vier Ecken mit saulengetragenen Kuppeln 
geschmuckt. Der ganze Bau ist aus rein weissem Marmor und auf’s 
gesclimackvollste und kostbarste mit eingelegten Steinen und Ver- 
goldung geschmuckt. In der Mitte der Halle sieht man die Marmor- 
Erhóhung, auf welcher einst der beruhmte Pfauen-Thron (Takt-i-Taus) 
gestanden hat.1) Die Decke war mit Silber belegt. Dies haben die 
Marathen 1760 mitgenommen und ausgemiinzt. Ueber dem Nord-und 
dem Sud-Bogen der Halle steht der beruhmte persische Vers:

1) Derselbe soli unter der Aufsicht von Austin de Bordeaux angefertigt sein 
und 5 Millionen £ verschlungen haben; scheint aber mehr kostbar, ais geschmack- 
voll gewesen zu sein. Nadir Schah hat ihn von Delhi 1739 entfuhrt; im kbnig- 
lichen Palast zu Teheran soli er noch zu sehen sein.

Giebt es auf Erden ein Paradies, 
So ist es dies, so ist es dies.

In der That diirfte es schwer sein, in irgend einen Balast der 
Erde einen Bau von gleicher Formvollendung aufzufinden.

3) Ganz nahebei in der gemalten Halle (Rung Mahal), die jetzt 
von den Officieren ais Speise-Raum benutzt wird, ist ein wunderbares 
Fenster aus durchbrochener Marmor-Arbeit und daruber, eingelegt, 
die Wagę der Gerechtigkeit (Mizan-i-Insaf). Die Blumen, welche 
die Wand schmiicken, sind theils eingelegt, theils mit Schmelzfarben 
aufgelegt, theils ausgemeisselt.

4) Von den Privatgemachern kann man wegen der Zerstórung keine 
rechte Vorstellung mehr sich bilden; einigermassen erhalten sind die 
Bader, drei Marmorgemacher, mit Domen gekrónt und von oben 
durch gefarbte Glasfenster erleuchtet.

5) Dicht dabei ist die kleine Perl-Moschee aus weissem und 
grauem Marmor; sie hat drei Bogen und drei Dome und ist innen ganz 
mit flacherhabener Arbeit geschmuckt. Sie wurde 1635 von Aurangzeb 
erbaut und kostete 160 000 Rupien.

Man kónnte sich wundern, in dem grossen Palast nur eine so 
kleine Moschee zu hnden. Aber ganz in der Nahe des sudlichen 
Palastthores liegt die Jumma Musjid, die ais Hof-Kirche benutzt 
wurde.
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Das ist das bedeutendste Bauwerk in der Stadt Delhi ausser- 
halb der Veste, eine der grossten und schónsten Moscheen auf der 
ganzen Erde. 5000 Arbeiter waren sechs Jahre lang daran thatig; die 
arabische Inschrift nennt ais Jahr der Vollendung dasjenige, in welchem 
Schah Jahan — von seinem Sohn Aurangzeb abgesetzt worden. (1658, 
nach unserer Zeitrechnung.)

Auf einem machtigen Unterbau erhebt sich die offene, mit 
15 Fuss langen Architraven aus Sandstein gedeckte, zinnengekrónte 
Saulenhalle, welche an jeder der vier Ecken mit einem Thiirmchen 
geschmuckt ist und den Hof von drei Seiten umgiebt, wahrend die 
rierte Seite von der Moschee selber eingenommen wird. In der Mitte 
jeder der drei Seiten der Halle fuhrt eine stattliche, unten 150 Fuss 
lange Freitreppe von 36 Stufen empor zu einem Tliorgebaude. 
Das hauptsachlichste, óstliche, der Moschee gegeniiber, hat das Aus- 
sehen eines dreistockigen Gebaudes durch die drei Reihen von Spitz- 
bogenfenstern und in der Mitte ein gewaltiges bis oben reichendes 
Spitzbogen-Thor, dariiber eine Gallerie mit funfzehn kleinen Marmor- 
Domen und sechs Thiirmchen. Die Thiir im Hintergrund des Bogens 
ist massiv und mit dicken Arabesken belegt.

Der Hof, welchen wir nun betreten, ist mit Granit- und Marmor- 
platten schon gepflastert, und ąuadratisch mit einer Seitenlange von 
325 Fuss. In der Mitte liegt das ubliche Marmor-Becken fur die 
Abwaschungen.

Die Moschee selber ist 200 Fuss lang und 120 Fuss tief. Sie 
óflnet sich nach dem Hof mit zwei Mai funf kleineren und einem 
grósseren mittleren Spitzbogen, ist zierlich aus rothem Sandstein und 
weissem Marmor erbaut, an der Vorderseite mit Zinnen gekrónt, oben 
von drei Marmordomen uberragt, an den beiden Ecken mit dreistockigen, 
130 Fuss hohen Minarets geschmuckt, dereń Besteigung eine lohnende 
Aussicht auf die Stadt gewahrt. Im Innern sind Fussboden, Decke 
und Wandę vollstandig mit Marmor bekleidet.

Der Fussboden der Moschee ist mit weissen, schwarzgesaumten 
Marmorplatten von 3 Fuss Lange und 11/2 Fuss Breite gepflastert; 
jede stellt einen Gebet-Teppich dar, dereń Zahl nach der Rechnung1) 
iiber 5000 betragt. Aber am Freitag Nachmittag drangen sich hier 
10 000 Glaubige zusammen.

1) 200 x 120 = 24000, getheilt durch 4,5 = 5444.
Hirschberg, Reise um die Erde. 28

In der Nordost-Ecke der Saulenhalle ist ein Pavillon mit altenHand- 
schriften des Koran, einer kufischen aus dem 7. Jahrhundert n. Chr., und 
mit Reliąuien Mohammed’s, z. B. einem Haar aus dem Bart des Pro- 
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pheten. Der fromme Mann, welcher diese heiligen Dinge dem Unglau- 
bigen zeigt, ist unzufrieden, wenn letzterer ihm nicht eine Rupie spendet.

>. Die Hauptstrasse von Delhi ist Chandni Chauk, die Silber- 
strasse. Sie fiihrt von dem westlichen Hauptthor des Palastes zu 
dem der Stadt (Lahore Gate), ist l'/2 Kilometer lang, 74 Fuss breit. 
Durch den grbsseren Theil ihrer Ausdehnung zieht in der Mitte ein 
von doppelter Baumreihe eingefasster, erhbhter Fussweg, der die er- 
wahnte, den Palast versorgende Wasserleitung bedeckt.

In diese Strasse ist das Gewtihl der Kaufer und Verkaufer zu- 
sammengedrangt. Laden reiht sich an Laden. Durch Zuruf, Gebarden, 
Geschiiftskarten wird der Reisende, mag er zu Fuss gehen oder im 
Wagen fahren, zum Eintreten aufgefordert. Da sind Gold- und Silber- 
waaren, allerdings fur meinem Geschmack viel zu plump. Vergeblich 
suchte ich nach einem Halsband fur meine Frau. Der Verkaufer langte 
sein Prachtstiick herror, 2500 Rupien war der Preis. Liichelnd er- 
wiederte ich, dass ich mir so viel Geld nicht eingesteckt. Die Handler 
in Kaschmir-Tuchem nehmen den Fremden aus dem Laden in das 
Hauptlager, das eine Treppe hoch nach dem Hof gelegen ist, und 
breiten unermudlich ihre Schatze aus. Gold- und Silber-Stickereien 
gehóren zu den einheimischen Erzeugnissen. Herr Tellery, ein Ungar, 
der ursprunglich vor vielen Jahren ais Maschinenbaumeister nach Indien 
gekommen, erst Sammler von Erzeugnissen der einheimischen Kunsthand- 
werke, dann Handler und Hersteller, hat seine Hauptwerkstatten in Delhi.

Um Handel und Wandel zu unterstutzen, hat die Stadtverwaltung 
in der Nahe der Hauptstrasse neuerdings ein grossartiges Gasthaus fur 
Einheimische (Mor-Serai) erbaut, das in seinem hiibsclien morgen- 
landischen Stil die Bauten der Englander in Indien beschamt.

In der Mitte der Hauptstrasse ist ein misslungener Brunnen 
(Northfolk fountain), dicht dabei eine kleine Moschee aus dem Anfang 
des vorigen Jahrhunderts, die wegen ihrer drei vergoldeten Dome den 
Namen der gold nen empfangen. Von hier hat Nadir Schah die Er- 
mordung der unglucklichen Einwoliner von Delhi betrachtet.

Von der Hauptstrasse gelangt man auch in die Kóniglichen Garten 
(Queen’s Gar den s), die etwas verwahrlost erscheinen. Am Eingang 
steht ein grosser Elephant aus Stein, der 1645 von Gwalior hierher ge- 
bracht worden. In dem Garten steht ein Glockenthurm von 128 Fuss 
Hóhe, und daneben das Museum. Dasselbe enthalt eine Sammlung von 
Erzeugnissen der Kunstindustrie; zunachst aus Delhi eingelegte Metall- 
waaren, Stickereien, Schnitzereien; sodann aus den andern Hauptorten 
Indiens, aber auch chinesische Elfenbeinschnitzereien (Riesenschachspiel) 
und Lampen.
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Sehr lehrreich sind verkleinerte Darstellungen der Handwerke 
und des Ackerbau’s (z. B. der Bewasserung), wie sie hier zu Lande 
betrieben werden.

Im Nordwesten der Stadt, auf dem Bergrucken, steht ein gothischer 
Thurm zum Andenken an den Meuter-Kampf (Mutiny Memoriał). 
Nbrdlich davon in der Ebene liegt der Platz, wo am 1. Januar 1877 
die Kónigin von England ais Kaiserin von Indien verkundigt 
wurde. Lord Lytton hatte alle Fursten von Indien, die hauptsach- 
lichsten europaischen Beamten und 50 000 Soldaten, britische wie ein- 
heimische, versammelt und den grbssten Prunk entfaltet.

Wer Delhi besitzt, beherrscht Indien, nach der Meinung der Ein
heimischen. Ais die Englander im Anfang des Jahrhunderts Delhi 
erobert hatten, begaben sich mehrere Kleinstaaten freiwillig unter 
ihren Schutz. Ais der Meuterkrieg aufloderte, versuchten die Sepoy, 
den Schattenkónig von Delhi zum Kaiser von Indien zu erheben. Nur 
in Delhi konnte Kónigin Victoria ais Kaisar-i-Hind ausgerufen werden.

Wenn Delhi, wegen seiner Ruin en, das Rom Asiens genannt wird, 
so verdient der Weg sudwarts nach Kutb Minar ais seine appische 
Strasse bezeichnet zu werden.

Von der Siidwestecke der jetzigen Stadt (Ajmir Gate) fahrt man 
sudwarts auf gut geebneter Strasse und erblickt zu beiden Seiten 
zwischen dem ostwarts gelegenen Fluss (Jumna) und dem westwarts 
gelegenen Hóhenzug unzahlige Grabmaler; hier und da, dichter an- 
einander gedrangt, die Ruinen der auf den Gefilden von Alt-Delhi 
nach einander errichteten sieben Stadte, von denen jede folgende 
die Ueberreste ihrer Vorgangerin Jahrhunderte lang ais Stein- 
bruch ausgebeutet hat.

Das erste Gebaude von Bedeutung ist Jai Sing’s Sternwarte, 
ahnlich der zu Benares, nur mehr zerstórt. Der „Fiirst der Sonnen- 
Uhren“ (Samrat Yantra) ist ein Gemauer von der Form eines recht- 
winkligen Dreiecks, dessen Hóhe 56, dessen Grundlinie 104 Fuss misst. 
Demnachst folgt das Grabmal des Safdar Jang, Abu ’1 Mansur Khan, 
der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Vezir des Kaisers Ahmed 
Schah gewesen und, 1749/50 von den afghanischen Rohilla besiegt, 
so thóriclit war, die Marathen um Hilfe zu bitten. Das Grabdenkmal, 
welches 31akli Rupien gekostet, steht auf einer gemauerten Erhbhung, 
ist ein Quadrat von 100 Fuss Seitenlange mit 4 Eckthiirmen und 
einem Dom aus rothem Sandstein und —• Stuck. Von Weitem sieht 
es machtig aus, aber bei naherer Betrachtung schwindet die Be- 
wunderung. Safdar Jang ist der Griinder der Herrscherfamilie von 
Oudh, dereń Starko im Stuck liegt.

28*
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Unterwegs traf ich eine stattliche Abtheilung berittener britischer 
Artillerie, welche ein Feldlager aufschlug. Pferde und Bespannung 
schienen mir in vorzuglicher Ordnung, auch die Mannschaften nicht 
gar so jung wie die meisten britischen Fusssoldaten, die man in Indien 
antrifft. Aber der Train ist durchaus morgenlandisch. Kameele tragen 
die Zelte, einheimische Diener schlagen dieselben auf, kochen ab fiir 
die Herren Soldaten, so dass auf jeden Kampfer vielleicht zwei Diener 
kommen. In Friedenszeiten mag das sehr behaglich sein. Fur den 
Ernstfall birgt es grosse Gefahren.

Das Endziel der Ausfahrt, K u t b M i n a r, liegt 19 Kilometer 
sudlich vom Ajmir-Thor, auf der Stelle, wo die ursprungliche Hindu- 
Stadt Dilli einst gestanden. Das machtige Bauwerk zeigt beim ersten 
Blick, was es ist und sein soli, ein Denkmal des Sieges der Mo
hammedaner iiber die Hindu. Zum Gebet konnte der Mueddin hóchstens 
vom unteren Sóller aus die Glaubigen rufen. Wenn Kutab-ud-din *) 
(1206 bis 1210) das Werk begonnen, so scheint nach der Buchstaben- 
form der Inschriften doch Altamsh (1211 bis 1236) das Wesentliche 
desselben vollendet zu haben. Der Fiihrer allerdings erzahlt uns ein 
Volksmarchen, dass der Hindu-Kónig Raj Pithora (1180 n. Chr.) 
den Thurm gebaut, um von der Spitze aus seine geliebte Tochter zu 
sehen, wenn sie mit ihrem Gefolge zum Bad im Jumna-Fluss auszog.

Der Thurm ist 240 Fuss hoch. In fiinf Stockwerken, die 
durch vier Sóller abgetheilt sind, (in der Hohe von 97, 148, 188, 
215 Fuss iiber dem Boden) verjiingt er sich, von 47 Fuss Durch- 
messer an der Grundflache bis auf 9 Fuss an der Spitze,1 2) dereń 
Kuppel allerdings abgefallen ist. In Folgę der starken Verjiingung 
erscheint dem nahe stehenden Betrachter die Hohe noch weit be- 
deutender, ais sie wirklich ist. Die drei unteren Stockwerke bestehen 
aus rothem Sandstein und zeigen an der Oberflache schon geschmiickte 
Halb-Saulen und Pfeiler; im ersten Stockwerk beide abwechselnd, im 
zweiten nur Saulen, im dritten nur Pfeiler. Hóchst gefallig ist die 
Abnahme der Hohe und der Dicke der hóheren Stockwerke.

1) Polarstern des Rechts.
2) Die Briistung oben ist etwas breiter.

Das unterste Stockwerk hat drei, die beiden folgenden je zwei 
Bander kufischer Inschriften mit Koran-Versen. Der Honigwaben- 
schmuck unter dem ersten Sóller soli von dem der Alhambra nicht 
merklich verschieden sein. Die beiden obersten Stockwerke sind glatt 
und mit Marmor belegt.

Kutb Minar gilt fur das yollkommenste Bauwerk seiner Art auf 
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der Erdoberflache. (Der von Giotto erbaute Glockenthurm zu Florenz, 
der allerdings 30 Fuss hóher ist, wird gewissermassen erdriickt von 
den Massen der benachbarten Kathedrale.)

390 Stufen fuhren im Innern auf die von einem Gelander um- 
gebene Flachę der Spitze. Gewissenhaft stieg ich empor und fand 
den engen Raum dicht gedrangt von Einheimischen, die mir hóflich 
Platz machten. Der Ausblick ist ungemein lohnend; man sieht den 
Jumna und die heutige Stadt Delhi sowie die zahllosen Ruinen, end- 
licli das zur Zeit recht trockne Land. Ist doch die indische Wiiste 
nicht allzu fern! Der Gegensatz zwischen der diirren Ebene und dem 
griinen Streifen am Fluss erinnert an die Aussicht von der grossen 
Pyramide zu Gizeh.

In der Nahe erblickt man die Reste der machtigen Mauern der 
Hindu-Festung Lalkot, weiter nach Osten die gewaltigen Ruinen der 
im Anfang des 14. Jahrhunderts erbauten mohammedanischen Festung 
Tughlakabad.

Kutb Minar steht neben der Moschee, die Kutab-ud-din unmittel- 
bar nach der Eroberung von Delhi (1191 n. Chr.) begonnen und die 
Ibn Batuta, der mohammedanische Reisende, 150 Jahre spater mit den 
Worten gepriesen, dass sie weder an Grosse noch an Schónheit ihres 
Gleichen habe. Ein wunderbarer Spitzbogen des Eingangs steht noch, 
53 Fuss hoch, 22 Fuss breit, umrahmt von schbner Inschrift, die ganze 
Flachę mit blumiger Zierrath bedeckt. Der Hof ist umgeben von ganz und 
gar geschmuckten Saulen, die nach den Inschriften aus 27 heidnischen 
Tempeln entnommen worden; es durften 1200 gewesen sein; die bilder- 
zerstórenden Mohammedaner haben die Figuren an den Saulen zerstórt, 
nur in einzelnen Ecken sieht man noch Jain-Heilige mit gekreuzten 
Schenkeln. Altamsh (1210—1236) und Alaud-din (1300) haben neue 
Hófe an und um die friiheren gelegt, ahnlich, wie wir das aus alt- 
agyptischen Tempeln kennen, und so Kutb Minar mit eingeschlossen.

In dem ursprunglichen Hof steht derEisenpfeiler, 23 Fuss 
8 Zoll hoch, 16 Zoll dick, 6 Tonnen schwer, aus solidem Schmiede- 
eisen, mit einer Sanskrit-Inschrift aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., 
welche einen Sieg des Rajah Dhava iiber das Volk der Vahlikas am 
Indus feiert. Es ist merkwurdig, dass die Hindu schon damals einen 
so machtigen Pfeiler aus Eisen schmieden konnten, wie er selbst heut- 
zutage in Europa nicht haufig hergestellt wird. (Nach Professor 
Reuleaux’s Untersucliung ist der Pfeiler aus kleinen Eisenstuckchen 
zusammengeschweisst.)

In den aussersten Hof fiilirt Alaud-din's Thor, ein yiereckiges 
Gebaude aus rothem Sandstein mit Spitzbogen, der von arabischer 
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Inschrift umgeben wird, mit durchbrochener Marmor-Arbeit in den 
Fenstern und gekront von einer Aachen Kuppel: wohl das scliónste 
Beiąpiel des fruheren mohammedanischen oder Pathan-Stiles in 
Indien.

Ausserhalb des Hofes, an seiner Nordwestecke, liegt das Grab
ina 1 von Altamsh, das alteste in Indien.

Auf der •Ruckfahrt von Kutub Minar sali ich, bstlich von Safdar 
Jang’s Denkmal noch die vom Fuhrer so genannte Halle der 64 
Saulen, das Grab von Akbars Milchbruder. In der Nahe liegt das 
Grabmal des Dichters Amir Khusran, der 1315 zu Delhi gestorben 
ist, aber in seinen Liedern noch heute fortlebt; femer das prachtyolle 
Marmorgrab des heiligen Nizam-u-din (1652), noch heute von den 
Nachkommen seiner Schwester gepAegt; und endlich das der Jahanara, 
der frommen und gehorsamen Tochter des Schah Jahan. Treu pHegte 
sie ihren Vater in seiner siebenjahrigen Gefangenschaft. (1658—1665) 
und ist 1681 verstorben. Das Grab ist unbedeckt. Die persische 
Inschrift des Leichensteins enthalt die schónen Verse:

Deckt griinen Kasen auf mein Grab, nichts andres mir behagt. 
Dies sei das einz’ge Leichentuch der demuthsrollen Magd.

Das Menschengeschlecht ist nur von einer einzigen Art; die indische 
Prinzessin aus turkischem Stamm hat vor 200 Jahren Worte gewahlt, 
wie sie der romantischen Schule Deutschlands im Anfang unseres Jahr- 
hunderts gelauhg waren.

In der Nahe ist ein von dem erwahnten Heiligen geweihter, 40 Fuss 
tiefer Teich, in dem der Sagę nach Niemand ertrinken kann. Nackte 
Knaben stehen auf dem 40 Fuss hohen Dach des angrenzenden Ge- 
baudes, bereit zum Sprung in das Wasser, wenn man ihnen ein Ge- 
schenk zusichert. Doch mochte ich den Heiligen nicht versuchen.

Oestlich und in geringer Entfernung von diesen Statten liegt das 
Grabdenkmal von Humayun, der 1556 n. Chr. gestorben ist. Der 
Bau hat 16 Jahre gedauert und 15 lakh') gekostet und ist das alteste 
Vorbild fiir die Taj. Auf einer gemauerten Erhebung steht der von 
einer Marmorkuppel gekrónte, achteckige Mittelbau mit vier acht- 
eckigen Thurmen an den Ecken und vier 40 Fuss hohen, spitzbogigen 
Eingangen, alles aus rothem Sandstein, mit eingelegten Streifen von 
weissem Marmor geschmuckt: im Gebiet der Grossmogul ein Werk 
zweiten Ranges, an jeder andern Stelle der Erdoberdache ein Wunderbau. 
Hier war es, wo nach der Wiedereroberung Delhi’s am 12. September

1) Also etwa 3 Millionen Mark.
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1857 Hodson denMogul-Kónig Bahadur Schah gefangen nahm und 
am nachsten Tage dessen Sóhne mit eigener Hand niederschoss.

1,8 Kilometer nordlich von Humayun’s Grab (etwa 3,5 Kilometer 
sudlich von dem Sudostthor, Delhi Gate, der lieutigen Stadt) liegt 
Indrapat, eine Veste mit hohen und dicken Mauern, die allerdings 
von Humayun 1533 ausgebessert sind, aber immerhin an verschiedenen 
Stellen den Eindruck hohen Alters machen. Eine steile .Zufahrt bringt 
uns an das Siidwestthor. Innerhalb der Mauern hat eine armliche 
Hindu-Bevólkerung ihre Hutten aufgeschlagen. Bettelnde Kinder und 
Frauen umringen nach Zigeuner-Art den Fremdling. Sher Schah’s 
Moschee vom Jahre 1541 ist eine einfache Halle aus rothem Sandstein, 
mit Marmor und Schiefer eingelegt, mit hohen Bógen und einem Dom: 
ein durchaus ebenmassiges Gebaude. In der Nahe steht ein acht- 
eckiges Gebaude, die Buch erei von Humayun, der hier, ais er 
den Aufgang des Abendstems beobachten wollte, die Treppen herabfiel 
und an den Folgen der Verletzung gestorben ist.

Sudlich von den Sudmauern der jetzigen Stadt sind die ganz 
zerfallenen Ruinen von Ferozabad, der Festung, die Feroz Schah 
Tughlak 1354 erbaut hatte. Auf einem dreistóckigen Gebaude steht 
der Steinpfeiler (lat) des Kónigs Asoka (257 v. Chr.), von den 
Siwalik-Hugeln, wo der Jumna in die Ebene tritt, liierher gebracht: 
die Insclirift, in Pali, verbietet „zu tódten.“ Zur Zeit von Ferok Schah 
konnte Niemand dieselbe entziffern.

J aipur.')

Die indische Heilkunde.

Sonnabend, den 17. December, Vormittags 11 ’/2 Uhr, fahre ich 
von Delhi nach Jaipur, wo ich 9'/2 Uhr Abends ankomme. (Bombay, 
Baroda and Central India Railway, 191 engl. Meilen = 305 Kilometer, 
fur 15 Rupien. Folglich macht der „Schnellzug1 11 durchschnittlich nur 
30 Kilometer in der Stunde, indem er zwei Mai fur langere Zeit halt, 
in Ulwur fiber eine Stunde, in Bandikui eine halbe Stunde fur das 
Mittagsessen.)

1) Jeypore, Jeypoor, Jeypur, Jaipur, Dschaipur — das sind die Schreib-
weisen, die man findet.

Ich komme also in die Rajputana, jenes grosse Gebiet im nord- 
westliclien Indien zwischen den Fliissen Indus und Nerbudda, welches, 
unter Aufsicht eines englischen Beamten, von zwanzig verschiedenen 
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einheimischen Fiirsten regiert wird.1) Unter den letzteren sind nur 
zwei Mohammedaner.

1) Im Ganzen giebt es in Ostindien 153 Lehnstrager der britischen Krone, die 
meisten dieser Fiirstenfamilien sind erst seit dem Zerfall der Mogul-Herrsehaft empor- 
gekommen. Sie beherrschen ein Drittel des Landes und ein Viertel der Bevólkerung 
von Ostindien. Von den Lehnsfursten sind 124 Hindu, 28 Mohammedaner, 1 (der 
von Sikkim) Buddhist. Ihre Einnahmen betragen 260 Millionen Mark jahrlich, 
15 Millionen miissen sie an Tribut entrichten.

2) Also hat es fast denselben Flacheninhalt, wie das Kónigreich Preussen, aber 
nur ein Drittel seiner Einwohner. Die Halfte der Rajputana ist Steppe.

3) Die Rajput besitzen alte, iiberlieferte Gesange und religibse Dichtungen, die 
noch jetzt im Munde des Volkes leben. Dadu, ein Glanbenseiferer, 1544 n. Chr. zu 
Ahmedabad geboren, hinterliess heilige Dichtkunst in 20 000 Versen; von neun seiner 
Hauptschiiler haben zwei je 120 000 Yerse geschaffen.

Das Gebiet der Rajputana misst 330 000 Quadratkilometer und 
hatte 1881 an 10 Millionen Einwohner,1 2) von denen 8 839 000 Hindu, 
378 672 Jaina, nur 861 000 Mohammedaner, 1284 Christen waren.

Von der ursprunglichen Kriegerkaste der Rajput (im Sanskrit 
Radschaputra, d. i. Kdnigssohn,) leben noch heute 480 000 in Rajputana, 
hauptsachlich ais Gross-Grundbesitzer oder ais Ackerbauer, voll Stolz 
auf ihre Abkunft, obwohl sie schon in alter Zeit fremde (scythische, 
d. h. turanische) Bestandtheile in sich aufgenommen, sicher und wiirde- 
voll in ihrem Auftreten.

Das Land wird hugelig; wir durchfahren ein fruchtbares Thal 
zwischen zwei Felsenreihen, das nur streckenweise enger und durrer wird, 
meist aber breit und fruchtbar bleibt. Es liefert jahrlich zwei bis drei 
Emten. Baumwollenyorrathe sind an den Halteplatzen aufgestapelt. 
Man erkennt leicht, dass hier die Mohammedaner sparsam geworden. 
Aber die Hindu sind ein recht schóner Menschenschlag. Leider haben 
die Pocken bis vor kurzem noch arg gewuthet; viele sind dadurch 
einaugig geworden.

Abends spat gelange ich in das Gasthaus zur Kaiserin 
von Indien (Kaiser-i-Hind Hotel), das nach Murray vortrefflich sein 
soli, in Wirklichkeit ein zwar geraumiges, jedoch durftig ausgestattetes, 
mittelmassig verwaltetes Haus darstellt. Mein Zimmer hatte weder 
Schloss noch Riegel, und ais ich daruber meine Verwunderung aus- 
sprach, wollten sie von aussen ein Vorlegeschloss befestigen, was 
ich mir natiirlich verbat. Zu weiterer Beruhigung wurde mir der 
Nachtwachter des Hauses gezeigt, der soeben unter der Vorhalle, diclit 
bei meinem Zimmer, seinen Platz eingenommen.

Aber kaum war ich eingeschlafen, so wurde ich durch eigenthumliche, 
gleichfórmige Tonę wieder aufgeweckt. Mein Rajput sang die Heldenlieder3) 
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seines Stammes, die durcli ungewóhnliche Lange sich auszeichnen, mit 
lauter, unermiidlicher Stimme in die ruhige Nacht hinaus. Zureden 
half nicht, zumal er mich nicht verstand. Es blieb mir nichts anderes 
ubrig, ais meinen Schirmstock in unzweideutiger Gebarde zu schwingen. 
Entsetzt iiber den geringen Kunstsinn des Fremdlings, fioh er auf die 
andere Seite des Vorplatzes, um hier in gesicherter Stellung seine 
Gesange unverdrossen weiter zu iiben. Aber am nachsten Morgen 
machte ich dem Wirth meine Emplindungen so klar, dass fernerhin 
diese nachtlichen Lieder aufhórten.

Der erste mohammedanisclie Eroberer, Muhamed Ghori, fand 
(1184n. Chr.) Delhi besetzt durch den Tomara Clan, Ajmir durch die 
Chauhanff, Kanauj am Ganges durch die Rhator. Die Uneinigkeit der 
Hindu-Staaten erleichterte dem Afghanen seinen Sieg. Aber die Rhator- 
Rajput mit andern Stammen unterwarfen sich nicht, sondern wanderten 
sudóstlich und grundeten die Kónigreiche, die bis heute noch ihren 
Namen (Rajputana) tragen.

Die Rajput erhoben sich gegen die mohammedanischen Sklaven- 
Kónige Nordindiens und gegen ihre Nachfolger, die Khilji und Tuglak. 
Erst Akbar’s Staatsweisheit gelang es, sie zu versóhnen und ais brauch- 
bare Glieder seiner Regierung einzuverleiben. Aber ais seine Weisheit 
und Milde dem engherzigen Glaubens-Eifer seiner Nachfolger Platz 
machen musste, folgten neue Aufstiinde, sowohl gegen Jehangir wie 
auch gegen Aurangzeb. Und, da mit des letzteren Tode auch die 
Kraft der Grossmogul geschwunden war, machten sich 1715 die Rajput- 
Ftirsten unabhangig.

Nachdem die Englander 1817 die Pindari-Banden, die Reste der 
Mogul-Heere, und 1818 die Marathen (Hindu aus dem Dekkan) end- 
giltig besiegt, traten die Fiirsten der Rajputana in ein Lehnsverhaltniss 
zur britischen Oberherrschaft und blieben auch treu zur Zeit des grossen 
Meuter-Aufstands.

Der wichtigste dieser Schutzstaaten ist Jaipur mit 37 000 Quadrat- 
kilometer und 2 500 000 Einwohnern, von denen nicht weniger ais 
2 315 000 Hindu sind.1) Die gegenwartige Herrscherfamilie fasste Fuss 
im Lande seit 967 n. Chr., der jetzige Maharadscha1 2) ist der 35t0; 
aber die Hofschranzen wissen seinen Stammbaum bis auf Rama, den 

1) ’/8 Rapjut, 5/8 andre Hindu-Kasten, lltu Jain, 3/l(1 Mohammedaner, nach 
andrer Quelle.

2) Gross-Fiirst, Gross-Kónig.
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Helden der Volksdichtung, zuruckzufiihren. Jai Singli,1) der stern- 
kundige Lehnsfiirst des Grossmogul, hat um das Jahr 1728 die Stadt 
Jaipur gebaut, und zwar, ais Mathematiker, ganz regelmassig; ihr auch 
deh Namen gegeben. denn Jaipur heisst Jai’s Stadt; und den Sitz der 
Regierung von Amber hierher verlegt. Da Amber 1000 Jahre be- 
standen haben sollte, beabsichtigte er das zweite Jahrtausend in einer 
neuen Hauptstadt zu beginnen. (In deutschen Buchern liest man. dass 
erst der Yorganger des jetzt regierenden Fiirsten Jaipur erbaut und 
die Bevdlkerung von Amber nach Jaipur verpflanzt habe. Dr. Hans 
Meyer diirfte der Urheber dieser unrichtigen Angabe sein.)

1) Sieges-Lbwe.
2) 1891 Einnahmen 6‘/2, Ausgaben 5 Millionen Rupien.
3) Ausserdem eine „Ritterakademie" fur die Solinę der adligen Rajput, eine 

„hóhere Tóchter-Schule“ und 30 Yolksschulen fur Knaben.
4) Gas wird bier nicht aus Steinkohlen, sondern aus dem billigen Ricinusol 

gewonnen.

Der jetzige Fiirst bezieht von seinen Unterthanen ein Steuer- 
einkommen von jahrlich 10 Millionen Mark,1 2 3) wovon er allerdings 
auch die Bediirfnisse des Staates, sowie der zahlreichen Priester zu 
befriedigen und 800 000 Mark ais Tribut an die englische Regierung 
abzufuhren hat. Ein kóniglicher Rath (Durbar) steht an der Spitze 
der Verwaltung; doch iiben die englischen Aufsichtsbeamten einen 
ubergrossen Einfluss aus. Davon werde ich ein merkwiirdiges Beispiel 
mittheilen.

Die Stadt Jaipur liegt unter 27® nórdlicher Breite, 1500 Fuss 
iiber dem Meeresspiegel, rings umgeben von steilen, mit Vesten gekrónten 
Felsen, hat gutes Wasser, ein trocknes und gesundes Klima und im 
Winter eine ganz angenehme Temperatur; durch Handel und Gewerbe- 
fleiss, Unterrichts- und Wohlfahrtseinrichtungen ist sie eine der ersten 
in den einheimischen Staaten. Sie besitzt ein CollegS) (Mittelschule) 
mit 1000 Zóglingen, eine Kunstschule und sogar eine (allerdings etwas 
schuchterne) Gas-Beleuchtung.4) Die Zahl der Einwohner betrug 1881 
an 142 000, im Jahre 1891 iiber 158 000; Jaipur ist also (nachst 
Haiderabad und Bangalore) der Bevólkerung nach die dritte Stadt in 
den einheimischen Staaten Indiens.

Am Sonntag, dem 18. December, Morgens friih, war ich bereit zur 
Besichtigung der Stadt Jaipur. Zur Stelle war der Fiihrer mit hóchst 
mangelhaftem Englisch und noch mangelhafterem Begriffsvermógen.

Hier merkte ich zum zweiten Małe, dass die Englander in Indien die 
fremden Reisenden doch ganz genau iiberwachen. Zwar wird nirgends 
ein Pass yerlangt, aber schon vor der Landung muss Jeder den Zoll- 
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Schein eigenhiindig unterschreiben. Sie finden die Sendlinge ihrer 
russischen Freunde1) ganz gut heraus und begleiten sie durch das 
Kaiserreich mit zartlicher Sorgfalt. Sollte einer von jenen die nordwest- 
lichen Vertheidigungs-Passe von Peschawar oder Quettah besichtigen 
wollen, so findet er die hófliche Ablehnung schon lange fertig ge- 
schrieben vor. Das haben mir britische Officiere erzahlt. Vor Allem 
wird das Reisen in den Schutzstaaten uberwacht. Wo es gar 
keine Gasthauser giebt, wie in Gwalior, steht das Rasthaus unmittel- 
bar unter dem englischen Aufsichts-Beamten; der Reisende hat diesen 
schriftlich um Erlaubniss zu bitten.1 2) Wo wegen des grbsseren Ver- 
kehrs schon Gasthauser nothwendig geworden, wie hier in Jaipur, kann 
man die Erlaubniss zur Besichtigung der Palaste nur auf 
schriftlichen Antrag von dem englischen Beamten erhalten. So wird 
in unmerklicher und auch wenig lastiger Weise die Aufsicht ganz 
vollkommen geubt; denn, wenn Jemand hier reisen wollte, ohne die 
Sehenswiirdigkeiten zu besichtigen, so wiirde er erst recht auffallen.

1) 1877 waren dieselben recht thatig, um die einheimischen Fiirsten auf- 
zuwiegeln, jedoch erfolglos. Ob sie 1857 ihre Hande im Spiel gehabt, konnte ich 
nirgends finden.

2) Deshalb konnte ich nicht nach Gwalior fahren. da der englische Beamte, 
mit dem einheimischen Fiirsten zu Felddienstiibungen abwesend, meinen Brief gar 
nicht beantwortete.

Nach Erledigung dieses Geschiiftes, wozu man nur auf den vor- 
gedruckten Zettel semen Namen zu setzen hat, fuhr ich in einem 
offinen, von zwei munteren Pferden gezogenen Wagen von dem draussen 
(im Cantonment) gelegenen Gasthaus nach der Stadt.

Von der Hóhe griisst die Festung im Morgenliclit; auf dem Berg, 
den sie krbnt, ist in Riesen-Buchstaben das Wort Welcome ein- 
gelegt. Grosse, mit Baumwolle hoch beladene Wagen, von Ochsen 
gezogen, kommen uns entgegen. Die Menschen sind meist etwas 
dunkler, ais die, welche ich in den vorigen Tagen gesehen.

Die Stadt Jaipur hat eine vollstandige, zinnengekrónte Mauer 
(von 6 Meter Hóhe und 3 Meter Dicke) und sieben feste Thore. Die 
beiden Hauptstrassen, welche die Stadt regelmassig in vier Quadrate 
theilen, sind 111 Fuss breit und gut gepflastert. (Die Nebenstrassen 
sind immer noch 55 und die Gassen 28 Fuss breit; alle kreuzen sich 
unter rechten Winkeln.)

Hóchst seltsam ist die lange, gleichmassige Flucht der Hauser, 
die einst der gute Furst fur seine getreuen Unterthanen, (servants of 
the Maharaja nennen sie sich in gelegentlichem Gesprach,) erbauen, 
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mit Thurmchen, Erkern und Zinnen schmiicken und durchweg rosig 
tunchen sowie mit weissen Zierrathen versehen liess.

Man hat Jaipur die schónste Stadt Indiens genannt. Das ist wohl 
eirife Uebertreibung. Heiter sieht sie aus in den Hauptstrassen, nament- 
lich Nachmittags, wenn die seltsamen Gebaude von dem Gewiihl der 
noch seltsameren Menschen gehoben werden. Aber schon ist dieser 
Bau-Stil nicht; und auch die óffentlichen Gebaude sind mehr blendend, 
ais tuchtig gebaut.

Schon jetzt am friihen Morgen, wo die meisten Laden noch ge- 
schlossen waren, sind die Strassen belebt. Man bringt frische Nahrungs- 
mittel in die Stadt. Pfauen stolziren auf den platten Dachem, Affen 
klettem eiligst daruber fort, dorthin, wo sie ihr Fruhstuck erwarten; 
trage sitzen die Geier da, die friedfertigen Strassenreiniger Indiens. 
Gelegentlich erscheint auf dem Dach auch ein Mensch und macht 
seine Morgenwascliung. Ungeheure Taubenschwarme werden auf dem 
grossen Marktplatz gefuttert. Miissige Buckelochsen naschen mit von 
den Kórnern.

Naturlich wurde ich zuerst in einen grossen Laden geschleppt, 
wo die beriihmten Metallwaaren und Gewebe des Ortes feilgeboten 
werden: so geschaftskundig sind doch die diimmsten Fiihrer in Indien. 
Doch hatte er mit mir kein Gliick.

Hierauf verliessen wir wiederum die Stadt und fuhren nach dem 
prachtvollen Park ausserhalb der Mauern, der ais der schónste von 
Indien gepriesen wird. Seine Ausdehnung misst 70 Acres oder 28 Hek- 
taren; die Kosten der Herstellung betrugen 400 000 Rupien, die Unter- 
haltung erfordert jahrlich 30 000 Rupien.

In dem Garten ist eine Bronze-Bildsaule des Lord May o er- 
richtet, welcher von 1869 bis 1872 Vicekónig von Indien gewesen, eine 
Reihe wichtiger Verbesserungen eingefuhrt und bei dem Besuch der 
Verbrecher-Colonie auf den Andamanen-Inseln durch die Hand eines 
Mórders sein Leben eingebiisst hat.

In dem Garten sind Vogelh'auser mit Riesen-Pfauen, auch 
den schneeweissen aus Kabul, und Prachthahnen, sowie einige Kafige 
mit wilden Thieren, namentlich mit Tigern.

Wahrend es bei uns iiblich ist, den Besuchern das Necken der 
Thiere zu verbieten, erlaubt sich dies hier unaufgefordert der Warter: 
er reizt den Tiger zu hóchster Wuth und — halt dann die Hand auf, 
um ein Trinkgeld von dem Reisenden zu empfangen. Dabei hat er 
fruher bei einer solchen Gelegenheit seinen rechten Arm eingebiisst! 
Naturlich erzahlt der Fiihrer, dass alle diese Tiger, die hier eingesperrt 
werden, Menschenfresser seien; der eine habe fiinfzehn, der 
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andere zehn, der dritte sieben Menschen vertilgt. Fur gewóhnlich lebt 
der Tiger in Indien von Hirschen, Antilopen, Wildschweinen. Wo 
diese reichlich vorhanden sind, greift er nicht einmal das Vieh an. Hat 
er aber erst Menschen blut gekostet, (und den Hirt fangt er leichter, ais 
ein Stuck seiner Heerde,) so beginnt er furchterlich zu wtithen.

Ein einzelner Tiger hat 118 Menschen binnen drei Jahren getbdtet, 
ein zweiter 80 in einem Jahre, ein dritter veródete zwólf Dórfer und 
250 englische Quadratmeilen, ein vierter hat im Jahre 1869 an 
127 Menschen getódtet und eine Landstrasse fur viele Wochen unwegsam 
gemacht, bis ein Europaer kam und ihn niederschoss. Noch im Jahre 
1890 wurden 798 Menschen und 29 275 Stiick Vieh von Tigern ge
tódtet, und 36 000 Rupien an einheimische Jager fiir Erlegung von 
1200 Tigern ausgezahlt.

Gefangen werden die Tiger in Gruben, indem man Gebusch lose 
dariiber legt und einen Ochsen ais Lockspeise passend befestigt; in 
der Grube belasst man das Raubthier, bis es vor Hunger ganz kraftlos 
geworden und unfahig, sich zu ruhren: dann wird es in den Eisenkafig 
gebracht und zur Schau ausgestellt.

Der Hauptschmuck des Gartens ist Albert Hall, ein neues 
Gebaude, zu dem der Prinz von Wales 1876 den Grundstein gelegt, 
und das mit den luftigen Hallen und offenen, kuppelbedeckten Thiirm- 
chen der Hindu-Baukunst munter emporragt. Unten ist eine grosse 
Tanzhalle, an dereń Wanden die Bilder der Vorfahren des Maharajah 
(von 1500 n. Cbr. an) aufgemalt sind; und weite Gange mit grossen 
Wandgemalden aus den altindischen Heldengesangen, nach alteren Vor- 
lagen ausgefuhrt. Das Innere ist ein Kunstmuseum; dasselbe ent- 
halt die Ergebnisse der beruhmten Kunstgewerbe-Ausstellung Indiens, 
die der Furst 1883 hier in seiner Hauptstadt veranstaltet hatte, und 
erfreut sich einer stattlichen Zahl von Besuchern. (150 000 im Jahr.) 
Von allen Sammlungen der Art, die ich in Indien gesehen, ist dies 
die vollstandigste. Natiirlich beriicksichtigt sie am meisten die 
heimischen Erzeugnisse. Da sieht man die Metallwaaren von Jaipur, 
eingelegte Schalen, Schwerter, Streitaxte, Schilde u. dgl.; Schmelz 
auf Gold, Silber, Kupfer, wofur die Stadt besonders beriihmt ist; 
Gold- und Silberarbeiten mit Granaten; Elephanten, Tiger, Gótter- 
bilder aus dem weissen Marmor von Jaipur mit wirkungsvoller Be- 
malung; gefiirbte und gedruckte Baumwollenwaaren, alles mit der Hand 
gearbeitet, Stickereien, Schmucksachen aus Pfauen-Federn.

Bei den Gegenstanden, die aus den andem Staaten und Provinzen 
herriihren, will ich nicht verweilen. Aber von freudigem Staunen ward 
ich ergriffen, ais ich plótzlich auf einem Tisch Alexander den Grossen 
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von unserem Prof. Her ter erblickte, offenbar ais Muster, um den 
Blick und Geschmack der Einheimischen zu bilden.

Es giebt auch eine wirkliche Kunstscliule in Jaipur, welche 
Metali- und Schmelz-Arbeit, Stickerei und Kunstweberei nach den alten 
Mustem neu beleben soli.

Inzwischen war der Tag weiter vorgeruckt, die Zeit mehr geeignet, 
um die Stadt selber genauer in Augenschein zu nehmen. Die lange 
Reihe der einander ahnlichen Hauser in der ersten Hauptstrasse, 
alle rosenroth getuncht und mit weissen Verzierungen, theils in Stuck, 
theils in Bemalung, erinnert uns lebhaft an die Honigkuchen mit 
rothem Ueberzug und weissem Zuckerguss. Hubsch sind die durch- 
brochenen Steingitter in dem Yorbau des Oberstocks, aus dem zuriick- 
haltende Frauen ungesehen das Treiben auf der Strasse betrachten 
kónnen.

Die unteren Stockwerke bffnen sich nach der Strasse mit L a d e n, 
unter dereń weissem Sonnendach die Kaufer Halt machen. Vor den 
Laden, welche neben den einheimischen Waaren die von Kaschmir, 
Cawnpur und — Manchester feilhalten, sind noch Buden angebracht.

Der Marktplatz am Schnittpunkt der beiden Hauptstrassen ist 
rings um den in der Mitte befindlichen Brunnen mit Buden und 
ferner mit Stiinden der Fruchthiindler bedeckt, die gegen die Sonne 
ein grosses Schutzdach aus Flechtwerk, wie eine Staffelei, aufstellen. 
Die Manner aus dem Volke tragen ein weisses Kappchen (oder eine 
Art Turban) und einen weissen Rock nebst Schurz (oder Hosen); die 
Frauen schlagen grosse Tiicher (Sari) um, und rahmen damit das 
Gesicht ein. Ihre Nasenringe werden durch Speichen und concen- 
trische Ringe zu fórmlichen Riiderchen. Die Zalil der aus einer be- 
malten und vergoldeten Gummi-Masse yerfertigten Armbander wachst 
in’s ungemessene. Geduldig hockt die jugendliche Schóne, die schon 
sechs bis acht Armbander an jedem Arm tragt, vor einem Laden, lasst 
ihre Armweite messen, den neuen Ring aussuchen, durchschneiden, die 
Schnittenden erwarmen, und dann das begehrte Schmuckstuck bleibend 
an dem Arm zu den iibrigen befestigen.

Schaaren ron Tauben beleben den Markt, Ochsenfuhrwerke be- 
engen den Platz. Uebrigens sind hier zu Lande die altesten Ochsen 
Griinhórner im wahren Sinne des Wortes, d. h. ihre Hórner sind 
mit griiner Farbę bestrichen. Gelegentlich kommt ein Kameel oder Ele- 
phant. In verschlossenen Sanften werden Tanzerinnen Yoriibergetragen. 
Unablassig fluthet der Menschenstrom. Das ganze Bild hat fiir uns Nord- 
liinder etwas Marchenhaftes. Alle Leute scheinen freundlich und zuror- 
kommend. Die echten Rajput, mit schon gepflegtem Backenbart, welche 
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das Schwert in der Scheide ohne Gehange in der Hand, wie wir den 
Spazierstock, tragen, sind voll Wurde und Selbstbewusstsem, ganz andere 
Leute, ais die Bengali. Gelegentlich sprengt auch auf weissem Ross 
ein adliger Rajput vom Lande einher, bis an die Ziihne bewaffnet, mit 
Flintę, Pistole, Schwert und Dolch, wahrend seine Leute ihm schreiend 
Platz zu machen suchen.

Der Palast des Maharajah, von einer zinnengekronten, noch von Jai 
Singh erbauten Mauer rings umgeben, liegt in der Mitte der Stadt und 
bedeckt mit seinen Garten ein Siebentel ihrer Flachenausdehnung.

Nahe dem Haupteingang erhebt sich der Himmelsthurm, der 
von dem Rajah Ischwari erbaut wurde, um die Stadt zu iiberschauen, 
aber dem gewóhnlichen Sterblichen nicht zuganglich ist.

Die Soldaten in den Wachtstuben sind gemuthliche Kerle, in 
rother, zerschlissener Uniform, zum Theil mit alten Feuerstein-Flinten 
— ohne Stein. Hóchst seltsam sehen einige altere aus, die nach der 
in Indien iiblichen Sitte ihr graues Haar fuchsroth gefarbt haben.

Der Haupttheil des Palastes (Chandra Mahal) ist ein in sieben 
sich veijiingenden Stockwerken mit luftigen Hallen emporsteigendes 
Gebaude aus neuerer Zeit, — wenn man will, in indisch-italienischem 
Stil; unzuganglich, da es die Privatgemacher des Herrschers und die 
Zimmer der Frauen enthalt.

Offenbar ist der Geschmack durch europaischen Einfluss rasch 
verschlechtert worden. Denn die in dem schónen, schattigen Garten 
gelegene zierliche Audienzhalle aus weissem Marmor hat jiingst eine 
schreckliche Bemalung bekommen; und die Billard- und Garten-Zimmer 
sind leider in dem europaischen Ungeschmack der heutigen Zeit ein- 
gerichtet.

Ein andrer Theil der Palastbauten, der einzige, den man von der 
Strasse aus sehen kann, ist die Halle der Windę (Hawal Mahal), auch 
von Jai Singh, sechsstóckig sich verjiingend, mit zahllosen, kleinen, 
unregelmassig angeordneten Fensterchen und Kuppeln, — von den 
Begeisterten, wie Sir Edwin Arnolds, hoch gepriesen,1) aber in der 
That ein mehr abenteuerlicli-kuhnes, ais schónes Machwerk aus Stuck.

1) ,.A vision of daring and dainty loveliness.'

Jetzt wohnt hier, wie ich hórte, die Mutter des Fursten.
Innerhalb der so geraumigen Umwallung des Palastes liegt noch 

eine Waffensammlung, ein Parade-Platz, ein Gerichtsgebaude und eine 
Staatsdruckerei.

Femer eine Sternwarte, die naturlich von Jai Singh herriihrt, 
aber unter seinen unkundigen Nachfolgern in Trummer gesunken ist.
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Besser gehalten sind die Stalle, wo gute Araber-Rosse fur den 
Fursten gepflegt werden. Mit Begeisterung zeigt man dem Reisenden 
den Gold- und den Silber-Prunk wagen des Fursten und ist er- 
siaunt, wenn jener nicht in die Bewunderung einstimmt.

Merkwiirdiger ist uns die stattliche Heerde von Elephanten, die 
auf einem grossen Hof angekettet sind; zum Theil Reit-Thiere, dereń 
Bekanntschaft ich bald machen sollte, zum Theil bestimmt, bei festlichen 
Gelegenheiten mit einander zu kampfen.

In der Nahe dieses Hofes liegt, grade ausserhalb der Stadtmauer, 
der Krokodil-Teich.1)

1) Die Thiere werden gewóhnlich Alligatoren genannt, doch kommen solche 
nur in Amerika vor; in Indien lebt das Leisten-Krokodil (C. biporcatus), das bis 
10 Meter lang wird.

Eine steile Bóschung mit 3 Fuss hoher Ufer-Mauer schutzt den 
Garten; aber die Wiese jenseits des Teiches ist ungeschutzt: gelegent- 
lich sollen die Krokodile auch nachtliche Wanderungen nach dem See 
von Amber unternehmen. Die riesigen und hasslichen Thiere ruhen 
trage auf einer Aachen, schlammigen Halbinsel und werden durch 
lautes Geschrei der Einheimischen, Manner und Knaben, die um den 
Reisenden sich versammelt haben, ermuntert und angelockt und 
schwimmen (aber nicht pfeilsclmell, wie es in Kinder-Biichern heisst, 
sondern hubsch langsam,) auf die Bóschung zu. Mein Ftihrer hatte 
schon 8 Annas von mir erbeten und ein Hammelgekróse mit Lungen 
und Leber gekauft und an einen langen Strick festgebunden. Jetzt 
beginnt die Neckerei. Das Ungethum sperrt den ungeheuren Rachen 
auf und erwartet in seiner Faulheit, dass ilim die Atzung hinein ge- 
worfen werde. Aber man wirft sie daneben und zieht sie schnell fort, 
ehe das Thier sich wenden und zuschnappen konnte; und wenn es ihm 
schliesslich gelungen ist, einzubeissen und zu schlucken, so zieht die 
ganze Mannschaft aus Leibeskraften am Seil, bis dieses zerreisst und 
das Ende mitsammt der Speise in den Magen des Reptils ver- 
schwindet.

Ein hóchst anmuthiges Bild gewahrt eine behende Gabelweihe, 
die in raschem Fluge, sozusagen aus dem Rachen des Krokodils, ihren 
Antheil an der Beute herausholt.

Bei meinem Hin- und Herfahren hatte ich zwei Mai Gelegenheit, 
den Fursten zu sehen. Derselbe zeigt sich dem Volke ohne grosse 
Fórmlichkeiten. Im offenen Wagen, von zwei raschen Rossen gezogen, 
fahrt er aus dem Thore des Palastes nach seinem Gartenhaus, gefolgt 
von einigen gut bewaffneten Lanzenreitern. Es ist ein sehr stattlicher 
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Mann, mit hubschem, leicht gebrauntem Antlitz und gut gepflegtem 
Bart, in yerhaltnissmassig einfacher Gewandung; den Gruss des Reisen- 
den erwiedert er ebenso freundlich wie wurdevoll.

T e m p e 1 giebt es genug in Jaipur, soli doch der Furst die Halfte 
des Staatseinkommens auf Priester und Tempel yerwenden; aber gross- 
artig sind diese Bauten nicht. Der beruhmte g o 1 d n e Tempel ist ein 
ofther Hof mit Saulenhallen, die Marmorwande sparlich mit Gold be- 
malt, im Hintergrund die ublichen Gótzen und yerschlossenen Schreine.

Ich sah noch ein Paar andre, die auch solche Hallen darstellen 
und eine Bildsaule von Schiwa’s Stier enthalten. Von weiteren Sehens- 
wiirdigkeiten sind noch zu erwahnen die Grabdenkmaler der 
Fiirsten, ausserhalb der Stadt, in einem schónen Garten, dessen Baum- 
wipfel voll sind von ehrwiirdigen, graubartigen Affen; das von Jai 
Singh ist aus weissem Marmor, besteht aus einem hohen Unterbau, 
zwólf schon yerzierten Saulen, und einem gerippten Dom. (Es sind 
Leergraber oder Gedenk-Bauten; solche sind erst unter mohammeda- 
nischem Eintluss, seit Akbars Zeiten, von den Hindu errichtet worden.)

Der alte Garten (Rambagh) mit Hauschen und Kiosk, wohin 
der trage Fuhrer seinen Reisenden, kopfschuttelnd iiber diese Uner- 
mudlichkeit, liingeleitete, lohnte kaum das darauf yerwendete Stundchen.

Das Hauptyergnugen in Jaipur besteht darin, gegen Abend 
durch die Hauptstrassen zu fahren, dann auszusteigen und das Gewiihl 
des Vblkchens aus der Nahe zu betrachten. Zum Schluss fahrt man 
nach dem freien Platz vor Albert Hall, wo die yornehme Welt 
erscheint, um Neuigkeiten auszutauschen und den Klangen der Musik- 
bande des Maharadscha zu lauschen.

Der englische Arzt in Jaipur, welcher gleichzeitig Verwalter von 
Albert Hall ist, zeigte mir den hochmógenden Residenten und seine 
Damen; ich sah, wie gut diese es yerstehen, die ehrerbietige Hóflichkeit 
der einheimischen Grossen, z. B. des Bruders vom Maharadscha, herab- 
lassend entgegenzunehmen.

Mit hereinbrechender Dunkelheit fahrt man nach Haus, zum Abend- 
essen. Danach ist in der Vorhalle des Gasthauses ein fórmlicher Markt 
von einheimischen Verkaufern. Ich selber, der ich unterwegs, 
ausser den nóthigen Dingen, fast nur Photographien und Biicher kaufe, 
da ich es fur aussichtslos halte, mir ein befriedigendes Museum anzulegen, 
war beschiimt und empórt Iiber das Feilschen wohlhabender Englander, 
die dem hungrigen Handwerker seine Arbeit fur einen gradezu elenden 
Preis abdriicken. Aber was soli der Arme machen? Geld hat er 
nicht, warten kann er nicht; er muss schliesslich nehmen, was ihm 
geboten wird, da er yon der Hand in den Mund lebt.

Hirschberg, Reise um die Erde. 29
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Hier miissten anstandige Gross - Kaufleute dazwischen treten, 
welche die fertigen Erzeugnisse abnehmen und auf dem europaischen 
Markt absetzen; sonst geht das indische Kunsthandwerk zu Grunde, 
da‘ die Kaufkraft der Einheimischen seit der englischen Herrschaft so 
erheblich abgenommen hat.

Der Haupt-Ausflug ist nach Am ber.1) Montag, den 
19. December, stehe ich um 6'/2 Uhr auf; es ist noch ziemlich dunkel 
vor Sonnenaufgang.

1) Die Entfernung betragt 9 Kilometer.
2) Ich hatte gehort, dass Soldat nebst Lenker 2 bis 3 Rupien Trinkgeld er- 

warten. Ais ich ihnen 3 gab, waren sie nicht zufrieden.

Um 7 Uhr fahren wir fort, durch die erwachende Stadt und 
wieder heraus, durch die Grabdenkmal-Statte, vorbei an einem fried- 
lichen See, in dem aber Krokodile hausen sollen, und aus dem insel- 
artig ein verfallener Wasserpalast des Fursten emporragt.

Die Strasse beginnt zu steigen und gewahrt einen hubschen Riick- 
blick auf Jaipur mit seinen zwei Thurmen und dem hohen Palast des 
Fursten. Wir halten. Der von dem Residenten im Namen des Maha- 
radscha gesendete, auf Stim und Schultern bemalte, schón aufgeschirrte 
Elephant ist zur Stelle und kniet nieder; ich steige mittelst der 
kleinen Leiter einpor, ebenso mein Fuhrer sowie der Lenker des Thieres: 
und fort geht es, 3'/2 Kilometer weit. Der vorsintfluthliche Passgang 
des Ungethiims ist nichts weniger, ais angenehm.

Aber was hilft es? Der Wein des Landes muss getrunken werden. 
Ein Soldat begleitet mich, er ist mit Turban und schmutzig weissem 
Gewand bekleidet und ein wahres Sinnbild des Friedens, denn seine 
einzige Wafle ist ein Schild.1 2) In dem Buschwerk zur Seite des Weges 
sollen Tiger und Biiren hausen, doch lassen sie sich nicht blicken.

Wir steigen weiter bergan und gelangen zu einem zweiten See. 
Hier enthullt sich uns ein w und er bar es Schauspiel: oben auf 
dem hohen Felsen die alte Festung mit weithin iiber die Bergrucken 
fortlaufenden Schutz-Mauem, auf mittlerer Hóhe der Palast, und noch 
niedriger, an der Miindung einer Felsschlucht, die verlassene Stadt 
A m b e r.

Die Stadt ist sehr alt, da sie schon von Ptolomaeus erwahnt 
wird; im Jahre 1037 n. Chr. wurde sie von den Rajput erobert und 
dann gehalten, bis sie im corigen Jahrhundert aufgegeben und ver- 
lassen ward.

Weiss schimmert der machtige Palast, von welchem zinnengekrbnte, 
mit festen Thurmen und Thoren cersehene Mauern bis zu dem See 
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und dem in das Wasser vorspringenden Garten hinabziehen. Hoch 
ragt der luftige Balkon, in dieser marchenhaften Einsamkeit.

Man Singh hat im Jahre 1600 den Balast begonnen. also zu 
einer Zeit, wo die Hindu-Baukunst schon von ihrer frischen Urwiichsig- 
keit eingebiisst und deutliche Spuren von Akbar’s Einfluss angenommen; 
immerhin ist es eines der bedeutendsten Denkmaler seiner Art, im 
Innern reich geschmuckt durch Elephanten-Capitale, Bildsaulen von 
Menschen und Thieren, welche den mohammedanischen Bauwerken ab- 
gelien, sowie durch Wandschmuck in Farben und Spiegeln. Jai Singh 
hat vor 1728 den Bau vollendet.

Von aussen sieht der Palast wie eine Festung aus: hohe, mach- 
tige Mauera, nur mit kleinen, hochgelegenen Fenstern, getheilt durch 
pfeilerartig vorspringende Thiirme, das platte Dach uberragt von einem 
scheinbar regellosen Gewirr niedriger Gewólbe und saulengetragener 
Kuppeln.

Am ersten Thor harren einige ziemlich mittelmassig bekleidete und 
bewaffnete Soldaten. Nach dem ersten Hof, der von Diener- und Wirth- 
schaftsgebauden umgeben ist, kommt man durch ein machtiges Thor zu 
einem zweiten, weiss und roth gepflasterten Hof, auf dem die óffentliche 
Audienz-Halle steht. Die Marmorsaulen, in zwei Reihen angeordnet, 
tragen auf stilisirten Elephanten-Kópfen ein massives Gebalk, auf dem 
noch ais zweites Stockwerk eine Empore mit durchbrochener Marmor- 
Arbeit ruht. Die Pracht. dieser Halle soli den Neid von Jehangir 
erregt haben, so dass der damalige Fiirst, Mirza Rajali, das Ganze mit 
Stuck bedecken liess, um sein Werk vor Zerstórung zu schutzen.

Aber rasch erfolgte der Verfall des Geschmacks, unter dem euro- 
paischen Einfluss. Das Billardzimmer, hinter dieser prachtigen Halle, 
ist weiss getiincht und mittelst durchbrochener Vorlagen ubermalt. wie 
es bei uns vor Einfuhrung der Papiertapeten ublich war!

Zur recliten Seite der Halle steht ein kleiner Tempel, in dem 
der blutgierigen Kali oder Durga (Schiwa’s Gattin) jeden Morgen eine 
Ziege geopfert wird. Der Fiirst zahlt monatlich 17 Rupien fur die 
Lieferung der Thiere. Die Priester, aus einer besonderen Kastę, ver- 
zehren die besten Stiicke und rerkaufen den Rest des Fleisches.

Der eigentliche Palast, in den man vom Hofe durch das beruhmte 
Thor Jai Singh’s eintritt, ein Wunder der Kunst mit durch
brochener Arbeit in den Fenstern und zierlichen Erkern, ist trotz des 
Yerfalls noch bewohnbar und wird auch gelegentlich noch vom Fiirsten 
ais Sommer-Wohnung benutzt. In der sogenannten Sieges-Halle (Jai 
Mandir) ist Fussboden und Wandbekleidung aus Marmor und Alabaster; 
kleine Spiegel sind iiberall an Wanden und Decken angebracht, durch 

29* 



452

eingelegte Spiegelstuckchen an den Wanden grosse Verzierungen, z. B. 
Blumenkórbe, gebildet; ausserdem farbige Vbgel, Blmnen, Arabesken 
in die Alabaster-Tafelungen eingelegt.

‘ Von dem platten Dach hat man eine schóne Aussicht auf den 
See und die veródete Stadt Amber. Hier oben ist auch eine kleine 
Umfriedigung, die ais Prirat-Audienzhalle bezeichnet wird, ein lauschiges 
Platzchen.

Durch die Raucli- und Wohnzimmer des Maharadscha, welche mit 
Marmor und eingelegtem Glas geschmuckt sind, durch lange gedeckte 
Gange, durch grosse mit Perlmutter eingelegte Sandelholzthuren komme 
ich zu dem Bad, das ganz und gar aus gelblichem Marmor besteht, 
und zuriick zu dem ersten Hof, wo ich mein Fruhstiick einnehme, mit 
dem Blick auf die tiefer liegende Stadt, welche durch Herrscherlaune 
plotzlich entvólkert worden.

Ganz leer ist sie aber auch heute nicht, wie man bei der Durch- 
wanderung sieht. 20(10 Arme, sowohl Hindu ais auch Mohammedaner, 
haben in den zerfallenden Hausera sich angesiedelt. Aus dem reich 
gesclimuckten Fenster eines ehemaligen Palastes guckt neugierig der 
Kopf eines Knaben mit struppigem Haar und schmutziger Kappe 
hervor.') Ein Hindu-Tempel steht hier, der nach der Angabe meines 
Fuhrers 700 Jahr alt sein soli; Murray sagt gar nichts davon: 
jedenfalls ist er grossartiger, ais alle Tempel, die man in der neuen 
Stadt Jaipur zu sehen bekommt. Der Thurm hat die gewóhnliche 
Form der Bischofsmutze. Das Innere ist, wie gewóhnlich, dunkel. 
I)avor steht eine offene Halle, dereń Saulen reichen Schmuck an grossen 
und kleinen Figuren (unten an dem Fusse wie oben uber dem Knaufe) 
tragen und oben noch stilisirte Elephanten-Kópfe, dereń gewundene 
Riissel einander mit den herabhangenden, wie Lotosblumen gestalteten 
Enden beruhren.

Auf der Ruckfahrt sehe ich die Dungkuchen-Herstellung, 
eine Handarbeit, die Aristophanes hatte sehen sollen, ehe er seinen 
„Frieden“ verfasste. Muntere Magdelein lesen den Kuhdung von der 
Strasse auf, bilden geschickt und schnell mit den Handen daraus platte 
Kuchen, hiiufen dieselben in Korbę und tragen auf dem Haupte zur 
Stadt die kostbare Last, welche dem Hindu zur Feuerung dient und 
das in dem alten Cultur-Land schon sparsam gewordene Brennholz 
ersetzt. Die Aussen-Wande ihrer Hiitten sind wie gespickt mit solchen 
plattgeschlagenen Kuhfladen, welche dort trocknen, bis sie gebraucht

1) Die Zerstorung muss rasche Fortschritte maclien, nach dem Yergleich des 
jetzigen Zustandes mit etwas alteren Abbildungen.
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werden. Wie die Regierung des Maharadscha vaterlich fur die Unter- 
thanen sorgt, ersieht man aus zahlreichen fast mannshohen Steinbanken 
liings der óffentlichen Wege: die auf dem Kopf getragene Last wird 
bequem abgesetzt und nach der Ruhe ohne fremde Hilfe wieder auf- 
genommen.

Da ich in der guten Stadt Jaipur zwei volle Nachmittage frei 
und einen beąuemen Wagen zur Verfugung hatte, so beschloss ich 
hier, in dem ersten einheimischen Staate Indiens, den ich besuchte, 
den Spuren der altindischen Heilkunde nachzugehen, die viel- 
leicht bis auf unsre Tage sich gerettet: fur den Liebhaber der Cultur- 
geschichte eine anziehende Aufgabe.

Die Heilkunde hat in der brahmanischen Zeit selbstandig sich 
entwickelt. Eine gewisse Kenntniss der Zergliederung war nóthig fur 
die Opfer. Die Heilkunde wurde ais eine Upa-Veda (oder erganzende 
Offenbarung) bezeichnet und unter dem Namen Ayur-Veda (oder Oflfen- 
barung vom Leben) den Gottern zugeschrieben. Die Krankheits- 
namen, die in der Sanskrit-Sprachlehre von Panini (350 v. Chr.1') vor- 
kommen, zeugen fur eine alte Pflege der Heilwissenschaft. Fanden 
doch auch schon die Begleiter Alexander’s ausgezeichnete Aerzte in 
Indien vor, dereń Erfalirung in der Behandlung des Schlangenbisses 
sie besonders ruhmten. Aber die wirklichen Quellen der indischen 
Heilkunde, die unter dem Namen des S u s r u t a und C h a r a k a iiber- 
lieferten Schriften, gehoren den spateren Zeiten der Sutra oder 
Ueberlieferungen an. Wann sie in der jetzigen Form niedergeschrieben 
worden, ist noch nicht ermittelt.

1) Nach Bbthlink, viel spater nach Weber.

Ein gewaltiger Streit unter den Gelehrten ist entbrannt, oh die 
indische Heilkunde selbstandig oder von den Griechen beeinflusst sei. 
Wie bei den Forschern iiber Alt-Aegypten, so giebt es bei den iiber 
Alt-Indien zwei Parteien: die einen erheben die Kenntnisse ihrer Schiitz- 
linge bis in den Himmel, die andern wollen kein gutes Haar an ihnen 
lassen. Aber die indischen Schriften der Heilkunde, ungleich denen 
iiber Sternkunde, erwahnen niemals die Yavana oder Griechen, ent- 
halten auch keinen Kunstausdruck, der auf fremden Ursprung hinweist. 
Noch wichtiger scheint mir, dass die Inder einzelne Operationen 
kann ten und iibten, die den Griechen stets unbekannt geblieben, ja 
die wir Europaer erst im Anfang dieses Jahrhunderts staunend von 
ihnen gelernt haben.
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Ist auch ihre Krankheitslehre ganz rerworren, ihre Kenntniss vom 
Bau und der Verrichtung des menschlichen Korpers vollkommen un- 
genugend, ihre Heilkunde mit Bezauberungen und frommen Gesangen 
rerlframt; so sind doch ihre allgemeinen Regeln staunenswerth und 
auch noch heute nachahmungswurdig. Der Arzt soli seine Kranken 
wie seine Kinder betrachten und behandeln. Das vorziiglichste aller 
Werkzeuge ist die Hand. Nur die Vereinigung der Heilkunde und 
der Wundarzneikunst bildet den vollkommenen Arzt; ein Arzt, dem 
die Kenntniss eines dieser Zweige abgeht, gleicht einem Vogel mit 
nur einem Fliigel.

Die Bliithezeit der indischen Heilkunde scheint ubrigens mit der 
des Buddhismus (250 v. Chr. bis 750 n.Chr.) zusammenzufallen. Oeffent- 
liche Krankenhauser fiir Menschen und, was fur die Entwicklung der 
Heilkunde gewiss recht wichtig war, auch fiir Thiere bestanden in jeder 
grossen Stadt. Kónig Asoka, der Constantin der Buddha-Lehre, der 
seine vierzehn Befehle durch ganz Hindostan zwischen Peschawar und 
Orissa auf Felsen und Saulen eingraben liess, gebot in dem zweiten: 
Regelmassige arztliche Hilfe fiir Menschen wie fiir Thiere ist zu 
beschaffen, die Landstrassen sind mit Brunnen und Baumpflanzungen 
zu versehen.

Die Erfahrungen der Jahrhunderte wurden aufgespeichert und 
bildeten den Grundstock fur die erwahnten Schriften.

Ais der heutige Hinduismus entstand (750—1000 n. Chr.), und 
die Kasten sich fester ausbildeten, gaben die Brahmanen die Ausiibung 
der Heilkunde auf. Die Mohammedaner traten an ihre Stelle; arabische 
Uebersetzungen der indischen Heilschriften waren schon unter den 
Kalifen von Bagdad (750—960 n. Chr.) angefertigt worden, der Name 
Charaka kommt oft vor im Avicenna und Rhazes. Persisclie Ausziige 
und Uebersetzungen sind vorhanden und mit den indischen Urschriften 
rerglichen worden.

In der Mitte unsres Jahrhunderts haben die Englander Schulen 
der Heilkunde in Indien errichtet. Die in Calcutta und Bombay 
haben englische Vortragssprache und Lehrer. Die letzteren sind ge- 
wóhnlich Militararzte, die eine lange Praxis in Indien geubt, aber darum 
doch noch nicht immer Lehr-Begabung und theoretische Kenntnisse 
besitzen. Das konnte ich gelegentlich wohl bemerken.

Ausserdem giebt es noch einige Schulen der Heilkunde mit ein- 
heimischer Vortragssprache, z. B. in Lahore und Agra. Im Jahre 
1891 waren unter den Studenten der Heilkunde in Indien 1677 Hindu, 
336 Mohammedaner, 538 eingeborene Christen, Parsi, Eurasier, Europaer. 
Mein Gewahrsmann fur diese Zahlen (Hunter), erwahnt nicht die 
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weiblichen Studenten, doch habe ich solche in Calcutta gesehen; sie sind 
fiir die Behandlung von Frauen und Kindern in Indien recht brauchbar. 
228 Schriften zur Heilkunde sind 1890 in einheimischen Sprachen 
Indiens veróffentlicht worden.

Von allen Leistungen der indischen Wundarzneikunst erregten 
natiirlicher Weise zwei hauptsachlich meine Wissbegier, die Nasen- 
bildung und der Star-Stich.

Wenn auch das Abschneiden der Nase lieutzutage nicht mehr, wie 
friiher, ais gesetzliche Strafe in Indien vorkommt; so ist es 
doch noch Sitte in den einheimischen Staaten, dass der beleidigte 
Gatte die Ehebrecherin zu Boden druckt und so verstummelt. Aber 
nirgends, auch hier in Jaipur nicht, vermochte ich einheimische, 
ungelehrte Handwerker, welche die Nasen-Neubildung ausuben, auf- 
zufinden, oder von ihnen etwas zu erfahren; die Nasenbildung wird 
ausgefuhrt in Indien, aber nicht mehr, wie es am Ende des vorigen 
Jahrhunderts englische Aerzte ais Augenzeugen gesehen, von Mit- 
gliedern der Ziegelstreicher-Kastę, sondern von Schulern der 
englischen Unirersitaten und Krankenhauser.

Eines aber wollen die abfallig Urtheilenden unsrer Sanskrit- 
gelehrten beachten: die Nasenbildung und die ganze plastische Wund
arzneikunst in Europa hat doch erst ihren neuen Aufschwung genommen 
ais jene Kunststiickchen der indischen Handwerker bei uns bekannt 
geworden waren.

Der Star-Stich1) war den alten Griechen wahrend ihrer Bliithe- 
zeit ganzlich unbekannt; weder in den Hippocratischen Schriften noch 
bei Aristoteles und Plato findet sich eine Spur davon. Celsus (zur 
Zeit Nero’s) hat nach griechischen Quellen die erste Beschreibung ge- 
liefert; Ga len (im 2. Jahrhundert n. Chr.) erwahnt, dass es zu seiner 
Zeit in den Weltstiidten Alexandria und Rom Fach-Aerzte fur den 
Star-Stich gab; Paullus von Aegina (im 7. Jahrhundert n. Chr.) 
hat in seiner Wundarzneikunst eine mustergiltige Schilderung des Star- 
Stichs und der Vor- und Nachbehandlung, nach den verloren gegangenen 
Schriften des grossen Galen, uns iiberliefert. Die A r a b e r des Mittel- 
alters beschreiben sowohl die griechische Methode des Star-Stichs, mit 
einer eingestochenen spitzigen Nadel die Linse niederzudriicken, ais 
auch eine zweite, etwas abweichende, erst mit eiuem Messerchen einen 

1) Star ist Verdunkelung der Crystall-Linse. (Die Schreib weise Staar ist falsch, 
wie ich nachgewiesen.) Der Greisen-Star wird heutzutage (seit 1750 n. Chr.) so be- 
seitigt, dass man durch einen passenden Schnitt die getriibte Linse herauszieht. 
Vorher wurde die letztere durch eine in’s Augeninnere gestochene Nadel aus dem 
Sehloch nach unten geschoben.
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ldeinen Schnitt durch die harte Haut des Auges bis in’s Innere an- 
zulegen und darauf mit einer stumpfen Nadel den Star nach unten 
zu verschieben.

Won den Arabem haben im Mittelalter die Europaer ihre Heil- 
kunde erlernt, etwa seit dem Jahre 1OOO n. Chr.; und vier bis funf 
Jahrhunderte spater, nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften, auch 
Zutritt zu den griechischen Quellen gewonnen; endlich in der Neuzeit 
ihre selbstandige Forschung begonnen. Erst seit zwei Jahrhunderten 
ist in Europa die Staroperation durch wissenschaftliche Wundarzte den 
umherwandemden rohen Starstechern entwunden worden.

Erst in unserem Jahrhundert hat man bemerkt, dass das zweite 
Verfahren der Araber in Susruta’s Werk beschrieben ist. Europaische 
Aerzte haben diesen indischen Star-Stich von Empirikern in Indien 
ausfuhren sehen, auch in West-Asien bis nach Stambuł; einzelne 
wandemde Star-Stecher sind sogar aus Asien nach Europa gekommen, 
nach Russland, nach England; im vorigen Jahre, grade ais ich in 
Indien weilte, ist ein schlimmer Gesełle der Art, Gholam Kader aus 
Singapur, in Berlin gewesen, hat aber, nachdem er verschiedene Augen 
zerstórt oder geschadigt, unsre Hauptstadt wieder verlassen miissen.1)

1) Ich habe zwei von ihm operirte Falle nachtriiglich gesehen. Es ist erstaunlich, 
wie in Berlin erwachsene Menschen einem hergelaufenen, geldgierigen Hinter-Indier 
sich anvertrauen konnten, wahrend ihnen zahlreiche gelehrte, geiibte Wundarzte 
unentgeltlich zur Yerfugung stehen.

Die so bedeutungsvolle Frage der Geschichte, welchem Vo 1 ke 
(oder gar welchem Mannę) die Erfindung des Star-Stichs zuzuschreiben 
sei, scheint mir zur Zeit vóllig unlósbar.

Die Griechen diirften es nicht gewesen sei, da sie vor der Zeit 
ihres Verfalls und der genaueren Bekanntschaft mit den sogenannten 
Barbaren in Afrika und Asien gar nichts davon wussten. Den Aegyptern 
es zuzuschreiben ist leicht, aber unwissenschaftlich, da wir gar keine 
Belege dafur besitzen. Den Indern das zweite Verfahren zuzusprechen 
ist thunlich, da es ihnen offenbar angehórt; das erste kann ais eine 
Vereinfachung aus dem zweiten herrorgegangen sein.

Von wissenschaftlich gebildeten Wundarzten Europa’s wurde beim 
Greisen-Star der Star-Stich (ungefahr nach dem griechischen Verfahren) 
bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts regelmassig, seitdem seltner 
geubt und um die Mitte unsres Jahrhunderts ganzlich aufgegeben zu 
Gunsten des Star-Schnitts.

Die harte Linse der Greise, wenn sie in die Tiefe versenkt ward, 
lóst sich nicht auf und kann eine dauernde Quelle der Gefahren bilden, 
so dass die urspriinglichen Verluste des Star-Stichs (15 Procent) bei 



457

langerer Beobachtung bis auf 50 Procent ansteigen. Dagegen ist der 
Star-Schnitt durch Verbesserung der Wundbehandlung sehr sicher 
geworden, so dass man nur in wenigen (1 bis 2) Procenten Verlust 
erlebt und bleibenden Erfolg in den geheilten Fallen.

Sowie ich in Calcutta an’s Land stieg, hbrte ich von den eng- 
lischen Aerzten, was ich schon vorher gelesen,1) dass die unwissenden 
und unsauberen einheimischen Quacksalber durch ihren Star-Stich die 
Augen zerstóren, und dauernde Erfolge iiberaus selten seien. Aber, 
obwohl doch nur diejenigen von den so Operirten das englische 
Krankenhaus aufsuchen, welche mit den Erfolgen ihrer Star-Stecher un- 
zufrieden sind, konnte ich so erhebliche Misserfolge nicht zu Gesicht 
bekommen. Bei einer 50jahrigen Frau, die vor Jaliren mittelst Star- 
Stichs operirt worden, fand ich gute Sehkraft auf beiden Augen. obwohl 
die niedergedruckten Stare nicht aufgelóst, sondern mit dem Augen- 
spiegel noch zu sehen waren. Bei einem alten Mann war allerdings 
der niedergedriickte Star wieder aufgestiegen und sogar vor die Pupille 
gefallen.

1) Diseases of the Eye by Mac nam ara, Surgeon to Calcutta Hospital. London 
1868. S. 479. The native Huckeems and Kobrages allways operate for the cure 
of cataract (by depression) and hardly a week passes that I do not see several of 
their patients suffering from either inflammation of the choroid or from retino- 
chorolditis.

In dem Mayo-Krankenhaus zu Jaipur, das 150 Betten enthalt, 
und unter einem britischen Arzt (Dr. Hendley) steht, traf ich den 
einheimischen, in der Medicin-Schule zu Lahore gebildeten Hilfsarzt, 
der viel Selbstbewusstsein zur Schau trug; aber von den im Krankenhaus 
befindlichen sechs. Staren, die er nach europaischer Art durch Schnitt 
ausgezogen, war nur einer mittelmassig gelungen, vier wenig geniigend, 
einer rereitert. Er behauptete, dass die „Natives“ (ein Wort, das in 
seinem Mund recht sonderbar klang,) nur 1 Procent Erfolg hatten.

Ais ich nun eine halbe Stunde spater durch das Gewuhl der 
Hauptstrasse von Jaipur fuhr, sah ich liinter einander drei Menschen 
mit den bekannten dicken Star-Brillen. Eiligst rief ich sie an meinen 
Wagen und begann sie zu befragen, mit Hilfe meines Fuhrers, dessen 
Dummheit und mangelhafte Kenntniss des Englischen mir freilich 
recht grosse Schwierigkeiten bereiteten.

Sie waren zwischen 50—60 Jahren alt. Der eine war vor 16 Jahren 
nach zweijiihriger Blindheit von einem Empiriker in Lucknow vom 
Star befreit worden. (Wasser nannten sie es, wie die Araber im 
Mittelalter und nach ihnen die Salernitaner.) Beide Augen sahen gut 
und sahen vorzuglich aus. Der zweite war auf einem Auge vor 
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mehreren Jahren operirt worden, das eine Auge sah gut, das andere war 
noch star-blind. Der dritte war auf dem linken Auge von einem ein
heimischen Pfuscher operirt worden, mit vorzuglichem Erfolg; auf 
dem* rechten durch Schnitt im englischen Krankenhaus, mit mittel- 
massigem Erfolg.

Meine Unterredung hatte einen gewaltigen Volksauflauf veranlasst. 
Die Strasse war fast gesperrt. Ein Mann trat heran, zeigte mir den 
Star auf seinem rechtcn Auge und fragte, was er thun solle. Ich 
erwiederte, er miisse nach dem englischen Krankenhaus gehen. Was 
die Leute bei diesem Rath dachten, weiss ich nicht; doch kónnte ich 
keinen andern geben.

Meine Neugierde war auf das hóchste gespannt, ich wollte einen 
der geschickten Pfuscher kennen lemen. Sowie ich am nachsten Tage 
von Amber zurtickgekehrt, machte ich mich an das Suchen, aber ver- 
geblich fuhr ich mit dem dummen Fiihrer, der meine Absicht nicht 
begreifen kónnte, durch die Strassen. Endlich kam ich auf den Ge- 
danken, zu dem ersten Barbier des Ortes zu fahren. Ich fand zuniichst 
dessen wohlbeleibten, altlichen Vater vor dem Laden yollkommen nackt 
und fróhlich in der Sonne liegen, schiittelte ihm die Hand, und machte 
dem Solin durch Gebarden klar, was ich wunschte, und erhielt dann 
endlich auch die Wohnungsangabe eines Star-Stechers. In einer Neben- 
strasse fand ich den kleinen Laden und einen hochgewachsenen, ziemlich 
gut gekleideten, klug aussehenden Mann von kaum 30 Jahren. Aber 
seine Instrumente zeigte er mir nicht, mit dem Bemerken, dass er sie 
zerbrochen und diese Praxis aufgegeben habe; wohl aber wieś er mir 
ein Buch iiber Augenkrankheiten: „Diseases of the Eye by Hilson, 
translated into Urdu. Agra 1884.“

In der That ist auf Andriingen des britischen Arztes den ein
heimischen. ungepriiften Star-Stechern das Handwerk verboten worden, 
bei 2000 Rupien Geldstrafe.

Zuerst hatte der Kunstler mich fur einen Spaher gehalten, all- 
mahlich verlor er sein Misstrauen und erklarte, er wurde mir Nach- 
mittags 40 Star-Operirte zeigen. Hier offenbarte sich aber die morgen- 
liindische Unzuverlassigkeit. Einer war da, ein Fiinfzigjahriger, auf 
beiden Augen vor neun Jahren von jenem operirt, — mit gutem Erfolge.

Vergeblich fuhr ich nach dem Gefangniss des Maharadscha, an 
dem ein einheimischer Arzt wirkt; ich kónnte weiter nichts erfahren. 
(Dagegen sah ich dort, dass die im Krankenhause des Gefangnisses 
befindlichen Kranken von ihren Ketten nicht befreit sind! Die 
Briten, die in so vieles sich mischen, sollten hier Wandel schaffen.) Ich 
spahte in alle Laden hinein, sah auch eine Sechzigjahrige, die vom 
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Pfuscher gut operirt war. Ich priifte alle blinden Bettler auf der 
Strasse, nachdein ich sie durch doppeltes Almosen willfahrig gemacht; 
bei keinem konnte ich Schrumpfung des Auges durch Star-Stich 
entdecken.

Somit besteht die seltsame Thatsache zu Recht, dass einige Pfuscher 
trotz Unwissenheit und Unsauberkeit in vielen Fallen brauchbare Er- 
folge erzielen.

Das Geheimniss liegt zum Theil darin, dass unter der gluhen- 
den Sonne in Indien der Alters-Star zwanzig Jahre friiher reift, 
ais bei uns. In Indien ist das mittlere Alter der Operation 40 Jahre, 
bei mir 62 Jahre. Die Gefahr der Niederdruckung ist im mittleren 
Alter geringer ais im hóheren.

Obwohl fiir uns gar nicht daran zu denken ist, gegen Greisen- 
star den Stich statt des Schnittes wieder einzufiihren, gebietet doch die 
Gerechtigkeit anzuerkennen, dass in Indien seit Jahrhunderten, viel- 
leicht seit Jahrtausenden, Unzahlige dem Star-Stich der Handwerker 
ihre Sehkraft verdankt haben. Das blosse Verbot ist eine halbe Mass- 
regel; man muss besseres an die Stelle setzen: wirklich geiibte Wund- 
arzte sind auch fiir die Millionen der armeren Einheimischen zu be- 
schaffen, sowohl in den britischen Besitzungen Ostindiens wie auch in 
den Schutzstaaten. Ich habe schon erwahnt, dass auf Ceylon der 
englische Wundarzt eines óffentlichen Krankenhauses die Star-Blinden 
nicht operiren konnte, da ihm die Regierung fiir diesen Zweck weder 
Instrumente noch Arzneien zu liefern gewillt war.

Berg Abu.

Am 19. December, Abends 11 Uhr, fahre ich von Jaipur nach 
Abu-Road. (Ungefahr 468 Kilometer in 13l/« Stunden fiir 21'^ Rupien; 
Bombay, Baroda and Central India Railway.)

In dicker Kleidung schlief ich gut, ohne zu frieren. Ajmir (mit 
48 000 Einwohnem, Hauptstadt des gleichnamigen Gebietes von 
500 000 Einwohnem mitten in der Rajputana, das die Englander in 
eigne Verwaltung genommen,) beruhrte ich um 3 Uhr Morgens.

Den Aufgang der Sonne iiber die Ebene beobachtete ich vom 
Eisenbahnwagen aus, wie schon ófters in Amerika. Ueber dem óst- 
lichen Horizont liegt ein breiter, gleichmassig purpurroth gefarbter 
Streifen, dariiber ein gelber, der ganz allmahlich verklingt, keine Spur 
von Wolken am Himmel; plótzlich zuckt der Strahl der Sonne 
hervor.
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Wir sind noch in Rajputana, etwa 1000 Fuss iiber dem Meere, 
nach dem Aneroid-Barometer. Nicht allzuweit von hier, nach Nord- 
westen zu, beginnt das Gebiet der indischen Wiiste, zwischen dem 
Fliisschen Luni und dem Indus. Beiderseits von der Bahn treten 
Hiigel auf (Ar a wali hills); das Land sieht recht durr aus und 
wird hauptsachlich zur Viehzucht benutzt.

Auf dem Halteplatz Ab u Road lasse ich meinen Koffer zuruck, 
sende die zwei Stucke Handgepack hinauf nach A bu Mountain, 
das 24 Kilometer entfernt ist und etwa 3000 Fuss hbher liegt.1)

1) Zu meiner Beschamung erfahre ich am Abend vom Gastwirth, dass der 
weibliche Trager, welcher meine Sachen auf seinem Haupte nach oben befordert, 
ganze neun Anna, also etwa 72 Pfennige, beansprucht und erhalten hatte.

2) Fiir diese Leistung von sechs Stunden wurden 6 Rupien gefordert und sieben 
bezahlt. Man kann auch zu Pferde hinauf reiten. (Die Beforderung mittelst Elephant 
oder Palankin scheint jetzt yeraltet zu sein.)

Ich selber bestieg die Jinrikisha, welche von sechs einander 
ablósenden Mannem gezogen und geschoben wurde.1 2)

Es war Mittags nicht nur sonnigwarm, sondem unbeąuem heiss 
(unter 25° nórdlicher Breite); die Leute nicht nur sehr langsam und 
trage, sondern auch unbandig schwatzhaft: die ganze unendliche Unter- 
haltung drehte sieli um kleine Munze, wie aus dem stets wiederholten 
„Annas und Pice“ zu entnehmen war.

Der Berg Ab u gehórt zwar zu dem Arawali-Gebirge, ist aber 
durch ein fast 24 Kilometer breites Thal von der Hauptkette getrennt 
und erhebt sich 5000 Fuss hoch kuhn aus der Ebene, wie ein Felsen- 
eiland aus dem Weltmeer. Kein Wunder, dass er seit uralter Zeit von 
Jaina und Hindu ais Heiligthum verehrt wurde.

Der Berg liegt in dem kleinen Rajputana-Scliutzstaat Sir o hi, 
der unter den zwanzig, der Grósse nach, der vorletzte ist, und nur 
7800 Quadratkilometer misst und 142 000 Einwohner zahlt.

Beim Aufstieg hat man einen hubschen Riickblick auf das von 
den beiden Ketten-Gebirgen eingeschlossene, grune und fruchtbare Thal, 
das mit zahlreichen Palmen besetzt ist. Die Felspartien weiter oben 
sind recht romantisch, mit steilen Abhangen, dichtem Baumwuchs, der 
bis oben reicht, murmelnden Quellen, an denen, unter Palmen, wan- 
dernde Familien und Kutscher mit ihren Ochsenkarren ausruhen. Wir 
begegnen zahlreichen Sippen weissbartiger Affen, die auf den Baumen 
hausen, femer dem Jager „mit dem Pfeil und Bogen“, Post-Laufern, 
die an ihrem Stabe Schellen tragen, Polizisten. Vollkommene Sicher- 
heit scheint in diesem einheimischen Staat nicht zu herrschen. Einem 
Fusswanderer guckt der Pistolenkolben aus der Rocktasche.
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Wenige Tage vorher war nicht allzuweit von hier ein englischer 
Officier heim Angriff auf eine Rauberbande gefallen. Doch der Berg 
Abu selber ist ziemlich gut be wacht, weil oben die englische Verwaltung 
von ganz Rajputana ihren Sitz aufgeschlagen und ebendaselbst auch 
die Vakil oder Beyollmachtigten zahlreicher Schutzstaaten dauernden 
Wohnsitz genommen.

Die Menschen sind hier wieder ziemlich dunkel, aber wohlgebildet, 
nicht gross und nicht sehr kraftig. Mehrere meiner Leute zeigten gar 
keine Entwicklung der Arm-Musculatur. Kaum halbwegs wollten sie 
mir einen schlechtgesattelten Ponny aufschwatzen, aber ich folgte 
ihnen nicht.

Der Weg fuhrt bei einem Dorf vorbei. An der Strasse hat ein 
Fakir1) sein Zelt aufgeschlagen. Es ist nicht einmal ein Zelt, sondern 
ein auf vier Staben ruhendes Schutzdach aus geflochtenen Blattern, 
etwa so, wie es unsere Steinklopfer zum Schutz gegen die Sonne ge- 
brauchen. Der fromme Mann ist vbllig nackt, mit langem, wirrem 
Haar, das Gesicht mit Asche beschmiert. Er hat aber eine ganz gut 
aussehende Frau, die das ubliche Tuch tragt, und ein kleines, nacktes 
Bublein. Die Miinze, die ich dem letzteren in die Hand lege, wird 
mit Dank angenommen; und bei meiner Ruckkehr der Kleine mir 
wieder an den Weg gestellt. Angewiesen ist der Biisser keineswegs 
auf Almosen, da ihn die Leute aus der Nachbarschaft mit Speise 
versorgen.

1) Das Wort ist arabisch und bedeutet arm, d. h. einen Biisser, der das Ge- 
liibde der Armuth auf sich genommen. Meist vermied ich unterwegs die Begegnung 
mit solchen Unglucklichen, die an religiosem Wahnsinn leiden.

Jenseits einer tiefen Schlucht erglanzt auf steiler Hohe ein weisser 
Jain-Tempel. Die schwarzen Felsblócke am Wege zeigen vielfach 
tiefe, sogar schraubenfórmige Lócher, diean ehemalige Gletscher 
erinnem; auch oben in Abu-Mountain. Die Sonne geht hinter den Bergen 
unter, Palmen heben sich ab von dem Purpur des westlichen Himmels. 
Mit dem letzten Tages-Schimmer um 61/., Uhr Nachmittags konnnen 
wir an im Gasthaus.

Immerhin giebt es Gegenden genug in Europa, wo man einen 
solchen Ausflug, ohne Schutzmassregeln zu treffen, nicht unter- 
nehmen wurde.

Das Gasthaus ist klein, das Essen schlecht. Obwohl ich einen 
alten Bekannten vom Dampfer Brindisi antraf und ein angenehmes 
Plauderstimdchen mit ihm verlebte, — hier befiel mich zum ersten 
Małe ernstlich das He im w eh.
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Die breitesten und tiefsten Meere habe ich durchschifft, in Sonnen- 
gluth und Sturmeswuth; die hóchsten Berge habe ich geschaut; ich 
sah die wunderbarste Ueppigkeit des Pflanzenwuchses, die seltensten 
Thi&re, die merkwiirdigsten Menschen, ihre Sitten und Kunst, die 
herrlichsten und grossartigsten Bauwerke auf der Oberflache dieses 
Planeten: doch nun sehne ich mich nach Hause, zu den Meinen, zu 
meiner Thatigkeit.

Der Ort Abu Mountain liegt in einem reizenden Thale (von 
10x3'/2 Kilometer) und enthalt den Wohnsitz des englischen Bevoll- 
machtigten (Residency), zahlreiche Privathauser, einen Club, Baracken 
fur Soldaten und eine Schule fur Soldatenkinder, sowie den sogenannten 
Bazar, d. h. die Wohnungen der Eingeborenen. Die Erhebung betragt 
4000 Fuss uber dem Meere, die Temperatur ist angenehm.

Der schwarze Fels tritt an rielen Stellen schroff zu Tage, in den 
Ritzen wurzeln prachtvolle Baume und Cactus-Pflanzen.

Das Thal ist kiinstlich bewassert und fruchtbar. Auf den Gras- 
flachen weiden fette Kuhe, wie ich sie seit Nuwara Eliya auf Ceylon 
nicht mehr gesehen hatte. Reisfelder werden bestellt und bewassert 
aus Tiefbrunnen mittelst der von Ochsen getriebenen Schbpfrader, die 
den agyptischen Sakije sehr ahnlich sind und hierzulande ais persische 
Brunnen bezeichnet werden.

Pflichtscliuldigst sende ich Morgens friili meine Kartę zu dem 
Biirgermeister des Orts, dem englischen Capitan Tigh, um den Er- 
laubniss-Schein zum Besuch der beruhmten Jain-Tempel (Delwara1*) 
zu erhalten, um dereń willen der Ausflug nach Mount Abu unter- 
nommen wird. Inzwischen wandre ich nach dem kleinen, kunstlich 
angelegten Edelstein-See (Gem lake1 2)), der einige hundert Schritt 
vom Gasthaus entfernt und mit Felsinselchen iibersaet ist.

1) Auch Dilwarra geschrieben.
2) Auch Perl-See (Nucki Talao) genannt.

Hier geniesse ich ein traumerisches Ruhe-Stiindchen und wandre, 
nachdem der Erlaubniss-Schein angekommen, um 11 Uhr nach den 
S1^ Kilometer entfernten Tempeln.

Von aussen sehen sie unscheinbar aus. Man sieht den ungeheuren 
Unterbau, die umgebende Mauer, zwei kegelformige Dacher und einige 
Kuppeln, anscheinend regellos angeordnet, da sie nicht einem, sondern 
mehreren neben einander, aber in verschiedener Hohenlage errichteten 
Tempeln angehóren.
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Das Innere ist uberraschend. Der prachtrollere der beiden 
Tempel ist zwischen 1197 und 1247 n. Chr. errichtet und in Beziehung 
auf feine Bildhauerarbeit und Schónheit der Ausftihrung ohne Gleichen, 
sogar in Indien, dem Lande der geduldigen und unermudlichen Arbeits- 
verschwendung. Vierzehn Jahre hat der Bau gedauert und 18 Millionen 
Rupien gekostet, ausser 5 600 000 Rupien, die zur Erhóhung des Hugels 
verbraucht wurden. Das ganze ist aus weissem Marmor gebaut, der 
460 Kilometer weit her und auf den hohen Berg hinauf geschleppt 
werden musste!

Zwei Bruder, furstliche Kaufleute, die auch noch andere Tempel 
errichtet, Tejpala und Vastupala, waren die Erbauer.

Der andere, gleichfalls von einem fiirstlichen Kaufmann, Yimalah 
Sah, um das Jahr 1032 n. Chr. ist etwas einfacher, aber immerhin 
so reich geschmuckt, ais der gute Geschmack es zulasst. Hier kónnen 
wir die Grundform des Jain-Tempels kennen lernen.

In der Mitte des Tempels steht die viereckige Zelle, die nur von 
ihrer Yorderóffnung her erleuchtet ist, den mit gekreuzten Schenkeln 
in ruhiger Haltung sitzenden Heiligen (hier Parswanatha1^ enthalt und 
oben das Spitz-Dach1 2) tragt. Von der Vorderseite der Zelle geht eine 
prachtrolle Saulenhalle aus, die, mit einem gesclimackrollen Uebergang 
des Achtecks zum Kreis, von einer Kuppel gedeckt wird und in einen 
weiteren Saulen-Vorbau nach dem Eingang zu sich fortsetzt.

1) Paręyanatha, der vorletzte Jina oder Siegreiche.
2) Die Bildsaulen der Jaina-Heiligen sowie der Hindu-Gótter werden stets in 

eine riereckige (ąuadratische) Zelle gesetzt. der Tliurm iiber der Zelle hat eine krumm- 
linige Begrenznng.

3) Den Jaina schien es wichtig, ihren Heiligen zu ehren durch eine grosse 
Zahl von Bildsaulen und fur jede ein eignes Heim zu schaffen. Dies ist aber 
nicht, wie Fergusson meint, auf die Jaina beschrankt. Eine ungeheure Zahl von 
gleichen Bildsaulen fanden wir auch schon in dem buddhistischen Kwannon-Tempel 
zu Kyoto. (Vgl. S. 148.)

Achtundvierzig freistehende, herrlich geschmiickte S a u 1 e n 
setzen diesen Theil des Bauwerks zusammen. (Selbstverstandlicli bestelit 
die Wólbung aus wagerechten Steinen; die strahlenfórmige 
der Romer muss ja auf einem rollstandigen Cylinder von Mauerwerk 
aufruhen, oder doch, wie bei den Byzantinern, auf gewaltigen Strebe- 
pfeilern.)

Das Ganze steht in einem rechteckigen Hof von 140 Fuss Lange 
und 90 Fuss Breite, der an den drei Seiten (ausser der des Eingangs) 
von einer bedeckten Doppelreihe etwas kleinerer Saulen umgeben ist. 
In diesen Saulengang munden 55 kleinere Zellen;3) jede ron diesen 
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enthalt eine Wiederholung jenes Heiligen, mit dem reichsten Bildhauer- 
schmuck von Thieren, Pflanzen, Begebenheiten aus seinem Leben, 
Yerzierungen. Alles, auch der Fussboden, ist aus Marmor, alles ist 
in Mer uppigsten Weise geschmuckt. Menschliche Figuren, gróssere 
und kleinere, sind in rings umlaufenden Reihen neben einander und 
mehrfach iiber einander zwischen Ranken, Pfosten und Verzierungen 
an jeder Saule angebracht, femer an den Kragsteinen des Saulen- 
Knaufs. Auch im unteren Theile der Kuppel, iiber einem ringsum 
laufenden Fries von Elephanten-Kópfen, sind sechzehn Figuren aufSockeln 
angebracht, dariiber noch drei concentrische Reihen von blumigen Yer
zierungen. Von dem Gipfel der Kuppel hangt eine riesige Himmels- 
blume aus Marmor in feinster Ausfuhrung frei herab,') nach Fergusson 
ohne Gleichen auf der ganzen Erde. Die grossen Saulen der Haupt- 
Halle endigen oben in Kragstein-Knaufe; auf diesen stehen noch mit 
anmuthigen Figuren geschmtickte Zwerg-Saulen, welche auf ihrem 
Knauf die machtigen ąueren Stein-Balken tragen. Die Mitte der letz- 
teren wird von schon yerzierten Schragbalken gestutzt, die von den 
unteren Capitiilen ausgehen. (In dem einen Tempel sind diese Schrag
balken nur blumige Windungen, die scheinbar aus stilisirten Thier- 
rachen hervorwachsen.)

Das G a n z e macht einen hóchst iiberraschenden, geradezu wunder- 
baren Eindruck, obwohl manclie Einzelheiten uns weniger anziehen.

Der dritte und der vierte Tempel sind kleiner und einfacher, 
sowohl im Baustoff ais auch in der Ausfiihrung.

Ein grasslich larmender Gottesdienst mit Gong und Pauken 
wurde grade abgelialten. Die Priester waren dabei ganz allein. Uebrigens 
sind sie sehr stolz und hochmuthig; ais ich eingetroffen, weigerten sie 
mir zunachst den Einlass, da noch nicht Mittag sei.

Sie haben schon yergessen, dass die Tempel offen und vernach- 
lassigt waren, bis Europaer in Abu sich niederliessen und Ordnung 
schufen. Eine grosse Stadt war nie auf dem Berge, die in der Ebene 
(Chandravati) ist von den Mohammedanern in der Mitte des 14. Jahr- 
hunderts zerstórt worden.

Wie eng unser Gesichtskreis, wie gering unsere Kenntnisse vom 
Morgenland, trat mir an diesem Platz recht deutlich in das Bewusstsein. 
Wunderbare Tempel, die in Europa ihres Gleichen nicht 
haben, sind hier von einer Gemeindeerrichtet,die bei uns (abgesehen von 

1) Bei dem rómischen oder gothischen Dom wafe ein gewaltiger Stiitzbau er- 
forderlich; bei dem indischen fiigt das Hangewerk nur sein eignes Gewicht dem des 
Domes hinzu.
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Fachgelehrten) kaum dem Namen nach gekannt ist. In keiner der 
von mir angefuhrten deutschen Reisebeschreibungen und Schilderungen 
von Indien werden die Delwara-Heiligthumer der Jaina besprochen.

Die Frage der Jaina ist darum so schwierig, weil erstens die 
Hindu keine Geschichte besitzen, zweitens von den heiligen Buchern 
der Jaina erst wenig herausgegeben und ubersetzt ist, drittens der 
Unterschied zwischen Jaina und Buddhisten uns wenigstens sehr gering- 
fugig erscheint.

Wie die Buddhisten leugnen die Jaina vollstandig die Góttlichkeit 
und Bedeutung der Veda; sie verwerfen Opfer und verlangen strengste 
Sittlichkeit; sie glauben, dass die Zukunft des Menschen melir von 
seiner eignen Handlungsweise, ais von einem góttlichen Einfluss ab- 
hange und iiben ahimsa, d. h. die Achtung vor fremdem Leben, 
in einer gradezu erstaunlichen Vollkommenheit. Alle enthalten sich 
ganzlich des Fleisches; die strengsten unter ilinen trinken nur durch- 
geseihtes Wasser, athmen durch einen Schleier und fegen żart den 
Boden, ehe sie niedersitzen, um nicht unbewusst ein kleines Thierchen 
zu zerstóren. Den Weg zur Gluckseligkeit zeigt ihnen Triratna 
(d. h. die drei Edelsteine): 1) vollkommener Glaube, 2) vollkommenes 
Wissen, 3) vollkommenes Leben.

Auch die Buddhisten lassen zahlreiche Buddha vor Gautama zu. 
Die Jaina erkennen vierundzwanzig Jina an, (d. h. Siegreiche, 
oder Thirthankara, d. h. Furten-macher, Erlóser,) namlich Weise, 
welche das reine Gesetz wieder hergestellt; und verehren liauptsachlich 
den vorletzten ParsYanath und den letzten Mahavira, (d. h. grosser 
Held, magnus Yir,) welcher Zeitgenosse und Lehrer von Gautama 
Buddha gewesen; wie dieser, ein Kónigssohn, mit dreissig Jahren Weib, 
Kind, Schloss verlassen und ein Biisserleben gefuhrt und ihre Religion 
begriindet haben soli.

Jetzt giebt es in britisch Indien 1/2 Million Jaina, mehr wohl 
in den Schutzstaaten, da ihre Gesammtzahl in Indien auf 4 Millionen 
angegeben wird.

Sie bilden wohlhabende, eng zusammenhaltende Gemeinden; sind 
meist Grosskaufleute und Bankherren, iiben grossartige Mildthatigkeit, 
und unterhalten aucli die Siechenhauser fur Thiere, welche in manchen 
Stadten Indiens noch aus der Zeit der Buddhisten zuriickgeblieben 
sind. Sie theilen sich in Yati oder Busser und ęravaka oder 
Hórer (Laien). Noch ist die Religionsgenossenschaft lebendig und baut 
neue, prachtvolle Tempel, wie wir sehr bald in Ahmedabad sehen werden. 
Aber weit grosser war ihr Einfluss in fruherer Zeit; nur ist es sehr 
schwierig, dariiber etwas bestimmtes zu erfahren.

Hirschberg, Reise um die Erde. 30
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Nach der alteren Ansicht waren die Jaina Ueberbleibsel der in- 
dischen Buddhisten, welche vor Ausrottung sich retteten durch eine 
Verstandigung mit der Hindu-Lehre und es durchsetzten, ais eine 
beśbndere Kastę anerkannt zu werden; in der That nennen die Jaina 
sich Hindu.

Aber nach neuerer und richtiger Ansicht ist die Jain-Lehre uralt. 
Unser Landsmann Jacobi hat neuerdings (1884) dargethan, dass 
Buddha- wie Jaina-Lehre aus dem Brahmanenthum sich entwickelt 
haben, nicht durch eine plótzliche Reformation, sondern durch religióse 
Bewegungen, die lange Zeit vorbereitet gewesen. Jaina-Lehre war die 
altere von beiden, wahrscheinlich von Parsvanath begriindet und ver- 
bessert von Maliarira, der auch Vardhamana, der Vermehrer, genannt 
wird. Ihre heiligen Biicher wurden am Ende des 4. Jahrhundert v. Chr. 
rerfasst oder gesammelt, und aufgeschrieben im 5. Jahrhundert n. Chr. 
Die Jaina zerfielen in die beiden Secten der Swe tam bar a oder Weiss- 
gekleideten und Digambara oder Nackten (Luft-gekleideten) zwei 
oder drei Hundert Jahre nach dem Tode des Stifters; und diese Theilung 
besteht noch heutzutage, obwohl die nackten Biisser (Digambara Yati) 
jetzt Nacktheit nicht mehr óffentlich zur Schau tragen. Der 
Streit zwischen den Nackten und Bekleideten wird schon in den kano- 
nischen Buchern angedeutet: in den Edicten von Asoka (264 v. Chr.) 
wird die Secte der Nigantha (Nirgrantha, die jedes Band fortgeworfen), 
in den Kupferplatten-lnschriften von Mysore aus dem 6. Jahrhundert 
n. Chr. aber beide Secten der Jaina erwahnt.

Der Wórterbuch-Verfasser Hesychius, im 3. Jahrhundert n. Chr., 
war offenbar gut berichtet, ais er Fewot durch rvp.vooo<ptoTai uber- 
setzte.')

Gestem war der Himmel tadellos rein blau gewesen, heute zeigt 
er am Horizont einige wenige Wólkchen. Nachmittags fahre ich in 
Jinrikisha wieder bergab mit denselben Leuten, die mich tags zuvor 
nach oben gebracht, und die nach dem Empfang des zweiten Trinkgelds 
von einer Rupie in der Nahe des Bahnhofes ein Freudenfeuer anzunden, 
um das sie sich zum Schmause lagern.

Ahmedabad.

Abends 9’/2 L’hr fahre ich von Aburoad nach Ahmedabad,1 2) wo 
ich Morgens 6 Uhr ankomme. (Ortszug der Bombay, Bar od a

1) Jeni = naekte Weise.
2) Auch Alimadabad geschrieben.
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and Central India Eisenbahn, 104 englische Meilen = 166 Kilo
meter in 8'l.2 Stunden, also kaum 20 Kilometer in der Stunde, fur 
9 Rupien.)

In der Nacht, und zwar gegen Morgen, hatte ich die Freude, 
einmal wieder das Kreuz des Siidens zu erblicken. Dante, dem 
es wohl nur aus arabischen Quellen bekannt geworden, sehnte sich 
nach seinem Anblick; Vespucci sah es auf seiner dritten Reise 
(1501); Corsali (1517) hat es ais Wunderkreuz bezeichnet.

Heutzutage ist die Schwierigkeit der Reise nach dem Suden nicht 
so gross. Bereits im Jahre 1889 (am 24. Februar, Morgens 3 Uhr,) 
war mir der Anblick beschieden, zu Assuan in Oberagypten, dicht an 
dem nórdlichen Wendekreis.

Die vier hellen Steme in der Nahe des Siidpols der Ekliptik 
stehen in den Ecken eines Vierecks, dessen Diagonalen das Kreuz 
darstellen.

Ais ich auf nieiner jetzigen Reise in der Nahe des Aeąuators 
weilte, ging das Sternbild spater auf ais die Sonne, blieb also un- 
sichtbar.

Der siidliche Sternhimmel ist armer ais der nórdliche, das Kreuz 
des Siidens halt den Vergleich mit dem Orion nicht aus. Aber immer- 
hin darf Niemand aus den Tropen nach Europa zuruckkehren, ohne 
das siidliche Kreuz gesehen zu haben. Der merkwiirdige Anblick wird 
durch ein kleines Opfer der Nachtruhe nicht zu theuer erkauft.

Die Stadt Ahmedabad (ungefahr unter 23° nórdlicher Breite, 
also ein wenig siidlich vom nórdlichen Wendekreis belegen,) hat trotz 
ihrer 148 000 Einwohner kein wirkliches Gasthaus. Die zwei bis drei 
Zimmer, welche der Bahnhofswirth fur Reisende bereit halt, fand ich 
besetzt und fahre deshalb von dem Eisenbahnhalteplatz (in der Mitte 
der Ostseite der Stadt) nach dem Rasthaus, das dicht vor dem in der 
Mitte der Nordseite belegenen Delhi-Thor sich befindet. Der einzige 
Insasse des Hauses war eben in Begriff abzureisen. Ich erhalte mein 
Zimmer, mein Bad, mein Fruhstiick, und fahre los zur Besichtigung 
der Stadt. Der Neffe des Rasthauswirthes macht den Fuhrer.

Ahmedabad ist ausserst lohnend. Die Stadt ist die erste 
im Bezirk G u z e r a t und die ■ zweite in der ganzen Prasidenschaft 
Bombay, dereń nórdlichen Theil jener Bezirk bildet.

Guzeratliegt an der Nordwestkuste von Vorderindien, zwischen 
20 und 24° nórdlicher Breite und zwischen 69 und 74° óstlicher Lange 
und besteht aus der Insel Cutch (Katsch), der Halbinsel Kathiawar und

1) Auch Gudscharat geschrieben.
30* 
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dem daran grenzenden Festland sudlich bis zum Fluss Nerbudda, der 
in den Meerbusen vonCambay sich ergiesst; es umfasst 189000 Quadrat- 
kilometer und enthalt 71/2 Millionen Einwohner.1) Hiervon entfallen 
163000 Quadratkilometer mit 4 700000 auf die Schutzstaaten (53, dereń 
grosster Baroda ist,) und 26 000 Quadratkiloineter mit 2 800 000 
Einwohnem auf britische Besitzungen, zu denen auch Ahmedabad ge- 
hórt. Die fruchtbaren Kiistengebiete haben reiche Ernten an Baum- 
wolle und Weizen.

1) Nur 5*/2 Procent Muselmanner.
2) Vgl. S. 407.

Die aus dem Sanskrit hervorgegangene Guzerati-Sprache ist ais 
Handelssprache weit iiber ihre ursprimglichen Grenzen hinaus ver- 
breitet, bis zum persischen Meerbusen, Arabien und zur Ostkiiste von 
Afrika.

Arische Eroberer scheinen friih nach Guzerat gekommen zu sein. 
Die byzantinischen Griechen trieben Handel mit Barygaza, dem jetzigen 
Baruch (Barotsch) an der Miindung des Nerbudda.

Guzerat hat seinen Namen von einem Volksstamm (Guzera oder 
Gudschara), der aus dem Punjab iiber Rajputana eingewandert war 
und dem Land zwischen 400 und 800 n. Chr. seine Herrscher ge- 
geben. Um das Jahr 1100 hielt die Jaina-Religion ihren Einzug und 
beschriinkte die Macht der Brahmanen.

Im Jahre 1294 wurde Guzerat Provinz des mohammedanischen 
Kaiserreiches von Delhi.1 2)

Gegen Ende des 14. Jahrliunderts wurden die Statthalter machtig. 
Muzaffar, ein zum Islam iibergetretener Rajput, wurde von dem Tughlak- 
Kaiser Feroz Schah zum Statthalter (Sułtan) von Guzerat eingesetzt. 
Sein Sohn Muhamed Schah machte sich selbstiindig. Dessen Sohn 
Ahmed Schah erbaute 1411, auf dem Grund einer alten Hindu-Stadt 
(Asaval), am linken Ufer des Flusses Sabarmati, die nach seinem Namen 
benannte Stadt Ahmedabad, stattete sie mit breiten Strassen, pracht- 
vollen Moscheen, Palasten, Festungsbauten aus und machte sie zu 
einem Mittelpunkt der Kunst, des Gewerbefleisses und des Handels. 
Unter seinen machtigen Nachfolgem wuchs die Stadt an Grósse und 
Reichthum und an Zahl und Schónheit der bffentlichen Bauten. Nach 
Mahmud Begada (1459—1511) begann die Macht der Guzerat-Kbnige 
zu sinken. Der Handel nahm ab durch den Wettbewerb der Portu- 
giesen, die Hauptstadt verarmte unter den steten Kampfen des unruhigen 
Adels. 1572 wurde von einer Partei desselben Akbar herbeigerufen, 
drang ohne erheblichen Widerstand in Ahmedabad ein und machte 
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Guzerat zu einer Provinz des Mogul-Reiches, die von einem Vicekónig 
verwaltet wurde. Jetzt begann eine neue Bliithezeit fur Ahmedabad, 
das eine Bevólkerung von 900 000 Einwohnem erlangte; 1695 war es, 
nach dem Zeugniss europaischer Reisenden, „die grósste Stadt in Indien, 
an Seide und Brocat nicht geringer ais Venedig.“ Von der Geschick- 
lichkeit seiner damaligen Arheiter in Baumwolle, Seide und Goldbrocat 
stammt das Volkssprichwort, „sein Wohlstand hangę an drei Faden: 
Baumwolle, Seide, Gold.“')

Nach dem Zerfall des Mogul-Reiches (1707) begann wiederum 
eine Zeit der Unordnung, die Marathen drangen ein, plunderten, er- 
oberten die Stadt, bis dieselbe 1818, nach dem Untergang der Marathen- 
Macht, in den Besitz der Englander gelangte und jetzt, nach zwei- 
maligem Wechsel zwischen Bliithe und Verfall, eine neue Zeit des 
Aufschwungs erlebt.

Allerdings die Baumwollenweberei erhielt 1820 den Todesstoss 
durch Einfuhr englischer Waaren. Die Seidenweberei ging seit 1875 
zuruck, da der neue Fiirst (Gaekwar) von Baroda jahrlich nur fur 
160 000 Mark bestellte, — sein Vorganger fiir l1/, Millionen.

1) 6 Gramm Silbor wurden zu Faden von 2000 Meter Lange ausgezogen.
2) 1881 waren es 130 000, davon 68 Procent Hindu, 22 Procent Mohammedaner, 

der Rest Jaina, ausser 848 Christen und etlichen Parsi.

Noch jetzt hat die Stadt, die mit dem 3’/2 englische Meilen in 
nordóstlicher Richtung entfernten Cantonment 148 000 Einwohner1 2) 
zahlt, ihre alte Mauer mit Thurmen in Abstanden von 150 Fuss und 
umscliliesst ein Gebiet von 5 Quadratkilometern. Die zwólf Thorwege 
enthalten machtige Thore aus Teakholz, die mit eisemen Spitzen ge- 
spickt sind, zur Vertheidigung gegen die Elephanten, welche abgerichtet 
waren, mit ihrer Stirn die Thore einzurennen.

Die Westseite der Stadtmauer grenzt unmittelbar an den Sabar- 
mati-Fluss, der in den Meerbusen von Cambay sich ergiesst und ganz 
neuerdings mit einer recht stattlichen Eisenbriicke iiberspannt ist. Seine 
Breite betragt 600 Meter, aber im Winter nur 100. Langs der Ostseite 
der Stadt zieht die Eisenbahn hin.

Merkwiirdiger Weise ist Ahmedabad den europiiischen Reisenden 
wenig bekannt und wird in deutschen Reisebucliern fast gar nicht 
besprochen; und doch ist die Stadt nachst Agra und Delhi die be- 
deutendste mit Rucksicht auf die vollendete und eigenartige Form ihrer 
hindu-saracenischen Baukunst. Die Kunst der durch Jahr- 
hunderte lange Uebung gebildeten Guzerati war so gross, dass sie die 
mohammedanischen Eroberer eroberte; der Stil ist hier am meisten 
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indisch geblieben. Die Gestalt ihrer Verzierungen ist gradezu 
unubertrefflich.

Zuerst fahren wir nach der Hauptsehenswurdigkeit, der 
Jujnma Musjid. Dieselbe steht in der Mitte der Stadt an der 
Sudseite der ostwestlichen Hauptstrasse (Manik Chauk).

Obwohl nicht sehr gross (382x258'), ist sie eine der schónsten 
Moscheen des Ostens. Durch ein einfaches Thor von Norden her be- 
tritt man den gepflasterten, von einer Halle umgebenen Hof; ein zweiter 
Eingang zu demselben ist von Suden. Nach Osten liegt das Grabmal 
des Erbauers, nach Westen die eigentliche Moschee, die 210x95 Fuss, 
also 20 000 Quadratfuss misst.

Drei Spitzbogen-Eingange fuhren hinein, der mittlere ist hoher 
und zu jeder Seite eingefasst von einem ausserordentlich zierlich ge- 
gliederten und mit den feinsten Verzierungen geschmuckten Minaret, 
der allerdings ais solcher schwer zu erkennen ist, da er jetzt nur noch 
43 Fuss hoch ist und mit dem zinnengekrónten Dach abschneidet; die 
obere Halfte jedes der beiden Thurme1) ist durch ein Erdbeben am 
16. Juni 1819 herabgesturzt. 250 Jain-Saulen (freilich ohne Bild- 
werk1 2)) tragen das Dach, das mit frinfzehn Kuppeln geschmiickt ist; die 
drei mittleren sind grósser und hoher, ais die andern.

1) Die schon im vorigen Jahrhundert von Reisenden recht wacklig be- 
funden worden.

2) Auf dem Dach fand ich aber hier und da an wenig auffalligen Orten 
„Hindu-Gotterfratzen“ ausgemeisselt.

Durchbrochene Steinfenster von wunderbarer Arbeit an den Hinter- 
und den Seiten-Wanden lassen ein mildes, gedampftes Licht einfallen.

In der rechten Ecke ist eine steinerne Empore fur die Damen 
des Hofes, eine Unregelmassigkeit, aber nicht Unschónheit des Bau's. 
Der Sitz des Sultans ist oben in der Mitte.

Oberhalb der drei Gebetnischen (Kiblah) sind auf Marmor die 
folgenden Inschriften in zierlich-arabischen Buchstaben eingemeisselt: 
„Diese hohe und weite Moschee wurde errichtet von dem Sklaven, der 
vertraut auf die Gnade Gottes, des mitleidigen, des allein zu verehren- 
den. — Der Koran sagt, wahre Moscheen gehóren Gott an, verehre 
keinen andern neben ihm. — Der Sklave, der auf Gott vertraut, ist 
Ahmed Schah, Sohn von Muhamed Schah, Sohn von Sułtan Muzaffar.“

Dass diese Muselmanner nicht sehr duldsam waren, zeigt der 
schwarze Trittstein vor dem Haupteingang der Moschee; derselbe stellt 
eine umgedrehte Jaina-Heiligenbildsaule dar, auf welche die Glaubigen 
ihren Fuss setzen.
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An der Ostseite des Hofes liegt das Grabdenkmal von Ahmed 
Schah. Es ist ein viereckiges Gebaude, mit einem Dom, einer Vorhalle 
von achtzehn Pfeilern und mit Fenstern aus durchbrochener Steinarbeit. 
Der Hauptraum stellt ein Quadrat von 36 Fuss Seitenlange dar, ist 
mit Marmor verschiedener Farben gepflastert und enthalt die mar- 
mornen, mit Blumenschmuck schón verzierten Leersarge des Schah 
Ahmed sowie seines Sohnes Muhamed und seines Enkels Kutb. Ganz 
in der Nahe sind die Graber der Kóniginnen, hóchst anmuthig in den 
Yerzierungen der Sarge und der durchbrochenen Fenster.1)

1) Es mochte doch sehr lohnend sein, jungę Baumeister aus Deutschland zum 
Studium der mohaminedaniscli-hindostanischen Baukunst und Verzierung nach Indien 
zu senden.

Ganz regelmiissig ist den Siirgen eine Verzierung eingemeisselt, 
bestehend aus einem Rauchergefass, dass mittelst eines Kettchens an 
der „Himmelsblume" aufgehangt ist: dies durfte nicht mohammedanisch, 
sondern echt hindostanisch sein.

Alle Moscheen von Ahmedabad sind ebenso gebaut wie die „Grosse." 
An der Westseite des machtigen Hofes liegt die mit zwei Thurmen (Mi- 
narets) versehene eigentliche Moschee, in welcher die Glaubigen 
sich zum Gebet versammeln, und welche ausser der westlichen Nische, 
die nach Muhameds Grab zeigt (Kiblah), noch den Platz enthalt, 
an dem der Koran gelesen wird. (Mimbar.) In der Mitte des Hofes 
ist der Brunnen zu den vorschriftsmassigen Abwaschungen. An der 
Ostseite desselben liegt ein Garten oder Hof mit dem Grabdenkmal 
(Roza) des Begrunders. Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts, in 
ihrer Hauptbliithezeit, enthielt die Stadt an 1000 Moscheen und 
Garten.

Von der Hauptmoschee fuhrt die Hauptstrasse nach Westen. Das 
Untergeschoss jedes Hauses enthalt Laden mit vorspringendem Schatten- 
dacli. Auf der Strasse wogt die lebhafte Menge der Fussganger, so 
dass die Ochsenfuhrwerke und die Wagen nur langsam vorwarts kommen. 
Gradeaus vor uns erhebt sich, die Strasse kreuzend, Ahmed Sclialfs 
dreifaches Thor (Tin darwaza), ein machtiges Bauwerk mit reicher 
Bildhauerrerzierung.

Gleich danach folgt die ebenfalls von Ahmed Schah 1411 er- 
baute Burg (Badr genannt nach einem nahe gelegenen Tempel der 
Góttin Badra Kali, der Gattin Schi\ya’s); der von dem 23. Yicekónig 
der Mogul, Azam Khan, 1636 erbaute Palast, zwei gewaltige Thurme 
mit Zwischengebaude, jetzt ais Gefangniss benutzt; die Rubin- 
Bastion (Manik Burj), um den Grundstein der Stadt erbaut, und, in 
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der Nordostecke der Umwallung, Sidi Said's Moschee, jetzt aller- 
dings fur die órtliche Verwaltung benutzt. Aber die durchbrochene 
Marmorarbeit zweier Spitzbogenfenster lohnt allein schon 
die Reise nach Ahmedabad.

Das eine enthalt in gleichen Abstanden vier Palmen und drei 
gewóhnliche Baume, die in blumige Ranken sich auflósen und die 
ganze Flachę fullen. Das zweite besteht aus einem Rankenbaum, der 
eine Palmę umschlingt. Die feinsten Fensterausfullungen in Agra und 
Delhi reichen nicht an die Schónheit dieser Kunstleistung heran. Die 
pflanzliche Verzierung ist naturahnlicher, ais irgend ein Schmuck-Glied, 
das jemals die besten Baumeister der Griechen und des Mittelalters 
ausgefuhrt haben.

Nunmehr fahren wir zuruck von der Mitte der Ostseite nach dem 
Sudwestthor der Stadt, woselbst Moschee und Grabdenkmal der Rani 
Sipri liegen. Dieselbe war Schwiegertochter von Ahmed Schah und 
hat 1436 die Gebaude errichten lassen, die zu den zierlichsten nicht 
bloss in Ahmedabad, sondem auf der ganzen Erde gehóren.

Sie sind aus rothem Sandstein, die durchbrochene Arbeit in den 
Fenstern aus weissem Marmor.

Die Moschee ist nur 54 Fuss lang und 19 Fuss tief. Vor dem 
Eingang stehen sechs Doppel-Pfeiler, dahinter noch sechs einfache, nur 
10 Fuss hoch. Die beiden vierstóckig sich verjiingenden Minarets sind 
50 Fuss hoch. Die ganze Flachę des Gebaudes, der Pfeiler, der Thiirme 
sind ein Triumph des Bildhauers.

Das Grabmal ist ąuadratisch, von 36 Fuss Seitenlange, die Flachen 
zwischen den Pfeilern ganz in Fenster ron zierlich durchbrochener 
Arbeit aufgelóst, mit Zinnen gekrónt, mit vier Eckkuppeln geschmuckt 
und einer grósseren Mittelkuppel, die auf dem verjungten Ober- 
stock ruht.

P/4 Kilometer siidóstlich von dem Thor liegt der Kankariya- 
oder Bergkrystall-See, 1451 von dem Sułtan Kutbudin an- 
gelegt und 1872 von Herrn Borrodaile, dem Collector, wieder in 
Ordnung gebracht. Sein Umfang misst 1/4 deutsche Meile (6460 Fuss) 
und bildet ein regelmassiges Vieleck von 34 Seiten, dereń jede 190 Fuss 
lang ist; sein Flacheninhalt betragt 72 Acres oder gegen 29 Hektarem 
Es ist die grósste Anlage dieser Art in Nordwest-Indien. Von dem 
Siidende fiihrt ein Damm mit Spazierweg zu einer in der Mitte be- 
legenen Insel, auf der, inmitten von Palmen und violettbluhenden 
Baumen mit pracht roiłem Grim, eine Erholungshalle angebracht ist.

Ausserhalb der Thore an den Landstrassen trifft man Rudel von 
weissbartigen Affen, die hier ebenso frech sind, wie bei uns die Sperlinge.
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Noch weiter sudlich, 31/4 Kilometer von der Stadt, liegt das 
Grabmal von Schah Alam, welcher Sohn eines Heiligen und geist- 
licher Berather von Mahmud Begada gewesen und 1495 gestorben ist. 
Die durchbrochene Arbeit aus Marmor an dem kuppelgekrónten Gebaude 
und aus Bronze an den Gitterthuren um den Marmorsarg spottet 
jeder Beschreibung. Wunderbar ist die Wirkung des abgedampften 
Lichtes. Die Minarets der Moschee von 90 Fuss Hbhe haben sieben 
Stockwerke mit Rundgangen.

1) Besonders beruhmt ist das Stiick-Werk: flachę oder wiirfelfbrmige oder 
achteckige Gold-Stiickchen werden auf einen rothen Seiden-Faden gezogen. Das ist 
die alteste Goldarbeit in Indien.

2) In Indien wird wegen der Kasten-Gesetze viel Topfer-Arbeit verbraucht. 
Der einheimische Branntweinladen ist leicht zu erkennen an den Haufen zerbrochener 
Tbpfchen, da Jeder das seinige zerbricht, nachdem er ausgetrunken.

Zum Schluss kommt die Betrachtung der Bazare.
Goldschmied-1) und Edelstein-Werke, Kupferschmied - Arbeiten, 

Holzschnitzereien, dereń Kunst auch an den Pfosten der gewóhnlichen 
Wohnhauser, namentlich der alteren, bewundert werden kann, Elfenbein- 
schnitzereien, Lederarbeiten, Baumwollengewebe, auch schon bedruckt, 
Seidengewebe, auch mit Gold- und Silberfaden, Brocate, Gold- und 
Silberstickereien, Teppiche, Tópfer-1 2) und Papier-Waaren, — alles wird 
dem kauflustigen Fremden in grosser Auswahl angeboten.

Die Handwerke in Ahmedabad sind geordnet in Gilden und Zunfte. 
Der Sohn lernt des Vaters Kunst; so ist durch Jahrhunderte lang 
fortgesetzte Uebung eine hohe Ausbildung erreicht worden. Verstósse 
gegen die Gesetze der Gilde werden durch bedeutende Geldstrafen 
geahndet. Der Oberste aller Gilden (Nagar Setli) wird auch von den 
britischen Behbrden ais Stadt-Haupt anerkannt.

So war ich denn in einem halben Tag mit den wichtigsten Sehens- 
wiirdigkeiten der Stadt fertig geworden. Gleich nach Tisch fuhr ich 
wieder aus zu weiteren Besichtigungen.

Naturlich sahen wir noch einige der tausend Moscheen, zunachst 
die innerhalb der Stadt, nicht weit vom Delhi-Thor belegene der 
Kónigin (Rani Musjid), die wahrscheinlich zur Zeit von Ahmed 
Schah erbaut worden ist.

Jedes der drei Schiffe ist durch einen Spitzbogen zuganglich und 
von einem Dom gekrbnt, die Moschee 100 Fuss lang und 44 Fuss 
tief, 33 Fuss hoch, ohne die Kuppeln, von vortrefflichen Verhaltnissen. 
Die Saulen, welche die mittlere Kuppel tragen, sind doppelt so hoch. 
ais die fur die seitlichen; zwei Reihen von Zwergsiiulen auf dem Dach 
der Seitenflugel gleichen die Hohe aus, ihre Zwischenraume sind von 
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durchbrochener Arbeit ausgefullt. So kommt Luft hinein und Licht,l) 
aber nie der Sonnenstrahl selber. Die beiden seitlichen Minarets 
reichen nur so hoch, wie die Fassade; es ist unbekannt, ob sie un- 
vollendet geblieben oder durch Erdbeben wieder theilweise zerstórt 
worden. Sie sind in reinem Hindu-Stil erbaut. In dem Grabdenkmal 
sind zwei Leersarge aus Marmor, wieder mit Kette und Rauchgefiiss.

1) Ganz ahnlich im grossen Saal zU Karnak.

In der Nahe ist die Moschee von Mohammed Chisti aus dem 
Jahre 1565, mit der allerschbnsten durchbrochenen Arbeit, die in 
Ahmedabad zu finden.

Hierauf besichtigte ich einen grossartigen neuen Jain-Tempel, 
den, ganz in der Nahe des Rasthauses, ein reicher Wohlthater, Hati 
Singli, nebst einem Obdach fur Pilger, mit einem Kostenaufwand ron 
2 Millionen Mark erbaut. Man sieht, auch diese Religion ist noch 
lebendig, lebendig ist die werkthatige Liebe der Jain, die ubrigens 
in der Stadt eine Zufluchtsstatte fur alte und kranke Thiere (Panjra- 
pol) erbaut haben und unterhalten, sowie ausserordentlich zahlreiche, 
schon geschnitzte und bemalte Futterhauschen fur Vógel auf hohen 
Pfeilern.

Der Jain-Tempel ist in seiner Einrichtung ahnlich denen vom Berg 
Abu, auch reich geschmuckt, wenngleich nicht so kostbar, wie jene, 
und uberaus sauber gehalten. Der Bau ist 150 Fuss lang und 
100 Fuss breit. Jede der 50 Zellen um die Halle des Hofes hat ein 
Heiligenbild und ihr besonderes Spitzdach, das Pflaster besteht aus 
Marmorwurfeln.

Die mittlere Saulenhalle mit Dom fuhrt zu der von drei hohen 
Spitzthurmen uberragten Haupt-Zelle, in der das Bild des Jain-Heiligen 
(angeblich des Dharmmanatha, des 15ten der 24 Thirthankara), mit 
Diamanten geschmuckt, sichtbar ist. Die Leute zeigen mir alles und 
sind nicht so unduldsam, wie die Hindu.

Danach kamen die Wasserwerke an die Reihe, die ebenso 
wenig wie der Jain-Tempel in Murray’s Buch Erwahnung gefunden. Ein 
Tiefbrunnen ist gegraben; eine Dampfpumpe, die fur 40 000 Rupien 
aus England bezogen wurde und in taglich achtstiindiger Wirksamkeit 
den Bedarf deckt, hebt das Wasser auf einen hohen Thurm in einen 
machtigen Eisenbehalter von 18 Fuss Hóhe. Der Stand des Wassers 
ist aussen ersichtlich. Die von dem Werk versorgten Brunnen in der 
Stadt sind fur die hiesige Gegend ausserordentlich zweckmassig ein- 
gerichtet: es sind Steinwiirfel mit etwa sechzehn Wasserhahnen draussen 
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ani Umfang, so dass zu den bestimmten Tageszeiten, wo Wasser ge- 
braucht wird, dasselbe leicht und rasch entnommen werden kann.

Der Ingenieur der Wasserwerke, ein junger Parsi, zeigt mir alles 
auf das eingehendste. Mit morgenlandischer Neugier fragt er mich 
nach meiner Heimath. Ais ich Berlin nenne, fasst er meine Hand, 
und bittet um einen Gefallen, namlich ihm eine Beschreibung der 
weltberiihmten Wasserwerke meiner Heimathsstadt zu senden. Ich ver- 
spreche ihm das, aber beim Scheiden sagt er feierlich: „Wir Parsi 
halten unser Wort heilig. Ich hoffe, du wirst dein Versprechen halten.“ 
Ich war ein wenig geschmeichelt von dem Ruhm meiner Heimaths
stadt und habe ihm auch, mit Hilfe unsres vortrefflichen Director Gille, 
seinen Wunsch erfiillt.

Den Schluss machte die Besichtigung des Hospitals, dessen 
Arzt ein Eingeborener war. Trotzdem auch hier eine unentgeltliche 
Impf-Stelle ist, sah ich in der Stadt sehr viele Menschen mit Pocken- 
narben, auch viele, die durch Pocken-Krankheit einaugig geworden.

Die Rechnung, die mir der biedre Rasthaus-Halter machte, zeigte 
mir, dass man auch unter einfachem Dach ganz ebenso viel ver- 
brauchen kann, wie in dem gróssten und prachtvollsten Gasthaus. 
Allerdings hatte ich mir hier, wo das Rasthaus am Thore einer grossen 
Stadt liegt, den Aufwand erlaubt, zu jeder der beiden Mahlzeiten eine 
Flasche Bier zu bestellen.1)

1) German beer; es ist nach Pilsener Art in Bremen gebraut, auf Schiffen des 
Bremer Lloyd eingefiihrt und kostet 1 Rupie die Flasche.

Bombay.

Abends fahre ich von Ahmedabad ab und bin Morgens friih, am 
23. December, nach etwa zwólf Stunden, in Bombay. (Church-Gate- 
Station. — 310 englische Meilen = 496 Kilometer, fur 20 Rupien.) 
Da ich, durch meine Erfahrung in Calcutta belehrt, rechtzeitig vorher 
geschrieben und von Ahmedabad noch Drahtnachricht gesendet; so 
linde ich mein Zimmer in Watson’s Esplanade Hotel, dem besten 
in Indien.

Ich fahre zum Consul, zur Post, zum Bevollmachtigten des óst- 
reichischen Lloyd, um mir eine Cajute fiir die Heimfahrt zu sichern, 
zu einem Parsi-Arzt, dessen Bekanntschaft ich schon in Canada ge- 
macht, und kann alsdann die Besichtigung der zweiten Hauptstadt 
von Indien beginnen.
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Bombay,1) das Auge von Indien, das nach Westen schaut, die 
Eingangspforte, wo fast alle Reisenden, die von Europa nach Indien 
fahren, jetzt landen, und unigekehrt fast alle, die von Indien nach 
Europa zuriickkehren, sich einschiffen, zahlte im Jahre 1669, ais Kónig 
Karl der Zweite fiir einen Jahreszins von 10 Pfund Sterling die Insel 
an die ostindische Gesellschaft abtrat, kaum 10 000 Einwohner; jetzt 
hat es 820 000, darunter 500 000 Hindu, 200 000 Mohammedaner, 
50 000 Parsi, 12 000 Europaer.

1) Der Name soli aus dem Portugiesischen stammen, bon babia = schbne Bay. 
Das ist wohl u nr i eh t i g. Die Inder schreiben es Mambę oder auch Bambe von 
der Gottin Mamba Devi, dereń Tempel noch vor 120 Jahren auf der jetzigen Espla
nade vorhanden war. Der Maratha-Name ist Mambai, von Mahima, d. h. „die 
grosse Mutter“ und ist ein Name derselben Gottin, der auch noch in dem der 
Vorstadt Mahim erhalten ist.

2) Die Angabe von 110 Quadratkilometer in Sievers’ Asien (Leipzig 1892, S. 060) 
u. a. a. O. beruht auf Irrthum.

3) Auf eine Person kommen O,-, Quadratmeter; im dichtesten Theil von
London 10,-,.

Vor dem Festland liegt hier eine Gruppe von zwólf Inseln, welche 
sowohl von jenem, wie auch von einander nur durch schmale und 
schmalste Wasserstrassen geschieden sind. Von diesen Inseln ist Bom
bay, nachdem sie sich zwei der kleinsten Inselchen (Colaba und die Alt- 
Weiber-Insel) durch Dainme angegliedert, die sudlichste; ungefahr unter 
18 Grad 53' nórdlicher Breite und 72 Grad 52' ostlicher Lange. Die 
Insel Bombay hat 11,5 Kilometer Lange, 3,. Breite und etwa 55 Quadrat- 
kilometer Flacheninhalt,1 2 3 *) und ungefahr die Gestalt einer langlichen, un- 
regelmassigen Krebsscheere, dereń beiden Spitzen nach Suden gerichtet 
sind. Die kiirzere, bstliche Spitze ist Malabar-Hugel, der Wohnsitz 
der Reichen; die langere westliche Kolaba, das Hauptąuartier des 
Baumwollenhandels. Zwischen beiden liegt die seichte Hinterbucht 
(Back Bay).

Nórdlich von Kolaba, an der Ostseite der hier noch schmalen Insel, 
liegt die alte Festung und der Hafen, und westlich daron die 
Esplanade, der feinste und amtliche Theil der Stadt. Nach Nord- 
osten schliesst sich die ausserordentlich dicht bevblkerte8) Stadt der Ein- 
geborenen an (Black town) und reicht nórdlich bis zu den Vorstadten 
(Mazagaon und Bykulla) und óstlich bis zu dem Fuss des Malabar- 
Hiigels.

Bombay wird von den Englandem ais sehr gesund geruhmt, 
namentlich seitdem die hauptsachlichsten Sumpfe beseitigt, und eine 
ordentliche Wasserleitung erbaut worden. Aber der nórdliche Theil
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der Insel, wo allerdings keine Englander wohnen, ist noch beute Fieber- 
gegend. Ich habe den dort (in Mahim) hausenden Stadt-Arzt, einen 
Parsi, besucht und erfahren, dass er jahrlich sechs bis zwólf Tausend 
Falle von Fieber zu behandeln hat.1)

1) Die Regierung liefert ihm nicht Chinin, sondern das billigere Cinchonin.
2) Durch Griinderschwindel, da wegen des nordamerikanischen Biirgerkrieges 

die ostindische Baumwolle so begehrt war.
3) In 28 000 Hausern. 502 000 waren Hindu, 158 000 Mohammedaner, 48 600

Parsen, 30 000 eingeborene Christen, 17 000 Jain und Buddhisten, 10 500 Europaer,
1168 Eurasier.

Die mittlere Jahrestemperatur ist + 261/4° C. Die Nahe des 
Meeres wirkt gunstig. Die kuhlsten Monate sind November bis Marz. 
Der Sudwestmonsun beginnt mit der zweiten Woche des Juni, und der 
Regen halt an bis zum Ende des Monat September. Der durchschnitt- 
liche Regenfall betragt 70 Zoll im Jahre.

In geschichtlicher Hinsicht ist folgendes zu erwahnen. Im 
Jahre 1530 wurde die Insel Bombay von einem (auf der nórdlich daran 
grenzenden Insel Salsette herrschenden) Kleinfiirsten an die Portugiesen 
abgetreten, welche die Yortrefflichkeit des Hafens erkannten und eine 
befestigte Handelsniederlassung griindeten. Im Jahre 1661 erhielt 
Kónig Karl II. von England bei seiner Verehelichung mit der portu- 
giesischen Prinzessin Katharina die Insel Bombay ais Heirathsgabe; aber 
schon 1668 verschenkte sie der unwirthschaftliche Kónig an die ostin- 
dische Gesellschaft, so zu sagen fur ein Butterbrot, namlich fur 10 Pfund 
Sterling jahrlicher Abgabe. Im Jahre 1687 wurde der Sitz der Regierung 
(Prasidentschaft) von Surate hierher verlegt. 1696 liess Aurangzeb 
das Fort beschiessen und wurde nur durch ein schweres Lósegeld zum 
Abzug bewogen. Erst 1860 wurde die Festungseigenschaft der Stadt 
aufgehoben.

Jetzt umfasst die gleichnamige Prasidentschaft, an der Westkuste 
Vorderindiens, 512 000 Quadratkilometer mit 23 Millionen Einwohnern.

Die Zahl der Einwohner der Stadt Bombay war
1716: 16000,
1815: 221 000, 
1834: 234 000, 
1864: 816 0001 2 3 * *), 
1872: 640 000, 
1881: 773 0008), 
1891: 821000 (einschliesslich des Cantonment).

Bei dieser raschen Entwicklung begreift man, dass nur ein Funftel
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der Einwohner auf der Insel geboren ist, von den Europaern sogar 
nur vier Procent.

Ihren Aufschwung rerdankt die Stadt der Einrichtung der englisch- 
indisćhen Post (London-Bombay) im Jahre 1837, der Erbffnung der 
Eisenbahnen nach dem Innern und vor allem des Suez-Canals (1869).

Im Jahre 1814/15 betrug der Werth der Ein- und Ausfuhr 
8 Millionen Mark, 1884 aber 1285 Millionen! 1891 sollen es sogar 
3200 Millionen gewesen sein, nach dem Guide of Bombay, 1892. 
Aber hier zeigt sich die Unzurerlassigkeit solcher Buchlein. Nach 
Hunter’s amtlichen Zahlen betrug der ganze Handel Indiens 
1890/91: Rx 196 Millionen. Hierron entfielen 43 Procent (Rx 84 Mil
lionen) auf Bombay, 37 Procent auf Calcutta. Bombay hat also 
Calcutta bereits iiber fliigelt.

Den Haupteinfuhrgegenstand bilden Baumwollen - Waaren (fur 
187 Millionen Mark), den Hauptausfuhrgegenstand Rohbaumwolle (fur 
291 Millionen Mark). 77 Procent der ganzen Einfuhr und 58 Procent 
der ganzen Ausfuhr gehen durch den Suez-Canal.

Ausser dem Handel kommt die Industrie in Betracht. Bombay 
tritt durch seine Baumwollenspinnereien bereits in Wettbewerb mit 
Manchester. 1890/91 rerkehrten 89797 Schiffe (darunter 3451 Dampfer) 
mit 5 Millionen Tonnen im Hafen von Bombay; allerdings kommen 
87 962 mit 2,8 Millionen Tonnen auf den Kiistenliandel und den Ver- 
kehr mit indischen Hafen. Sechs grosse europaische Dampfschifffahrt- 
gesellschaften unterhalten regelmassigen Dienst mit dem Hafen von 
Bombay.

Esplanade Hotel hat eine vortreffliche Lagę inmitten der 
Stadt. Nach Osten liegt die Haupt-Langsstrasse der Stadt (Esplanade 
Road), nach Siiden grenzt daran eine Gewerbeschule, nach Westen eine 
schmale Strasse, jenseits dereń das Regierungsgebaude der Prasident- 
schaft emporragt, nach Norden eine breite Querstrasse und jenseits 
derselben ein kleiner, zu der Universitat gehórender Garten. Hier tum- 
meln sich Fiihrer, Kutscher mit ihren Wagen, gelegentlicli auch Gaukler 
und andre Schmarotzer der Reisenden.

Ungeheuer ist das Gewuhl in der grossen Halle zur ebenen Erde, 
mit all’ den Dienern des Gasthauses, der Fremden, der in Indien leben- 
den Englander, mit den Kaufmannsburschen, welche kommen und gehen. 
Im Hintergrund der Halle ist der Schreibtisch, wo man seinen Namen 
eintriigt und seine Zimmemummer erfahrt, um sofort, mit dem Personen- 
Aufzug, (ungiinstigen Falles, selbst bis zum fiinften Stock, wo haupt
sachlich Diener liausen,) empor befórdert zu werden.
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Ich erhielt ein Zimmer im ersten Stock, das allerdings weder 
sehr gross, noch glanzend ausgestattet war.1)

1) Natiirlich mit eignem Bad, fiir 8 Rupien taglich, einschliesslich der Ver- 
pflegung, aber ohne Bier und Wein.

2) Kleinhandler treiben sich auf dem Flur herum und bieten dem Fremden 
fur den Sovereign 2 Anna mehr, ais der Wechsler giebt, machen aber keine sonder- 
lichen Geschafte.

3) In den „Waarenhausern fiir Officiere“ (Army and Navy Cooperative-Stores 
for India, A. & N. Stores) werden die indischen Cigarren zu 3*/s Rupien das Hundert 
verkauft, d. i. 5 Pfennige fiir das Stiick. Sie sind mittelmassig. Man bekonnnt 
auch theurere, aber nicht bessere.

4) „Geben Sie doch Elsass-Lothringen an die Franzosen,“ sagte am ersten 
Abend in Bombay mein zufalliger Tischnachbar, ein Brite, nachdem er meine Her- 
kunft erkundigt. „Geben Sie,“ erwiderte ich, „Gibraltar, Malta, Cypern, Aegypten 
an ihre Eigenthiimer, und keinen Rath an diejenigen, die ihn nicht wollen.“

5) Vom Parsi-Theater werde ich noch sprechen.

Weiter befinden sich in Unterstock, angrenzend an die grosse Halle, 
die eigentliche Abfertigung, wo man bestellt und bezahlt, eine Geld- 
Wechsel-Stube, die sehr angenehm und nóthig ist,1 2 3) ein Postamt, ein 
Billard- und Trink-Raum, "ein sehr schlechter und dunkler Leseraum, 
wo Zeitungen an Ketten liegen, einige Laden, die mehr oder weniger 
innige Beziehungen mit der Leitung des Gasthauses unterhalten. Das 
letztere soli Eigenthum des friiheren Ministers eines Schutzstaates sein, 
der mit seinem Raub nach Calcutta sich zuriickgezogen, und soli grossen 
Gewinn abwerfen. Die Schreiber und Wechsler sind Hindu, ebenso 
wie die Pfórtner und Diener.

Die grossen Speise-Sale liegen im ersten Stock. Man speist an 
kleinen Tischen zu vier bis acht Personen. Jeder Tisch hat seinen 
eignen Aufwarter. Ansassige (Beamte, Kauflente, Consuln) bringen wohl 
ihren eignen Diener mit. Speisen und Getranke sind befriedigend.

Die Speise-Sale óflhen sich auf einen machtigen Balkon, der die 
ganze Breitseite des Hauses einnimmt und namentlich nach dem Abend- 
essen einen angenehmen Aufenthalt bildet, wo man an einem kleinen 
Tischchen den Kafle einnimmt und bei der Cigarre8) eine Stunde mit 
Bekannten verplaudert.

In dem Gasthaus wohnten etliche Deutsche, theils Reisende, theils 
Ansassige, dereń Bekanntschaft ich bald machte und so die Annehm- 
lichkeit genoss, wenigstens bei Tisch und danach meine Muttersprache 
sprechen zu kónnen und auch lastigem Gesprachsstoff zu entgehen.4)

Europaische Abendvergnugen, wie Theater,5) giebt es in dieser 
indischen Grossstadt nicht.

Von dem luftigen Balkon wandre ich in’s Schlafgemach. Dieses 
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ist gleichfalls luftig, da ich die Fenster auch Nachts offen lasse, und, 
nur von einem Laken zugedeckt, ganz angenehm schlafe.

Des Morgens, nach dem Bad und dem Fruh-Thee, sitze ich be- 
haglićh am Fenster, rauche meine Cigarre, schreibe, lese, durchfliege 
die englische Zeitung. Letztere hat mir der unten lauernde Zeitungs- 
junge geschickt zwischen die eisernen Stabe des Fensters hindurch in 
das Zimmer geschleudert; und, da er mit der hinuntergeworfenen Be- 
zahlung zufrieden ist, wiederholt er dies jeden Morgen, sowie er mich 
erblickt. Die schon fruh nach Bakschiscli brullenden Bettelkinder schaffe 
ich mir mit Hilfe des Pfórtners vom Halse. So verbringe ich eine 
angenehme Morgenstunde.

Allmahlich erscheinen aber mehr Menschen auf den Strassen. 
Jetzt ist es Zeit, die in nachster Nachbarschaft befindlichen Pr ach t- 
gebaude zu besichtigen. Hatte ich doch bei Sir Edwin Arnolds gelesen 
„von einer glucklichen Erleuchtung, welche die gothische Baukunst mit 
der indischen verschmilzt.“ Da aber wurde ich griindlich enttauscht 
und, um es kurz zu sagen, geschmacklosere Bauten, ais die der 
Englander in Bombay, habe ich noch in keiner Grossstadt, sogar nicht 
in Amerika, auf so engem Baum zusammengedrangt gesehen.

Das Secretariat der Prasidentschaft, westlich von unserem 
Gasthaus (mit der Hauptseite nach Mayo Road, die hier einigermassen 
gleichlauft mit Esplanade Road O) ist ein Steinkasten von 443 Fuss 
Lange und vier Stockwerken; — fiir seinen Zweck ist es gewiss brauch- 
bar, ausserdem aber soli es „venetianisch“ sein.

Die Universitats-Halle ist nach der Zeichnung des Sir Gil
bert Scott im „franzósischen“ Stil des 15. Jahrhunderts erbaut, 
104 Fuss lang, 44 Fuss breit und 63 Fuss hoch, 1874 fertig gęstellt 
und nach Sir Cowasjee Jehangir Readymoney1 2 3 * *) benannt, der 100 000 
Rupien dazu beigesteuert.8) Dies Gebaude ist wenigstens doch hubsch 
im Innern, durch eine Holztafelung, die von Einheimischen herruhrt. 
(Die Universitat, die nur Priifungen vornimmt, mit dem Unterricht 
aber nichts zu schaffen hat, halt hier ihre Sitzungen ab.)

1) Weiter nordlich mit ihr sich kreuzt.
2) Wir flnden den Namen ,,Baargeld“ nicht so anmuthig, ais er den Morgen- 

landern erscheinen mag. Aber schon den alten Persem galt, nachst dem Liigen, das 
Schuldenmachen fiir die grósste Schande. (Herodot I, 138.)

3) Parsi, Juden, Mohammedaner sind es, welche hier Gebaude errichtet und
Stiftungen zum AUgemeinwohl gemacht; aber kein einziger von den in Indien reieh
gewordenen Briten.

Die Universitats-Bucherei mit dem Glocken-Thurme, von 
demselben Sir Gilbert Scott in dem „gothischen Stil des 14. Jahr- 
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hunderts“ entworfen, stellt eine Missverbindung dar zwischen einem 
152 Fuss langen, ganz niedrigen Gebaude, der eigentlichen Biicherei, 
und einem plumpen, viereckigen, sechsstóckigen, bis iiber das Zifferblatt 
fast 200 Fuss unverjiingt aufsteigenden Thurm mit einer schmaleren 
Laterne, dereń Spitze 260 Fuss iiber dem Erdboden steht. Der Thurm 
heisst der von Rajabi, nach der Mutter des edlen Gebers, des Herm 
Prunchand Raicliand, der fur die Kosten des Bauwerks 300 000 Rupien 
geschenkt und ausserdem 100 000 Rupien fur die Biicherei und noch 
spatere Zugaben, die vollkommen ausreichten, um Alles zu vollenden. 
Hatte der edle Geber nur noch die Mildherzigkeit so weit ausgedehnt, 
statt des englischen Kunstlers einen einheimischen Handwerker mit 
Plan und Ausfiihrung zu betrauen! Dann wiirde vielleicht auch der 
Beschauer eine Freude an dem Werke haben.1) In dem Garten der 
Universitat steht die Marmorbildsaule des einen der beiden Wohlthater, 
der den Titel Sir fiihrt.

1) Wem mein Urtheil zu strenge vorkommt, namentlich im Vergleich mit den 
iiblichen Lobeserhebungen der Eeisebucher, der vergleiche Fergusson (S. 5): It is 
only in India tbat the two systems ean now be seen practised side by side, — the 
educated and intellectual European always failing because his principles are wrong, 
the feeble and uneducated native as inevitably succeeding because his principles are 
right. The Indian builders think only of what they are doing and how they can 
best produce the effect they desire. In the European system it is considered morę 
essential that a building should be a correct copy of something else than good in 
itself — — —

Hirschberg, Reise um die Erde. 31

Das Gerichtsgebaude, in „altenglischem" Stil von Gen. 
J.A.Fuller entworfen und 1879 mit einemKostenaufwand von 100000£ 
vollendet. ist 562 Fuss lang, mit einem Thurme von 175 Fuss 
Hóhe. Ich war auch drinnen; das beste, was man dort sieht, ist 
die Aussicht.

Postgebiiude „im mittelalterlichen Stil“, Telegraphenamt 
„im neuen gothischen“ und Bau-Amt, die hier in der Nahe und 
dicht bei einander liegen, verdienen nur genannt zu werden.

Verfolgt man die Hauptąuerstrasse (Churchgate street) nach Osten, 
so stósst man zuerst auf die Cathedrale, die 1718 erbaut, 1833 
mit einem hohen Thurm yersehen wurde und eine „Mischung des 
klassischen und gothischen Stils“ darstellen soli; hiernach auf einen 
kleinen Rundgarten (Elphinstone Circle), der von hohen Ge- 
schaftshausern umgeben ist, und endlich auf das Stadthaus (Town 
Hall), das mit seiner Hauptfassade von 260 Fuss Lange und einer 
dorischen Saulenhalle etwas besser aussieht: es wurde 1835 mit einem 
Kostenaufwand von 65 000 £ errichtet. Das Gebaude hat einen grossen 
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Saal von 100 Fuss Lange und Breite, der weniger zu óffentlichen 
Yersammlungen, ais zu B a 11 e n benutzt wird ; denn von stadtischer 
Selbstverwaltung ist in Indien keine Rede. Aber es ist auch der Auf- 
bewahmngsort fur die wichtige Bucherei der asiatischen Gesell
schaft und hierdurch den deutschen Fachgelehrten geniigend bekannt.

Oestlich von dem Stadthaus, schon dicht am Ufer, liegt die 
Milnze, welche 300 000 Rupien an einem Tage zu pragen im Stande 
ist und fruher bisweilen bis zu 200000 X' in Silberbarren beherbergte; 
denn Jedermann konnte hier sein Silber zu Rupien pragen lassen fur 
die gesetzlichen Gebuhren: erst vor wenigen Monaten ist die freie 
Silberpragung nothgedrungen, wegen des Silbersturzes, aufgehoben 
worden.

Ob das neue Stadthaus (M unici pal Office) am Nordende des 
Europaer-Yiertels >) nach seiner Fertigstellung besser aussehen wird, 
weiss ich nicht. Jedenfalls liatte der Baumeister in nachster Nahe 
zwei Beispiele vor Augen, ein nachahmenswerthes, die mohamme- 
danische Madchen-Schule, welche trotz der ublichen Klassen- 
Eintheilung anmuthige Hallen und Kuppeln zeigt, und ein abschrecken- 
des, das Gebaude des Yictoria-Eisenbahnhalteplatzes,1 2 3 * * *) das 
allenthalben nach vorn Dachtraufen mit den Kopfen nordischer Un- 
geheuer und sogar an seinem Central-Dom strahlenformig Saulen mit 
eben solchen Missbildungen gegen den Himmel, wie versteinertes Ge- 
strupp, emporstreckt. Es soli „spat gothisch“ sein, wird ais das schónste 
Gebaude in Bombay und ais der prachtigste Eisenbahnhalteplatz in 
Indien gepriesen. Herr Steyens war der Baumeister, die Kosten be- 
trugen 300 000 £, 1888 wurde es fertig, die innere Einrichtung muss 
ais zweckmassig gelobt werden; es ist der Endpunkt der Great Indian 
Peninsular Railway.

1) An der Ecke zwischen Esplanade Market road und Cruikshank road.
2) Victoria Terminus, Great Indian Peninsular Railway.
3) Ein wohlhabender Jude, der Wohlthater seiner armen Glaubensgenossen aus

Bagdad, der Griinder grossartiger Fabriken (von Baumwollen- und Seiden-Stoffen) und
Docks, der Stifter zablreicher offentlicher Anstalten, wie der Gewerbe-Schule und
des Albert-Museum.

Bombay’s óffentliche Gebaude machen keinen sonderlichen Ein- 
druck auf denjenigen, der aus Indien kommt und so viel schónes 
gesehen.

Wie die óffentlichen Gebaude, so auch die Bildsaulen.
Im siidlichen Anfang von Esplanade road, gegenuber einem freien 

Platz, steht die bronzene Reiterstatue desPrinzen von Wales, 
die Sir A1 b e r t S a s s o o n 8) zur Erinnerung an den Besuch des Thron- 
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erben (1875/76) durch Herrn Bóhm fiir 12500 £ anfertigen liess und 
der Stadt Bombay zum Geschenk machte. Die Enthiillung faud im 
Jahre 1879 statt. Der Prinz, in Feldmarschallsuniform, sitzt zu Pferde. 
Die Bildsaule ist 12 Fuss hoch und steht leider auf einem Granitwurfel 
von 14 Fuss Hohe, also zu hoch fiir beąueme Betrachtung. An den 
beiden Hauptseiten enthalt der Unterbau Bronze-Tafeln mit erhabener 
Arbeit. Die eine stellt die Landung des Prinzen dar; die andere zeigt 
die Yorstellung auf der Esplanade, wo der Prinz in der Mitte zwischen 
Hindu und Mohammedanern steht.

An der Kreuzungsstelle von Esplanade- und Mayo-Road sitzt unter 
einem gothischen Spitzdach von 42 Fuss Hohe die Kónigin im Staats- 
gewande. Die Bildsaule ist 7 Fuss hoch, aus weissem Marmor, von 
Noble. Die Enthiillung erfolgte 1872. Die Gesammtkosten betrugen 
182 000 Rupien, wovon der Fiirst (Gaekwar) von Baroda 165 000 
beigesteuert. Ein gothisches Spitzdach ist die ungliicklichste Bedeckung 
fiir eine sitzende Bildsaule; das weiss Jeder, der die von Walter Scott 
zu Edinburgh gesehen.

Bombay’s Bedeutung beruht auf dem Seehandel.
Naturgemass wendet man sich zum Ha fen. Es ist nicht weit. 

Man verfolgt Esplanade Road vom Hotel aus siidwarts eine kurze 
Strecke, geht iiber einen halbkreisfórmigen freien Platz und durch die 
Apollo-Bunder-Strasse, vorbei an dem Seemanns-Heim1) und dem 
Jacht-Club zur Linken und einem Erfrischungshause zur 
Rechten. Hier springt die von einer 100 Fuss langen, offenen Halle 
gekrónte L a n d u u g s t r e p p e in den Hafen vor, die den fiir uns selt- 
samen Namen Apollo Bundęr fiihrt.

1) Wo die Seeleute, Bank der Wohlthatigkeit indischer Ftirsten, namentlieh 
des von Baroda, billige und angenehme Wohnung finden.

31*

Bund er oder Bandar lieisst auf hindostanisch Uferstrasse. 
Das Wort Apollo sollen die Englander aus dem hindostanischen 
Wort paliów, d. li. Fis cli, zurecht gemacht haben: wobei nur eines 
wunderbar ist, dass sie eine Silbe zugegeben, nicht fortgenommen 
haben.

Apollo Bund er oder, wie der amtliche Name jetzt lautet, 
Wellington Da mm (W. Pier) ist das wirkliche Eingangs-Thor 
zur Westkiiste von Indien. Dicht davor werfen die Postdampfer der 
P. & 0. Gesellschaft Anker. Ankunft und Abfahrt bedingen lebhaftes 
Gedrange und geschaftiges Treiben auf dem Ufer und auf dem Wasser. 
Der Blick von oben, iiber die niedrige Umfassungsmauer fort, zeigt 
eine der schonsten Seelandschaften der Erde. Yor uns liegen 
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in dem von schier unzahligen Vergnugungs- und Geschaftsbooten durch- 
furchten Hafen die zahlreichen verankerten Schiffe. Die Flaggen aller 
Vólker flattern von den ragenden Masten. Obwohl Bombay heutzutage 
nicht łnehr eine Festung darstellt, — denn von dem nórdlich von un- 
serem Standpunkt befindlichen K a s t e 11 sind nur noch die Ufermauern 
ubrig geblieben und die Waffensammlung (Arsenał), — so ist doch 
fur die Vertheidigung des Hafens einigermassen gesorgt. Da 
liegen die beiden Monitor Abyssinia und Magdala, jeder mit zwei 
Thurmen und lOzólligen Kanonen; da erhebt sich zu unserer Linken 
Chendal Bet, die Kreuz-Insel, mit ihrer Batterie, am Nordende der 
Ankerlinie; am Siidende der letzteren der Austern-Felsen und eine 
dritte Batterie in der Mitte. Dazu kommt weiter nach Osten die Schlacht- 
Insel (B u t c h e r ’ s I s 1 a n d), wo die Mannschaften zur Bedienung der 
unter See befindlichen Minen ihren Standort haben.

Lassen wir den Blick weiter iiber das Wasser nach dem Hinter- 
grund zu schweifen, so erblicken wir andere grossere Inseln, darunter 
die beruhmte Elephanta und die Berge des Festlandes, die west- 
lichen Ghats, die hier 1000 bis 2000 Fuss emporsteigen. Besonders 
reizvoll ist das Bild gegen Abend, wenn die tiefer stehende Sonne 
auf den Felsinseln eine malerische Abwechslung von Licht und Schatten 
hervorruft.

Dann sammelt sich auf diesem Platz „ganz Bombay“ oder wenig- 
stens eine hiibsche Muster-Sammlung seiner so verscliiedenartigen Ein
wohner. Die Vornehmeren der wirklich herrschenden Kastę, der Eng- 
lander und anderen Europaer, erscheinen nur vereinzelt; die meisten 
fahren von dem Corso am westlichen Ufer der Bombay-Halbinsel sofort 
nach Hause, um fur das wichtige Geschaft des Abendessens langsam 
und wurdevoll sich vorzubereiten.

Aber von der einflussreichsten und wohlhabendsten Klasse der 
Eingeborenen, den Parsi, rollt ein Wagen nach dem andern heran. 
Aussteigen die wurderollen, hohen Gestalten der halb europaisch ge- 
kleideten Manner mit der steifen, glanzenden Kopfbedeckung, die an 
die Bleclimutzen der Gardę Friedrich’s des Grossen errinnert; mit ihnen 
die schwarzaugigen Frauen, in lebhaft gefarbteń Seidengewandern, das 
lange Tuch (Sari) mit dem bunten, fein gestickten Saum so um das 
Haupt geschlagen, dass es das Gesicht vollstandig einrahmt; die mun- 
teren Kinder, Knaben wie Madchen, in blumigen Gewandern (Jacke 
und Hosen) und mit Sammtkappchen auf dem tippigen, schwarzen 
Lockenhaar. Nur durch Lange des Haares und Ohrringe sind die 
Madchen von den Knaben zu unterscheiden.

Da erscheinen Hindu in jeder Schattirung des Braun, mit Kasten- 



485

abzeichen auf der Stirn, mit allen Arten von Turbanen, weissen und 
rothen, und von Mtitzen und in schneeweisser Baumwollengewandung; 
Mohammedaner, die auch hier die grune Farbę des Turbans vorziehen; 
Hinduweiber mit grellfarbigem Tuch (Sari, aus Battist oder Seide) um 
den Kopf, mit Nasenring, Spangen an Armen und Fussknócheln; Juden 
aus Bagdad im Fez, mit ihren Frauen, die zu den schónsten im Osten 
gehóren. Die schlanke Gestalt ist in ein weisses, bauschiges Gewand 
gekleidet, das aber wegen der Zartlieit des Stoffes die Formen nicht 
vollstandig verhullt; das weisse Tuch umrahmt das regelmassige, helle 
Gesicht mit den dunklen Augen; den iiberladenen Schmuck der Hindu- 
Frauen verschmahen sie, gehen aber nicht barfuss, sondern in zierlichen 
Schuhen.

Naturlich fehlen die neugierigen Reisenden ebenso wenig wie die 
fróhlichen, recht jugendlichen Gestalten der britisclien Soldaten sowie 
Schiffsvolk aus aller Herren Bander. Handler mit allerlei Kleinig- 
keiten, mit Sussigkeiten und Spielwaaren fur die Kinder, Bootsleute, 
welche ihre Kahne anbieten, drangen sich zwischen die Menge, welche 
langsam auf- und abwandelt und den Klangen einer Musikkapelle 
lauscht, die gelegentlich vor dem Jacht-Klub ihre Weisen ertónen 
lasst. Dann geht die Sonne unter, der Mond leuchtet in marchen- 
haftem Glanze. Die Versammlung zerstreut sich nach allen Rich- 
tungen.

Unmittelbar nbrdlich von Apollo Bunder liegt die Werft (Dock- 
yard), 1735 von der Regierung mit Hilfe einer tiichtigen und grund- 
ehrlichen Parsi-Familie in’s Leben gerufen und ganz allmahlich ver- 
gróssert; 1820 wurden Kriegsschiffe yon 1700 Tonnen ganz und gar 
von den Parsi fertig gestellt, aus Teakholz, das funf Mai so lange halt, 
wie europaisches Eichenholz. Ein Kauffahrer von 1000 Tonnen, aus 
diesem Holz erbaut, hat 70 Jahre lang das Meer befahren! Bombay 
ist der einzige wichtigere Platz in Indien, wo die Fluth (von 14 Fuss) 
hinreicht, um gróssere Docks zu erbauen.

Sudlich von Apollo Bunder bei Colaba liegt das alte Sassoon- 
Dock zum Aus- und Ein-Laden von Schiffen, 650 Fuss lang, 250 Fuss 
breit, 19 Fuss tief, mit der Eisenbalm verbunden; und nórdlich, dicht 
bei der Kreuz-Insel, die neuesten Anlagen der Art, Prince1 s Dock, 
das 30 Acres = 12 Hektaren misst und 30 Oceandampfer aufnehmen 
kann; sowie Victoria Dock, von 25 Acres = 10 Hektaren.

1) Elphinstone reelaniation, Mody Bay reelaniation.

Diese beiden Flachen, sowie der sudlich daran stossende Ufer- 
streifen bis zur Miinze sind der See abgewonnen,1) wodurch der 
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Hafen erheblich yerbessert und morastige, ungesunde Untiefen in vor- 
treffliche Geschaftsviertel umgewandelt wurden.

Hundert Millionen Mark sind liierfur, einschliesslich der 
Verbes'serung der Backbay, ausgegeben worden.

Natiirlich habe ich, bei m einer grossen Vorliebe fur Hafen-Anlagen, 
nicht yersaumt, den ganzen Hafen von Bombay im Boot zu durch- 
fahren und alles genau in Augenschein zu nehmen. Ein ganzer Sonntag 
wurde daran gewendet. Bei dieser Gelegenheit besuchte ich auch 
S. M. Kreuzer S c h w a 1 b e, der soeben von unseren ostafrikanischen 
Besitzungen angekommen war und die deutsche Flagge im Hafen von 
Bombay flattern lies. Auf das zuvorkommendste wurde ich aufgenommen, 
von den Herrn Aerzten und Officieren durch das ganze Schiff geleitet, 
das vor Sauberkeit nur so blitzte. Da sah ich „die grossen Kanonen", 
dereń Ruf bald bei den unbotmassigen „Arabem" so rerbreitet war, dass 
schon der blosse Anblick des Schiffes ihnen einen heilsamen Schrecken 
einflósste. Spielend werden die machtigen Feuerschlunde mittelst 
Maschinen von einem Mann gedreht und gerichtet.

Unsre Matrosen und Seesoldaten sind prachtvolle Gestalten. 
Lachelnd gedachte ich der an Bombay’s Mauern angeklebten bunten 
Marktsclireier-Zettel, die deutsches Bier empfehlen und ein Kampfspiel 
(Seilziehen, tug of war,) zwischen deutschen und englischen Matrosen 
darstellen: worin unsre Leute jammervoll unterliegen. In Wirklichkeit 
wird die Sache sich wohl anders entwickeln.

Natiirlich ist ein solcher Kreuzer nicht so geraumig, wie ein Post- 
dampfer; mit dem Raum muss man haushalterisch umgehen. Der 
Dienst ist auch nicht leicht. Aber die Verpflegung ist vortrefflich, die 
Mannschaften sehen sehr gut aus und sparen den gróssten Theil ihrer 
Lóhnung.

Nach der Besichtigung wurde wirklich deutsches Bier aufgetischt 
und mehr ais ein Glas auf das Wohl des Yaterlandes geleert.

Zum Schluss fuhr ich noch nach Prince’s Dock, wo der stattliche 
Postdampfer Imperatrix des bstreichischen Lloyd, auf dem ich am 
1. Januar meine Heimreise antreten sollte, hart an der Ufermauer 
yerankert lag.

Capitan Egger, ein graubartiger, biederer Seemann, empfing mich 
auf das freundlichste und zeigte mir die Einrichtung, ganz anders ais 
die Capitane der englichen P. & O.-Gesellschaft, die in dem Reisenden 
nur eine Zahl (oder eine Geldsumme) sehen.

Bootsfahrten sind naturlicb, wie iiberall, bequem und billig. Ais 
ich den Leuten 4 Rupien einhandigte, wagten sie gar nicht einmal, 
noch ein Geschenk (bakschisch) zu yerlangen.
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Schlechter ist es mit den Droschken bestellt, wenn auch niclit 
ganz so schlecht, wie in Calcutta. Der Gebuhrensatz ist allerdings, 
wie bei uns, auf einer deutlich sichtbaren Tafel gedruckt zu lesen, z. B. 
nach dem Malabar-Hugel und zuriick 21/., Rupien. Aber wenn man oben 
angelangt ist, sagt der Kutscher, dass das Pferd mude oder krank sei, 
und sucht den vollen Preis fiir die halbe Fahrt zu erlangen. Nach 
solcher Erfahrung miethete ich fur gróssere Ausfluge stets in der 
Gasthofkanzlei einen Einspanner, der fiir den halben Tag 3 bis 5, fiir 
den ganzen Tag 6 bis 8 Rupien kostet und weit besser fahrt. Fiir 
kiirzere Fahrten in der Stadt sind allerdings auch die Droschken 
brauchbar. Wer Einheimische genauer betrachten will, wird gelegent- 
lich die Pferdebahn benutzen, die uns fur ein geringes durch die ganze 
Stadt befórdert.

1) New-Orleans liat 1885/86 iiber 6 Millionen Centner ausgefiihrt.
2) Gesammtwerth dieser 6 Millionen Centner 240 Millionen Mark. — Die Baurn- 

wollen-Ernte der Erde betrug 1881 an 1600 Millionen Kilogramm = 32 Millionen 
Centner. Von den 1882/83 im Welthandel nachweisbaren 42 Millionen Centner 
stammten 32 aus den Yereinigten Staaten, 7 aus Ostindien, 2l/a aus Aegypten. Fiir 
1890 beziffert sich die gesammte Baumwollengewinnung auf 2800 Millionen Kilo
gramm, davon entfallen auf Ostindien 552.

Es ist aber auch sehr lehrreich, grosse Strecken z u Fuss zu- 
riickzulegen.

Ganz eigenartig ist der Spaziergang nach Siiden von Esplanade 
road, durch Colaba causeway. Hier kommt man zu dem Baum- 
wollen-Paradies. Bombay ist nach New-Orleans1) der grósste 
Baumwollenmarkt der Erde. 4 000 000 Centner werden jahrlich von 
Bombay ausgefiihrt und 2 000 000 in den 70 Dampf-Spinnereien der 
Stadt verarbeitet,1 2) wobei 59 000 Menschen Beschaftigung finden.

Es ist wohl zu bemerken, dass im letzten Jahre mehr nach Deutsch- 
land ais nach England verschifft worden ist! Die grossen viereckigen 
Ballen werden durch hydraulische Pressen, die einen Druck von 800 
Tonnen auf den Ballen ausiiben, zusammengedriickt, so dass sie gróssere 
Iiichtigkeit (specifisches Gewicht) ais Tannenholz annehmen, und mit 
diinnen Eisenbandern umgeben. So lagern sie zu Tausenden und 
Tausenden in Hallen und auf Hófen, bewacht von den Angestellten der 
Geschafte und durchmustert von Kauflustigen.

Indien ist die Heimath der Baumwollenpflanze und ihrer Ver- 
arbeitung zu den feinsten Geweben, seit uralter Zeit. Im Anfang des 
18. Jahrhunderts beherrschten ostindische Baumwollenwaaren den eng- 
lischen Markt, so dass in den Jahren 1700 und 1721 ilire Einfuhr nach 
England durch Gesetz beschrankt wurde. Aber der Erfindungsgeist und 



488

die Thatkraft der Europaer hat in einem Jalirhundert auf diesem Gebiet 
mehr geleistet, ais die Weisheit des Morgenlandes in Jahrtausenden.

Indien lieferte Baumwolle nach England und nahm von dort Baum- 
wollenwaaren. Jetzt fangt Asien an, durch eigne Dampf-Spinnereien 
von Europa sich unabhangiger zu machen; aber vorlaufig wird es noch 
zinspflichtig bleiben.

Umfassend ist hier am Siidende die Aussicht auf Bombay. 
Im aussersten Westen erblickt man die Malabar-Spitze mit der Flaggen- 
Stange des Statthalters, dann kommt der grune, langgestreckte, massig 
hohe Hugelrucken der Malabar-Halbinsel, auf dem einzelne der Praclit- 
Hauser sichtbar sind, danach die hangenden Garten und, hinter der 
Umbiegungsstelle der Hinterbucht, die fernen Schornsteine des soge- 
nannten Manchester von Bombay, hierauf einige grosse Hauser am 
Strand, dann der Palmenwald, in dem ein Theil der „schwarzen Stadt“ 
der Hindu liegt, endlich die grossen Amtsgebaude, welche Bombay 
kennzeichnen (Victoria-Halteplatz, Universitat, Obergericht,) einige rothe 
Dacher der hóheren Geschaftshauser und dahinter die Bergkuppen der 
in der Bombaybucht gelegenen Inseln.

Am aussersten schmalen Siidende der Halbinsel sind einige mili- 
tarische Gebaude, Werkstatten, seltsamer Weise auch Gesundheits- und 
Erholungs-Hauser fur kranke Soldaten, eine Kirche am Strande, zum 
Gedachtniss an die 1842 in Afghanistan gefallenen Krieger, eine Stem- 
warte und ein Leuchtthurm, der nicht mehr in Thatigkeit ist, seitdem 
ein neuer (Prong Light) auf einer dicht vor der Colaba-Spitze ge
legenen Klippe erbaut worden.

Auf dem Riickweg wandte ich mieli zu der breiten Uferstrasse, 
(Drive, Queens road,) welche langs des ganzen Ostufers der Halbinsel, 
aber von diesem durch die Eisenbahn geschieden, bis nach dem Malabar- 
Hiigel hinzieht und stetig eine prachtvolle Aussicht auf diesen und die 
Hinterbay darbietet. Ihre Lange betragt wohl eine deutsche Meile. 
Hier und da sind Bahniibergange zu Spielplatzen am Wasser, die fleissig 
von Gross und Klein benutzt werden. Die Uferstrasse selber ist Nach- 
mittags belebt von Wagen und Fussgangern. Die meisten Wagen 
gehóren den Parsi, dann kommen die Englander, auch Damen, die 
selbst die Rossę lenken, dann vornehme Hindu, in rothem goldstrotzen- 
dem Turban, von Lanzenreitem gefolgt, und einzelne Mohammedaner.

Zwischen den Hauptgebauden der Stadt und dem Ostufer liegt 
ein Reitplatz von der Gestalt einer langs gezogenen Ellipse, natiir- 
lich Rotten Row genannt. Denn der Englander nimmt mit sich 
seine heimischen Sitten, Gebrauche, Namen, Neigungen iiberall hin, 
selbst bis zum Aeąuator und zu den Gegenfiisslern.
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Dann folgt Church-Gate-Halteplatz der Bombay-Baroda und Central 
India-Eisenbahn; weiterhin sehr stattliche Baracken fur Soldaten und 
eben solche fur Matrosen; die der letzteren fuhren den Namen Marinę 
Lines, und danach beisst auch der Eisenbahn-Halteplatz.

Gleich darauf folgt der grosse Parsi-Turnplatz (Gymkhana). 
Hier hatte einige Tage zuvor Lord Hawkin mit seinem Cricket-Club 
aus England, der auf dem Schiff Shannon schon durch seine Unver- 
schamtheit das Missvergnugen der Verntinftigen erregt, statt des ge- 
traumten Sieges eine griindliche Niederlage von Seiten der Parsi- 
Junglinge erfahren, zur grossen Freude der Parsi und zu meiner eignen 
Genugthuung; schliesslich aber durch seine allerdings anerkennenswerthe 
Zahigkeit und Ausdauer einen ganz geringen Erfolg davon getragen.1)

1) Ein Deutscher, der grade nach Bombaj' kam, wurde von einem Englander 
gefragt, ob er die Reise wegen Lord Hawkin’s Kampfspiel untemommen. Der Deutsche 
erwiederte: „Dann miisste ich verriickt sein.“ Der Englander fragte: „Wie so?“

2) Dieser Tbeil von Homby road wird auch auf einzelnen Karten ais Esplanade 
Market road bezeichnet.

3) Noch vor zehn Jahren war dieser Zwischenraum zwischen der englischen 
und der einheimischen Stadt fast unbebaut

Endlich kommt man in dem Stadttheil Girgaum zu den Be grab
ił issstatten — der Hindu, Mohammedaner, Europaer, die so auf 
einander folgen.

Natiirlich verbrennen die Hindu ihre Todten.
Ais ich in die offene Pforte des von einer sehr hohen Mauer 

umgebenen Platzes eintreten wollte, kam eiligst ein liochgewachsener 
Sikh-Schutzmann quer iiber die Strasse geeilt, um mir in fliessendem 
Hindostani eine langere Rede zu lialten. Natiirlich verstand ich dieselbe 
nicht, sagte ihm auf englisch, dass ich ein Reisender sei und alles 
betrachten wolle. Das verstand er wieder nicht. Schliesslich aber 
fuhrte er mich hinein zu einer grossen englischen Inschrift des Inhalts, 
dass die Andersgliiubigen gebeten werden, die heiligen Handlungen 
nicht zu stóren. Nun, ich hatte in Benares genug davon gesehen und 
und ging meines Weges.

Die einheimische Stadt erreicht man am besten iiber Homby 
road, die von dem Denkmal des Prinzen nordóstlich zum Victoria- 
Halteplatz fiihrt; und von da weiter1 2 3) nórdlich zum Crawfort Markt, 
dem Anfang der „schwarzen Stadt". (2 Kilometer nórdlich von meinem 
Gasthaus).3)

Das Markt-Gebaude besteht aus einer mittleren Halle und zwei seit- 
lichen Fliigeln (150 X 100 Fuss und 350 X 100 Fuss), ist mit Eisen 
gedeckt, mit Fliesen gepflastert und sehr sauber gehalten.
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Herr Arthur Crawford, ■ stadtischer Beamter von 1865—1871, hat 
naturlich die 1 100 000 Rupien, welche der Bau gekostet, nicht aus 
seiner Tasche gezahlt; aber doch ein grosses Verdienst um die Gesund- 
heit der Stadt dadurch erworben, dass er die Schlachthauser, die fruher 
in der Nahe des Markts sich befanden, nach der Insel Salsette, nord- 
lich von Bombay, verlegte.

Die mittlere Halle des Markt-Gebaudes wird ganz unpassender 
Weise von einem 128 Fuss hohen Glockenthurm iiberragt; sie hat 
aber innen einen sehr passenden Schmuck, einen Springbrunnen, der 
Kuhlung rerbreitet und frisches Trinkwasser in reichlicher Menge lie- 
fert, wieder eine Gabe des edlen Sir C. J. Readymoney. Die innere 
Einrichtung ist ahnlich der unserer Markthallen. Aber die Waaren 
sind verschieden.

Da sind ganze Reihen von Standen, wo Betel verkauft wird. 
Unter den Friichten sind besonders Bananen und Pumelo bemerkens- 
werth, sowie Mango zu ihrer Zeit (Mai). Ferner sind Zwiebeln 
reichlich vorhanden und viel begehrt. Hier wie uberall im Morgen- 
land sind Manner die Kaufer, wenngleich nicht ausnahmslos; aber in 
den Verkauf theilen sich beide Geschlechter gleichfórmig. Fisch, 
Hammel-, Rind-Fleisch werden in besonderen Abtheilungen feilgeboten. 
Naturlich ist verhaltnissmassig weniger Nachfrage, ais bei uns, da die 
Hindu fast gar kem Fleisch essen.

Hinter der Markthalle ist ein schóner Garten, wo in kleinen Holz- 
hauschen lebendige Vógel, Papageien und Pfauen, ferner Aeffchen und 
langhaarige Katzen verkauft werden. (Fiir arabische Pferde, die aus 
Bagdad gebracht werden, giebt es einen besonderen Verkaufsstand. 
Die mit malerischem Burnus bekleideten Araber, welche diesen Handel 
betreiben, sind vielfach in den Strassen zu sehen.)

Von dem Markt ist es nicht weit zu den Bazar en, wo die 
Erzeugnisse des Handwerks und Gewerbefleisses feilgeboten werden. 
Gleich die Fortsetzung von Homby road, die Abduraman- (oder 
Aboulrehman) Strasse, ist ganz und gar mit Laden besetzt.

Einen sehr grossen Raum nimmt der Kupferschmied-Bazar 
ein, er macht sich dem Reisenden auch bald durch den Larm des 
Hammers bemerkbar. Grosse kupferne Wassergefasse (Lota) werden 
in ungeheuren Mengen feilgehalten und verkauft.

Beruhmt sind ferner die Holzschnitzereien und eingelegten 
Holzarbeiten von Bombay (Bombay-Buchsen), Gold- und Silber-Sticke- 
reień, Tópferwaaren, Juwelier-Arbeiten. Aber gewaltig ist die Zahl 
der Yerkaufsstande fiir die ganz billigen Schmuckgegenstande und 
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Flitter-Waaren, die jede Eingeborene, auch die armste, in grossen 
Massen gebraucht.

Die Stras sen der Eingeborenen-Stadt sind eng und gewunden, 
ohne Biirgersteig, aber reinlich und reich an Abwechslung, dicht ge- 
drangt von der auf- und abwogenden Menge, durch welche merkwiirdiger 
W eise Wagen, ohne Schaden anzurichten, sich durchwinden. Die 
Hauser enthalten unten Laden und Verkaufsstellen, oben Erker, die 
rielfach ebenso wie die Thiirpfosten schon geschnitzt und reich bemalt 
sind. Ganze Sippen leben in einem Hause. Auf Quadratkilo- 
meter wohnen gegen 400 000 Menschen.

Von T e m p e 1 n bemerkt man leicht drei Arten, die grell bemalten 
und mit abenteuerlichen Bildwerken geschmuckten Hindu-Tempel; die 
einfacheren und bildlosen Moscheen, die immerhin durch Kuppel und 
Minarets hervorstechen; und die ganz schmucklosen, unzuganglichen, 
wie es heisst, auch innen ganz leeren Gebethauser der Parsi.

Obwohl in der Eingeborenen-Stadt die Teiche (Tanks) nicht fehlen, 
so sieht man hier doch nirgends die elenden Dorf-Hutten um dieselben, 
wie in Calcutta.

Einen besonderen Stadttheil im Norden bilden die Fabriken mit 
ihren hohen Schornsteinen.

Ich besuchte mit einem Empfehlungssclireiben die Seidenfabrik 
des Herrn Sassoon, die 1200 Menschen, nur A siat en, beschaftigt.

Die Fuhrung war hochst umsichtig; sie begann mit dem Roh- 
stoff, der Ordnung und Reinigung desselben, ging dann iiber zum 
Spinnen der Garnę und zu den Geweben, den einfachsten wie den 
zusammengesetzten, zeigte das Farben und Bedrucken und schliesslich 
das Lager. Die Stoffe werden nach dem Gewiclit verkauft, schóne 
Tiicher das Pfund zu 15 Rupien, das ist das doppelte des Rohstoff- 
Preises.

In der Nahe der westlichen Querstrasse (Grant road1’) liegen die 
Krankęnhauser der Medicin-Schule (Grant Medical College).

1) An ihrer Kreuzung mit Parell road.

Die neun Professoren tragen vor in englischer Sprache, die vier 
Hilfslehrer aber in Guzerati und Maratlii. Die Hilfsiirzte sind Ein
geborene, ebenso die Studenten.

Die Krankenhauser sind milde Stiftungen, meist von Parsi. Da 
ist das Jamshidji-Krankenhaus, dicht bei der Medicin-Schule, mit vier- 
zehn Krankensalen zu je vierzehn Betten; einer ist fur Parsi allein, 
in den andern finden Kranke aller Bekenntnisse und Kasten Aufnahme. 
Schwierig ist die Yerpllegung: Hindu brauchen einen Koch ilires Be- 



492

kenntnisses, ja die Brahmanen einen solchen aus ihrer eigenen Kastę; 
Mohammedaner und Parsi sind mit einem Christen schon zufrieden, 
wenn er nur die Vógel nicht erdrosselt, sondem schlachtet.

Derselbe Jamshidji Jijibhai hat eine Wohlthatigkeitsanstalt 
fur Arme und ein Asyl fur Obdachlose (Dharmsala) mit 200 Einzel- 
raumen erbaut; ein Armenhaus fur Parsi haben die Sóhne von Far- 
dunji Sorabji Pa rak zum Andenken an ihre Mutter begriindet.

Die Gewerbeschule, welche an unser Gasthaus grenzt, wurde
1870 von dem Juden David Sassoon und seinem Sohn Sir Albert 
Sassoon mit einem Kostenaufwand von 15 000 £ erbaut und auch mit 
einer guten Bucherei versehen. Auf dem Flur steht eine Bildsaule 
von David Sassoon.

Ganz im Nor den der Stadt, jenseits des Vorstadt-Halteplatzes 
Byculla, liegt der Yictoria-Garten.

Hier steht das Albert-Museum. SirG. Birdwood sammelte 
1 lakh durch freiwillige Beitrage; 1862 wurde der Grundstein gelegt,
1871 das Gebaude vollendet. Sir Albert Sassoon schenkte den Glocken- 
thurm dazu und, weijn ich nicht irre, auch die Marmor-Bildsaule des 
Prinzen Albert von Koburg, des Gemahls der Kónigin Victoria. Von 
dem Inhalt der Sammlung sagt Murray weiter nichts, ais dass er 
unbedeutend sei. Das móchte ich nicht unterschreiben. Wenn auch 
die einzelnen Stiicke nicht so kostbar sind, so ist ihre planmassige 
Vereinigung hochst werthvoll und geeignet, uns einen rortrefflichen 
Ueberblick iiber Handwerk und Gewerbefleiss in Indien, namentlich in 
dem britischen, zu verschaffen.

Da sieht man die Jutę, die Baumwolle, die Seide von ihrem 
rohen Zustand durch alle Stufen der Bearbeitung bis zu den fertigen, 
vollendetsten Geweben. Da lernt man auch die Bediirfnisse der ver- 
schiedenen Bevólkerungen, der einzelnen Gegenden, der hundertfaltigen 
Kasten kennen; jede tragt ihren Turban so wie vor Jahrhunderten. 
Deutsche Geschafte, welche solche Gegenstande fur Indien herstellten, 
mussten erleben, dass ihre Waaren unverkauflich blieben, wenn nur 
eine geringe Abweichung in der Breite oder in der Farbę des Stoffes 
vorhanden war. Ausser Geweben sind auch Metallwaaren aller Art, 
Tópferwaaren und bemalte Thonfiguren, Schnitzereien reichlich ver- 
treten, zumal ganze Kasten aus den in Europa und in Indien veran- 
stalteten Gewerbe-Ausstellungen schliesslich dem Museum einverleibt 
worden sind.

Die Eingeborenen sind wieder die dankbaren Besucher. Obwohl 
ich mehrmals da war, habe ich ausser meinen eignen Begleitem kaum 
einen Europaer dort gesehen.
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Hinter dem Gebaude ist der Eingang zu dem grossen und schon 
gepflegten Victoria-Garten, der eine Flachę von 34 acres = 
131/2 Hektaren hat, auch eine stattliche Sammlung wilder Thiere be- 
sitzt und von der Stadt-Verwaltung mit einem Jahres-Aufwand von 
nur 10 000 Rupien in Ordnung gehalten wird. So ein indischer 
Giirtner ist eben ein fleissiger und uberaus geniigsamer Mensch. Das 
Gitter ófihet ein Warter, der auch durch Necken eines gefangenen 
Tigers einen Arm verloren. Eigenartig ist der Schlangen-Zwinger. 
Eine tiefe, ganz glatt ausgemauerte Grube enthalt in der Mitte einen 
kleinen, kiinstlichen und gut bepflanzten Hiigel mit hóhlenartigen 
Lóchern. Hier werden Riesen-Schlangen sowie auch kleinere gehalten 
und bewegen sich ungezwungen in vblliger Freiheit, ganz anders ais 
in unseren engen, kunstlich geheizten Glas-Kafigen. Hier kann man 
beobachten, dass das Kriechen der Schlangen ein Vorscbnellen oder 
plbtzliches Strecken der Windungen des langen Leibes darstellt.

Malabar-Hiigel besuchte ich an einem Tage, den ich ganz 
den Parsi gewidmet.

Auf der Fahrt durch Canada hatte ich in der Eisenbahn einen 
jungen Parsi, Doctor der Heilkunde, kennen gelernt, der aus London, 
wo er drei Jahre an Guy’s Hospital studirt, jetzt zuriickkehrte, mit seiner 
jungen Frau, seiner zehnjahrigen Schwester und seinen Eltern. Die 
letzteren drei hatten die Reise nach London erst einige Monate zu- 
ror unternommen, um einen beruhmten Nervenarzt zu befragen. Auf 
der langen Eisenbahnfalirt und der noch liingeren Schiffsreise iiber den 
Stillen Ocean wurden wir gut bekannt, zumal es mir gelang, ein 
rheumatisches Kniegelenkleiden der Mutter ganz gut zu heilen. Die 
Leute waren sehr dankbar, gebildet, des Englischen machtig. Da ich 
yorher Parsi noch niemals gesehen, so war natiirlich meine Aufmerk- 
keit gefesselt; ich suchte sowohl iiber die kórperlichen Eigenthiimlich- 
keiten ais auch iiber die religiose Eigenart dieser uralten iranischen 
Vettern mir ein Urtheil zu bilden.

Da die Leute eine ziemlich helle Gesichtsfarbe haben und auf 
der Reise europaisch sich kleideten, so wichen sie wirklich im Aus- 
sehen nicht viel von Siideuropaern ab. Lachelnd erzahlte mir der 
Doctor, dass seine Fachgenossen in London ihn wegen seines gut ge
pflegten Schnurrbartes fiir einen Ungarn gehalten hatten. Obwohl das 
Geschrei glaubenswiithiger Eiferer iiber Andersglaubige und Heiden 
mich nicht beeinflusst, war ich doch geradezu erstaunt, denlnbegriff 
der Parsi-Lehre zu erfahren:

Reine Gedanken, reine Worte, reine Handlungen. 
Zur Erinnerung an diese schon in ihrer Bibel, dem sogenannten 
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Zend-Ayesta,1) betonten Dreiheit, umgurten sie den Knaben, sowie 
derselbe sieben Jahr alt geworden, mit dem heiligen Gurtel (Kosti 
oder Kuschti), und tragen denselben stets, um durch seine drei Schniire 
an die drei Hauptgebote ihrer Tugendlehre erinnert zu werden. Und 
sie handeln auch danach. Man kann bei ihnen, im Vergleich mit 
ihren britischen Herrschern, einen sittlichen Mangel nicht entdecken, 
eher eine gewisse Ueberlegenheit. Sie sind redlich im Geschaft und 
unendlich wohlthatig. Die Missionare hatten gar keine Er folgę 
bei den Parsi, wie die letzteren lachelnd mir mittheilten, und die eng- 
lischen Bucher, die ich gelesen, vollauf bestatigen.

1) Zendavesta, Vendidad V, 67 und 68. (Es spricht Ahura-mazda.) „Das 
ist die Beinigkeit, o Zarathustra, das Gesetz: Wer sich selbst rein halt durch gute 
Gedanken, Worte, Handlungen.11 Z., Jaęna, XII, 2: „Ich ergreife alle guten Ge- 
danken, Worte und Werke." Und an sehr vielen anderen Stellen.

2) Cap. 44, 45.
3) I, 131.
4) Geboren 1827 in Wurtemberg, 1859 Professor im Poona College bei Bombay, 

1868 Professor in Miinehen, f 1876.
5) Der eigentliche Namen in den Pehlwi- (Pahlavi-) Biichern der Parsi lautet

Avistak va zand, d. h. Lehre und Erklarung. Avistak (von vista, das gewusste,
offenbarte, vid = wissen, das an Veda erinnert,) bedeutet die Lehre des Zoroaster
und seiner Nachfolger; Zand die Erklarung dieser alten, dunklen Lehre, erst in der
alten Sprache, spater und hauptsachlich aber in Pahlavi. Das Wort Zand gehort
zur Wurzel zan (Sanskrit jna, griechisch yrw) und bedeutet eigentlich Wissen-

Wenn ein ubereifriger, ungelehrter Reverend unsrer Tage sie 
Heiden schilt, werden sie sich zu trósten wissen, — mit dem alten 
Propheten J e s a j a s,1 2) der ihren Kónig Koresch (Cyrus) den Gesalbten 
und den Hirten Gottes genannt; mit der Angabe des wahrheitslieben- 
den Herodot,3) dass die Perser Bildsaulen und Tempel nicht er- 
richten, weil sie nicht, wie die Hellenen, glauben, dass die Gottheit 
von Menschenart sei; da sogar einzelne vorurtheilsfreie mohammeda- 
nische Schriftsteller wie Sharastani (j- 1153 n. Chr. zu Bagdad) die 
Religion der Parsi mit der der Juden, Christen, Moslemin zusammen- 
gestellt; da kenntnissreiche und vorurtheilsfreie Forscher unserer Tage, 
wie namentlich H a u g,4) ihnen volle Gerechtigkeit widerfahren lassen 
und den edlen Kern ihrer Lehre hinter der krausen Hiille zu finden 
wissen; da endlich ihre altesten und heiligsten Gesange nur den einen 
allmachtigen Gott lehren und preisen.

Der Griinder ihrer, der altiranischen, Religion ist Zoroaster 
(Zarathuschtra), der vielleicht um das Jahr 1000 v. Chr. (in Ost-Iran) 
gelebt hat. Die Quelle ist das Buch Zend-Avesta, d. h. Erklarung 
vom Gesetz.5 * * * * *)
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In der altiranischen Sprache, die in Europa missbrauchlich 
Zend genannt wird und die sowohl mit dem altesten Sanskrit der 
Veden nahe verwandt ais auch mit dem Altpersischen (der Keilinschrift- 
Sprache der Achaemeniden-Kónige Kyrus, Dareios, Xerxes) fast iden- 
tisch ist, wurden die Lehren des Zoroaster und seiner Jiinger gesam- 
melt; aber diese an Biegungen ausserordentlich reiche Sprache hórte 
schon mehrere Jahrliunderte vor Christi Geburt auf, gesprochen und 
verstanden zu werden und wurde spater durch das abgeschliffene, ein- 
fachere und von semitischen Worten ganz durchsetzte Pehlwi (Pahlavi) 
verdrangt. Die Angaben, welche die alten Griechen uber die Religion 
der Perser uns hinterlassen haben, werden durch die heutige Erfor- 
schung des Zend-Avesta vollkommen bestatigt, ebenso durch die Ent- 
zifferung der Keilinschriften des Kónigs Dareios, welche beweisen, dass 
die Religion des Zoroaster, die Verehrung Gottes (Ahura masda), der 
Zeit in Persien die herrschende gewesen.

Nachdem Alexander der Grosse Persien erobert, in seiner 
Trunkenheit auch den Palast zu Persepolis mit der Hauptbucherei der 
masdaglaubigen Lehre verbrannt hatte, verfiel die alte Religion unter 
der griechischen Fremdherrschaft und gedieh auch unter der Krieger- 
Herrschaft der turanischen Parther aus Kliorasan (der Asarkiden von 
256 v. Chr. bis 226 n. Chr.) nicht sonderlich, weshalb bei der Wieder- 
herstellung des alten Glaubens unter den Sassaniden des mittelper- 
sischen Reiches (226 n. Chr.) nach mehr ais funfhundertjahriger Nicht- 
achtung nur noch geringe Ueberreste der alten Bucher sich vor- 
fanden, die in die damals ubliche Schriftart* 1) umgeschrieben und 
mit einer Uebersetzung ins Pehlwi oder Mittelpersisch versehen wurden. 
Der Name Zend-Avesta kam erst damals auf; unter der 
Erlauterung wurden die Erklarungen in Pehlwi rerstanden, welche 
die Priester dem ihnen wenig verstandlichen Text hinzufugten. Im 
Jahre 636 n. Chr. wurde Jesdegerd III. von den Arabem besiegt; die 
Mohammedaner wutheten mit Feuer und Schwert gegen die „Heiden 
(Geber) und Feueranbeter“, yermochten aber ihre Lehre in Iran erst 
im Laufe einiger Jahrliunderte ganz auszurotten.

schaft. In der Bibel der Parsi folgt immer auf einen Vers der eigentlichen alti
ranischen Avesta eine wórtliche Uebersetzung im mitteliranischen Pahlavi, mitunter 
mit erlauternden Erklarungen.

1) Es ist wahrscheinlich, dass die alten Gesange erst von Mund zu Mund, wie 
die Veden, fortgepflanzt und dann, in Keilschrift, auf Kuh-haute verzeichnet worden 
waren. — Pahlavi scheint = parthisch zu sein und „alt“ zu bedeuten.

In der That sind jetzt nur noch 3000 Familien der Parsi zu 
Jedz (in der Provinz Irak-Adschmi, siidlich von Teheran,) ubrig ge- 
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blieben, rings umgeben von den schiitischen Mohammedanern des n e u - 
persischen Reiches, das, nachdem die Vólkerwogen der Seldschucken 
und Mongolen voruber gefluthet, 1502 vom Schah Ismael Safi be- 
griiudet worden ist.

Ein Hauflein Parsi, welche den Mohammedanern und ihrem Glau- 
ben sich nicht unterwerfen wollten, wanderte 711 n. Chr. aus. Sie 
nahmen das heilige Feuer1) mit, das sie bis auf den heutigen Tag 
unterhalten, gelangten scldiesslich nach Guzerat, erwirkten hier in 
Indien Duldung und zogen, wie die Macht der Englander erstarkte, 
nach Bombay. In dieser Stadt leben jetzt 50 000, in dem ubrigen 
Theil der Prasidentschaft 25 000, im sonstigen Indien nur noch wenige 
Hundert. Ihre Sprache ist Guzerati, doch lernen die Manner alle 
Englisch. Ihre heiligen Schriften haben sie aufbewahrt und ge- 
legentlich auch aus Persien erganzt.

1) Beim Gottesdienst entziinden sie ein Feuer auf heiligem Becken.
2) Nach seinem Tode wurde von E. W. West die zweite Auflagę besorgt: 

Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis. London 1878.
3) Von gai, singen; derselbe Name kommt auch in der Sanskrit-Literatur vor.

So gelang es dem franzósischen Gelehrten Anąuetil Desperons, 
der 1755 unter unsaglichen Entbehrungen nach Ostindien reiste und 
sieben Jahre dort verweilte, von einem Dastur (Parsen-Priester) eine 
Handschrift des Zend-Avesta zu erhalten sowie eine neupersische Ueber- 
setzung, die er 1771 in franzósischer Uebertragung oder vielmehr Um- 
schreibung herausgab. Die Zweifel der Englander iiber das Alter 
der Schrift und sogar iiber die Echtheit der Sprache wurden 1826 
von dem danischen Sprachforscher Rask beseitigt, der ihre Verwandt- 
schaft mit dem Sanskrit erkannte, und von Eugen Bournouf, der 
ihre Grammatik feststellte und Avesta-Texte herausgab (1829—-1843). 
Seitdem hat man auch auf diesem dunklen Gebiete des Wissens Fort- 
schritte gemacht. Europaische Gelehrte verstehen das Gefiige der Aresta- 
Sprache besser ais die Dastur zu Bombay und Surat. Heutzutage 
konnen wir in der deutschen Uebersetzung von Spiegel (Leipzig, 
1852—1863), weit besser aber in der von Ha ug (Leipzig, 1858—1860) 
und in dessen umfassendem Werk,1 2 3) sowie in den von Max Muller 
herausgegebenen Sacred books of the East die uralten heiligen Ge- 
sange (Gathas3)) des Zoroaster mit Beąuemlichkeit lesen.

Der leitende Gedanke von Spitama Zarathushtra war in 
der Glaubenslehre die Einheit Gottes, in der Weisheits- 
lehre die Z wiefaltigkeit der Dinge, der guten und der bósen, 
in der Sittenlehre die Dreifaltigkeit (Gedanken, Worte, Thaten). 
Er war einer der tiefsinnigsten Denker jener uralten Zeit und ist ais 
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solcher auch schon von den alten Griechen anerkannt worden. Gott 
heisst in den alten Gesangen des Zarathushtra Ahuró mazdao,1) 
lebendiger Schópfer des Ali. Ein bóser Geist von ahnlicher Kraft ist 
der ursprunglichen Lehre fremd. Der Feind, gegen den Ahura kampft, 
ist die Liige (drukhsh). Auch in den Felsinschriften des Darius ist 
nur ein Gott (Auramazda), wie Jehovah im alten Testament.

1) Ahura = lebendig, wie ayur = Leben im Sanskrit; mad = gesammt; 
dhao = Schbpfer.

2) Unser Wort Paradies stammt aus dem Iranischen pairi-deza, Um-
Wallung, Garten (wie I)as Wort gelangte in's Hebraisehe (pardes) und
in's Griechische (naęatfutsos).

Hirschberg, Reise um die Erde.

Allerdings wird schon in den alten Gesangen dem Ahuramazda 
ein wohlwollender Geist (Spento mainyush) und ein strafender Geist 
(Angro mainyush) zugeschrieben. Spater wurde dann Spento mainyush 
ais Name des Ahuramazda (Ormazd) aufgefasst und Angro mainyush 
(Ahriman) ais sein Widersacher.

So entstand die Zweiheit von Gott und Teufel, Himmel1 2) und 
Hblle; die Lehre von der Auferstehung und dem jiingsten Gericht.

Die Parsi in Bombay sind kluge, thatkraftige, einflussreiche Leute. 
Sie herrschen im Grosshandel von Shanghai und Hongkong bis nach 
Calcutta und Bombay und von hier weiter nach Aden und bis nach 
London. Da das Gemeindewahlreclit in Bombay an eine hohe Steuer 
(ron mehr ais 100 Mark im Jahr) gebunden ist; so stellt die kleine, 
aber wohlhabende Gemeinde der Parsi ein Drittel der Wahlberechtigten. 
Viele studiren Rechtswissenschaft, auch in England; einige haben es 
schon bis zum Oberrichter gebracht. Sie halten treu zur Regierung. 
Aber grade bei ihnen hórte ich die durchaus gerechte Forderung: I n - 
dien den Indern. Die riicksichtslose Ausbeutung Indiens durch 
die Englander soli aufhóren; den in Indien geborenen Unterthanen 
der Kónigin Yictoria soli Zutritt zu den hóheren Aemtern gewahrt 
werden.

Die grossen Schenkungen der reichen Parsi zum Allgemeinwohl 
und ihre hausliche Gastfreundschaft lasst der Brite sich wohl gefallen; 
aber auf dem Fuss der Gleichheit will er mit ihnen nicht verkehren. 
Die Parsi sollen nicht einmal in den Speisesalen von Watson’s Gast- 
haus am Tisch sitzen durfen. Daran kehrte ich mich allerdings nicht 
und nóthigte meinen bescheidenen Freund, an meiner Seite zu sitzen, 
— unbekummert um die hochmuthigen und argerlichen Gesichter der 
Englander; daruber zu reden wagte keiner von ihnen.

Am Vormittag besuchte ich den jungen Parsi-Doctor, der in dem 
Hause seiner Eltern zu Cumballa Hill wohnt. Das ist eine hubsche 

32
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und hocli gelegene Vorstadt, nórdlich vom Malabar-Hugel. Die Parsi 
besitzen schóne Hauser; ihnen gehóren sogar die meisten der auf dem 
Malabar-Hugel belegenen Bungalow (Bangalo), welche fiir 300 bis 
600 Mark monatlich an Europaer vermiethet werden.

Die Einrichtung der Empfangsraume, die Erfrischungen, welche 
mir vorgesetzt wurden, waren ganz europaisch. Die Kleidung der 
Damen aber war um eine leichte Abstufung wieder mehr morgenlan- 
disch, d. h. gefalliger geworden. Der Parsi hat nur eine Frau; diese 
versteckt er aber nicht.

Nachmittags fuhren wir, nachdem der Erlaubnissschein schon vor- 
her beschafit worden, zu dem Parsi-Friedhof (Dhakma, Thurm des 
Schweigens), der auf dem hóchsten Punkt des Malabar-Hugels 
steht, 150 Fuss iiber dem Meere, gerade da, wo die zugespitzte west- 
liche Halbinsel aus dem yiereckigen Hauptkórper der Insel Bombay 
frei wird. Ein reicher Parsi. der schon mehrfach genannte Sir 
Jamshidji Jijibhai, hat auf seine Kosten die schóne Strasse an der 
Nordseite des Malabar-Hugels angelegt und 100 000 Quadratmeter 
Land dem Friedhof geschenkt.

Durch das aussere Thor der Umfassungsmauer steigt man 80 Stu- 
fen empor zu dem inneren, wo ein Parsi-Beamter die Fiihrung iiber- 
nimmt und dem Fremden einen Blumenstrauss bietet. Ob dies immer 
geschieht oder mir ausnahmsweise geboten wurde mit Rucksicht auf 
meinen Parsi-Freund, vermag ich nicht zu sagen.

Zuerst erreicht man ein schmuckloses Steinhaus, wo Gebete ge- 
sprochen werden, wenn der Todte voruber getragen wird. Von hier 
hat man eine herrliche Aussicht auf Bombay.

Zur Linken erscheinen die Hiigel des Nordendes (Mazagaon, an 
der Ostseite der Insel) und die grossen Schornsteine, geradeaus am 
Fusse des Hiigels ein dichter Palmenwald, in dem die Hiitten der 
Eingeborenen rerschwinden, zur Rechten, jenseits der Hinterbay, der 
Yictoria-Halteplatz, die Kathedrale und die amtlichen Gebaude.

Einen Leichenzug habe ich nicht gesehen, aber die Beschreibung 
gehórt und gelesen. Vier Leichentrager tragen die Leiche auf einer 
Bahre, dann folgen zwei bartige Manner, die allein den Thurm des 
Schweigens betreten und die Leiche im Innern niederlegen, endlich 
100 Parsi-Manner in langem Zug, zu zwei und zwei geordnet.

Ins Innere der fiinf weissgetiinchten Thurme hat, ausser den dazu 
Angestellten, Niemand Zutritt, nicht einmal ein Parsi, geschweige 
denn ein Fremder; nichtsdestoweniger wissen wir ganz gut, wie es 
darin aussicht, da die Parsi selber genau ausgefuhrte Modelle nebst 
Beschreibung an die Museen von Bombay, Calcutta, London und andrer
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Stadte vertheilt haben; auch im Volkermuseum zu Berlin ist eine 
solche Darstellung.

Der grósste Thurm, der 30 000 £ gekostet, hat einen Durch- 
messer von 40 Fuss und eine Hóhe von 25 Fuss. Auf einer Treppe 
steigen die Todtentrager empor zu der Oeffnung, die 8 Fuss iiber dem 
Erdboden liegt und 51/2 Fuss breit wie hoch ist. Das Innere bildet 
eine Flachę, welche abwarts geneigt ist gegen den mittlern Schacht 
von 5 Fuss Durchmesser und durch Zwischengange in drei breite, con- 
centrische Reihen geschieden wird, die ihrerseits wieder durch strahlen- 
fórmig angeordnete Zwischenwande in zahlreiche Felder getheilt wer
den. In der ausseren Reihe finden die Leichen der Manner, in der 
mittleren die der Frauen, in der inneren die der Kinder ihren Platz. 
Sowie der vollkommen nackte Leichnam niedergelegt, die Thiir ge- 
schlossen ist, die beiden bartigen Manner fortgegangen sind; sturzen 
sich die zahlreichen, grossen Geier, welche die benachbarten Baume 
bewohnen, durch die obere Oefinung des ganz unbedeckten Thurmes auf 
den Todten, und in weniger ais 30 Minuten ist nur noch das Knochen- 
geriist ubrig. Dies trocknet in der Sonne und freien Luft und wird 
dann in den tiefen Schacht geworfen, wo es zu Staub zerfallt. Das 
eindringende Regenwasser wird ab- und durch eine dicke Schiclit 
Kobie hindurch geleitet, so dass es yollkommen geruchlos schliesslich 
in die See fliesst. Der Staub fiillt den Schacht so langsam, dass der 
letztere in 40 Jahren erst um 5 Fuss sich erhóht hat. Ich sah ubrigens 
die Geier nicht auf den Baumen sitzen, sondern auf der oberen Rundung 
des Thurmes; alle waren regungslos, die Kópfe nach innen gerichtet, 
wie eine phantastische Zinnenkrónung des Gemauers. Fiinf derartige 
Thurme sind vorhanden, alle ganz einfach gebaut und weiss getuncht.

1) So heisst heute Zarathustra.

Diese Art der Bestattung hat einen doppelten Ursprung: einmal 
wollen die Parsi nicht mit den fur unrein gehaltenen Todten das heilige 
Feuer beflecken, noch die ais Element verehrte Erde; sodann soli im 
Tode, nach dem Wort des Zerduscht,1) Reich und Arm sich be- 
gegnen. Gewiss wird der Brauch Vielen grasslich erscheinen; aber wer 
den einsamen, schon geschmuckten Garten mit den feierlichen Cypressen 
und den geheimnissvollen, nie betretenen Thurmen des Schweigens 
gesehen, kommt bald zu andrer Anschauung, vor allem zu einer Achtung 
der fremden Ueberzeugung. Glauben doch die Parsi so innig an die 
Auferstehung der Frommen, wie nur irgend ein glaubiger Europaer. Und 
eine weitere Ueberlegung kann Jedem sagen: was hier die Geier in einer 
halben Stunde vollenden, das machen auf unseren Friedhofen die 

32*
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Wurnier in langerer Zeit. Seien wir weniger nachsichtig gegen unsere 
Fehler, dann werden wir gerechter sein gegen Andersdenkende. Sir 
Lyon PIayfair1) sagt iiber diesen Gegenstand Folgendes: „Ich bin 
amtlięh mit der Untersuchung verschiedener Kirchhófe betraut worden, 
um iiber ihrę Beschaffenheit zu berichten. Die Erinnerung an das, 
was ich gesehen, macht mich heute noch schaudern. Das Grab sollte, 
mit dem Auge der Wissenschaft, ais ein Verbrechen gegen die Leben- 
den und ais eine Entelirung der Todten angesehen werden."1 2)

1) 1819 zu Meerut in Indien geboren, hat er zu Glasgow und Giessen 
Chemie studirt, wurde Professor der Chemie in Edinburgh, Oberaufseher der Museen 
und Gewerbe-Schulen, Generalpostmeister, Sprecher des Unterhauses und hat ausser 
vielen andren Werken eines iiber die Grundsatze der Chemie verfasst.

2) Proces verbal de la seance de la douzieme assemblee generale de la Societe 
pour la propagation de la cremation.

Wer von dem Parsi - Friedhof auf der Halbinsel des Malabar- 
Hiigels weiter sudwarts fahrt, sieht óstlich die schónen Garten- 
a n 1 a g e n, die am Ostabhange des Hiigels geschaffen sind, mit Rasen- 
platzen und Banken an den schonsten Aussichtspunkten; ferner die 
zahlreichen Bungalow, die in Garten liegen, und von europaischen 
Kaufleuten, Rechtsanwalten, Aerzten, Consuln bewohnt werden, zum 
Theil auch — leer stehen, wegen der schlechten Zeiten, und an den 
Eingangspforten Vermiethungszettel zeigen; gelegentlich auch das 
abenteuerlich geschmuckte und bemalte Schloss eines einheimischen 
Fiirsten. Manche von diesen Hausern haben gewaltige Unterbauten, 
wie in den abschiissigen Theilen von Neapel, erfordert.

Aber merkwiirdiger ist das nahe der Sudostkiiste der Halbinsel 
belegene heilige Dorf der Hindu, W a 1 k e s c h w a r, d. li. des Sandes 
Herr. Rama, der góttliche Held, eine Verkórperung von Wischnu, 
hat auf dem Wege von Ayodha nach Lanka, um seine von dem bósen 
Ravana entfiihrte Braut Sita zu suchen, hier eine Nacht gerastet. Da 
ihn durstete, schoss er einen Pfeil in den Boden: sofort erschien der 
heilige Teich (Vanatirtha, Pfeil-Teich), der heute noch verehrt und 
rings mit kleinen Kapellen und Hausern von Brahmanen umbaut ist. 
Und da der heilige Linga, den ihm sein Bruder jeden Abend aus 
Benares durch einen Geist schickte, nicht rechtzeitig ankam, so bil- 
dete er einen neuen aus dem Sand des Bodens.

Hóchst anmuthig sind die nackten Kinder, die hier spielen. Nur 
Brahmanen wohnen in dem heiligen Dorf. Aber leider haben sie, in 
ihrer Frómmigkeit, gegen die Impfung der Europaer zu sehr sich ge- 
straubt; von den zwólf Erwachsenen, die uns neugierig umgaben, zahlte 
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ich sechs, die durch Pocken ein narbendurchfurchtes Gesicht und Ver- 
lust je eines Auges za heklagen hatten.

Grasslich sehen die Btisser aus, die, ihrem frommen Wahn folgend, 
mit wirrem Haar, aschebeschmiertem Gesicht und unbekleidet auf der 
Erde sitzen und scheinbar an der irdischen Welt keinen Antheil nehmen.

Der heilige Teich ist ganz hubsch, rings herum liegen die kleinen 
Hindu-Tempel mit Nandi und Linga und auch Hauser der Frómmsten: 
auf den Zugangsstrassen aber Rasthauser fur Pilger, ron wohlhabenden 
und wohlthatigen Hindu errichtet.

An der aussersten Siidspitze der Malabar-Halbinsel (etwa eine 
deutsche Meile von dem Fort) befindet sich der Palast des Statt- 
halters. (Gouvernements house at Malabar Point.)

Es ist ein anspruchsloses, etwas grosses Bungalow, gegen 100 Fuss 
iiber der See, mit schattiger Vorhalle, grossem Garten, Dienst- und 
Wacht-Gebauden. Etwas tiefer, an der Endspitze der Halbinsel, liegt 
eine Batterie. Der Fremde wird von den Schildwachen hóflich ge- 
griisst und von den prachtvoll gekleideten Dienern in die Vorhalle ge- 
leitet, wo er seinen Namen in das Buch eintragt.

Die Ruckfahrt langs der Ostkiiste der Halbinsel (Breach Candy) 
um Cumballa Hill ist gegen Abend sehr angenehm.

Nach dem Abendessen fuhren wir zum Parsi-Theater. Das 
ist ein gajiz stattliches, ordentliches Gebaude mit einem Halteplatz 
fur Wagen, einer Erfrischungshalle, wo Selterswasser, Wein, Sussig- 
keiten zu haben sind, mit geraumigem Sperrsitz, zahlreichen Rangen 
und guter Gasbeleuchtung.

Ausser mir und einem ósterreichischen Herrn aus meinem Gast- 
haus, der mich begleitete, war kein Europaer zugegen. Aber das 
Haus war gut gefullt: die Frauen alle, jung wie alt, in die kleid- 
samen Tiicher gehullt, welche das Antlitz mit blumig gesticktem Saum 
umrahmen, und in zarte Seidenstolfe gekleidet; die Manner ganz oder 
halb europaisch angezogen, mit ihren hohen Spitz-Hiiten.

Das Stiick, welches gegeben wurde, war — M o 1 i e r e ’ s G e i z - 
hals, aber nicht in sklarischer Uebersetzung, sondern in freier Nach- 
dichtung und naturlich in der Umgąngssprache der Parsi (Gujerati). 
Soweit es ging, waren Hindu die Bósewichter, Wucherer und Ranke- 
sclnniede; Parsi die edleren, wenngleich leichtlebigen Gesellen. Die 
aufgeklarten, nach der neuesten Modę gekleideten, sogar Cigarren 
rauchenden, Kneifer tragenden') Mitglieder der goldenen Jugend wur- 

1) Unter den Parsi sind, wie unter den Chinesen und Japanern und allen 
Volkern alter Cultur, viele kurzsichtige Brilleutrager; unter den Hindu weuiger, da 
bei ihnen die Gesammtzahl der Gebildeten stets geringer geblieben.
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den in sehr belustigender Weise den ehrwiirdigen, strengglaubigen 
Alten gegeniiber gestellt; die Frauen-Rollen recht anmuthig von jungen 
Damen gegeben. Es war offenbar ein Stiick des thatsachlichen Volks- 
lebens;auf die Biihne gebracht, fur mich weit anziehender und ge- 
schmackroller, ais das englische „Volksstuck“ the lights of London, 
welches ich in New York gesehen.

Um 11 '/2 Uhr fuhr ich nach Hause, ohne das Ende des Stiicks 
abzuwarten, aber dariiber belehrt, dass in Asien Leute leben, von 
dereń Bildung und Tugend wir stolzen Europaer kaum eine schwache 
Ahnung haben.

Zu den Aus fili gen, die ich von Bombay gemacht, gehórt der 
nach Mahim an der Nordwestecke der Insel. Wenn man einen 
raschen Einspanner zu seiner Verfiigung hat, ist die Fahrt ganz an- 
genehm und auch lohnend. Man durchfahrt erst die Stadt Bombay 
von Siiden nach Norden, dann die Vorstadte Bykulla und Parel. Ob- 
wohl die Hauser weiter aus einander liegen, und Felder, Bleichen 
und Farbereien sich einschieben; hórt doch die Bebauung eigentlich 
gar nicht auf, bis man Mahim erreicht hat.

Hier wartete meiner eine kleine Enttauschung. Man hatte mir 
von dem Palmenhain des Ortes gesprochen. Ich konnte aber einen 
solchen nicht finden, weil er — nicht rorhanden ist, wie mir der 
Parsi-Doctor des Fieber-Nestes auseinandersetzte. Allerdings ist jedes 
Gehoft innerhalb der Umfassungsmauern dicht mit Kokospalmen be- 
pflanzt. Aber das war nichts Neues fur mich.

So fuhr ich denn noch iiber die Brticke nach der Insel Salsette 
und durchwanderte das Dorf Bandra, dessen Einwohner erstaunt den 
Fremdling betrachteten.

Der lohnendste! Ausflug ist der nach der Insel E lep han ta. Ich 
will nicht verhehlen, dass ich ihn an nieinem er sten Nachmittag 
in Bombay unternommen.

Die Gasthausverwaltung’) yeranstaltet diese Fahrten, mehrmals 
wbchentlich, in kleinem Dampfer; 3 Rupien betragt der Fahrpreis fur 
die Person.

Elephanta ist eine kleine Felseninsel von 7 Kilometer Umfang, 
10 Kilometer von Apollo Bunder entfernt, also in einer guten Stunde 
zu erreichen. Sie bekam ihren Namen durch die Portugiesen von 
einem in dreifacher Grosse aus dem lebenden Fels gemeisselten Ele- 
phanten, der 1814, nachdem Kopf und Nacken abgefallen, nach Bombay 

1) Ausserdem auch Tho. Cook.
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gebracht wurde und im Victoria-Garten zu sehen ist. Die Eingeborenen 
nennen die Insel Gharapur, d. h. Grottenstadt.

Entzuckend ist wahrend der Fahrt der Riickblick, fur mich um 
so wertlivoller, ais ich in Bombay nicht zu Schiff angekommen: erst 
aus der Nahe, auf Apollo-Bunder, Docks, Kastell und auf all’ die 
Schiffe und Schiffchen, die den Hafen beleben; dann, weiter ab, auf 
die ganze Ostkiiste der Insel Bombay und auf die 1000 Fuss hohen 
Berge der nórdlich gelegenen Insel Trombay. Der hochste Punkt der 
Insel Elephanta, die vor uns liegt, erhebt sich 568 Fuss; ein andrer 
Hugel ist 400 Fuss hoch. Der Landungsplatz ist nicht sonderlich be- 
quem. Man iiberschreitet einen schlupfrigen Damm aus Steinblócken, 
steigt einen zum Theil aus behauenen Stufen bestehenden Weg empor, 
zu der halben Hóhe des Inselberges, und ist am Eingang zu den 
Hóhlen.

W a n n diese Hóhlen ausgehauen sind, ist unbekannt; man ver- 
muthet, zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert n. Chr. Jedenfalls 
stellen sie ein achtungswerthes Stuck Arbeit dar, da die Hindu keine 
andren Mittel ais Haue, Meissel und Hammer zu ihrer Yerfuouns' 
hatten. Unsinniger Weise haben die Portugiesen aus Glaubenswahn 
eine Zerstórung dieser ehrwurdigen Denkmaler des Alterthums be- 
gonnen; und obwohl die Englander, namentlich in neuerer Zeit, Miihe 
um die Erhaltung sich gegeben, so hat doch der Zerfall betrachtliche 
Fortschritte gemacht seit der Zeit, wo unser Landsmann Karsten Nie- 
buhr (1774 1778) die erste Beschreibung geliefert, ja, nach Augen-
zeugen und Angaben des Aufsehers, seit den letzten Jahren noch weiter 
zugenommen.

Der Hauptraum des aus dem lebenden Fels ausgehauenen (Schiwa- 
Linga) Tempels ist eine gewaltige Halle von 39,5 Meter Lange, 40 Meter 
Breite und 4,5 bis 5,3 Meter Hóhe, die ron zwei breiten Seitengangen 
geniigend Licht erhalt. Die glatte Decke wird gestutzt von 26 mach
tigen Pfeilern,1) die man aus dem Felsen stehen liess und dann fein 
bearbeitet hat, sowie von 16 Halbpfeilern. Der Linga-Schrein in der 
Halle ist ein Quadrat von 19’/2 Fuss Seitenlange mit vier Eingangen, 
der Linga ein kegelfórmiger Stein von nahezu 3 Fuss Lange. An der 
Hinter- oder Siidwand, gegenuber dem nach Norden zu gelegenen Ein
gang, ist eine gewaltige Steinbiiste mit drei Kópfen (Trimurti); das 
mittlere, milde Gesicht ist Schiwa ais Brahma oder Schópfer, das 
reclite ais Wischnu oder Erhalter, das linkę ais Rudra oder Zerstórer 
mit. gewundenen Schlangen statt der Haare. In dem óstlichen Neben- 

1) Acht von ihnen sind jetzt zerbrochen
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gemach ist Schiwa 16 Fuss hoch, mit vier Armen, zur Halfte mann- 
lich, zur Halfte weiblich gebildet; er lehnt sich mit zwei Handen auf 
seinen Stier Nandi. In dem westlichen Nebengemach ist Schiwa 16 Fuss 
hoch ąnd seine Gattin Parvati 12 Fuss hoch. Von den Nebenfiguren 
in beiden Gemachern will ich nicht reden.

Am Ende des westlichen Seitenfliigels ist die Hochzeit zwischen 
Schiwa und Parvati; die letztere ist lieblich und verschamt dargestellt.

Am Ende des bstlichen Seitenflugels ist die Geburt ihres Sohnes 
Ganescha mit dem Elephanten-Kopf.

In andern Gemachern erscheint Schiwa, wie er auf seinem Berge 
Kailas thront, und Ravana, der Damon von Lanka mit zehn Armen, 
den Versuch macht, den Berg mitsamt dem Gott zu entfuhren; 
Schiwa, wie er von Daksha, Bralima’s Sohn, nicht zum Opfer fiir 
die Veda-Gótter geladen, jenem das Haupt abschlagt, ein Sinnbild der 
iiber den Veda-Cult siegreichen Schiwa-Verehrung; und Schiwa ais 
der Zerstbrer (Bhairava) in Riesengrbsse, mit Tigerzahnen, mit acht 
Armen und einer Brustkette von Schadeln.

Es lasst sich nicht leugnen, dass sowohl das wilde Antlitz, ais 
auch die im Angriff und Kampf dargestellte Kórperhaltung eine mach- 
tige Wirkung ausiibt, die wir allerdings lieber mit andern Mitteln 
hervorbringen móchten.

Diese Bildungen waren es offenbar, die unseren Altmeister Goethe 
zu den folgenden Versen veranlassten:

Und so will ich, ein fiir allemal, 
Keine Bestien in dem Góttersaal! 
Die leidigen Elephantenriissel, 
Das umgeschlungene Schlangengeniissel, 
Tief Urschildkrote im Weltensumpf, 
Viel Kbnigskópf auf einem Rumpf, 
Die miissen uns zur Verzweiflung bringen, 
Wird sie nicht reiner Ost verschlingen.

Der Ost hat sie schon'langst rersehlungen: 
Iialidas und andre sind durchgedrungen; 
Sie haben mit Dichterzierlichkeit 
Von Pfaffen und Fratzen uns befreit. 
In Indien mochte ich selber leben, 
Hatt’ es nur keine Steinhauer gegeben. 
Was will man denn vergniiglicher wissen, 
Sakontola, Nala, die muss man kiissen; 
Und Megha-Duta, den Wolkengesandten, 
Wer seliickt ihn nicht gem zu Seelenverwandten.
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Der alte Goethe ist ungerecht. Heute kann man milder urtheilen, 
da unsre Anschauungen umfassender geworden. Haben doch sogar 
unsre geliebten Griechen, noch kurz vor den Perserkriegen, Ungeheuer 
ausgemeisselt mit drei Kópfen und drei Menschenleibern, die in einen 
Schlangenkórper iibergehen. Der amtliche Nachweis des Akropolis- 
Museum nennt dies eines der vorzuglichsten Werke der Sammlung; 
und es ist in der That bewunderungswurdig. Die Schlangenfusse der 
pergamenischen Giganten verletzen uns nicht, die Kentauren am Par- 
thenon erscheinen uns ais Kunstschópfimgen ersten Ranges.

Wer, durchdrungen von den Gestaltungen des klassischen Alter- 
tliums, zu Hause einen ablehnenden Standpunkt einnahm gegen die 
Bildungen der agyptischen Kunst, wird bald bekehrt, wenn er an den 
Ufern des Nil in den Schmuck der machtigen Tempel liebevoll sich 
versenkt. Auch mir ist es so gegangen. Das gleiche gilt von Indien. 
Der Hóhlentempel von Elephanta ist eine wunderbare Leistung und 
der Bilderschmuck, obwohl nicht fur uns berechnet, wird auch auf 
uns einen gewissen Eindruck hervorbringen, wenn wir vorurtheilsfrei 
an seine Betrachtung gehen.

Vergleichende Anatomie wollen wir aus solchen Schópfungen der 
kunstlerischen Einbildungskraft nicht lernen, ebenso wenig wie Welt- 
geschichte aus Marchen. Ein altehrwiirdiges Kunstwerk muss aus sich 
heraus gewiirdigt, nicht nach unsren heutigen Anschauungen bekrittelt 
werden. Etwas andres ist es, jenes zu beurtheilen und Gesetze fur 
unsren heutigen Kunstgeschmack aufzustellen.

Da mir die Felsentempel von Elephanta so gut gefallen hatten, 
beschloss ich die letzten Tage des scheidenden Jahres noch zu 
einem Ausflug nach den noch weit beruhmteren Grotten-Tem- 
p e 1 n von E11 o r a zu benutzen. Dieselben liegen, mit Eisenbahn 
und Post in einer starken Tagesreise erreichbar, in dem gróssten 
Schutzstaat Indiens, dem Gebiet des mohammedanischen Nizam von 
Haiderabad.

Man fiihrt Abends 10*/2 Uhr („um 22h 3O'“) von Bombay mit 
dem Schnellzug1) der Great Indian Peninsular-Eisenbalm nordóstlich 
178 englische Meilen = 284 Kilometer (fur 11 Rupien) bis zu dem 
kleinen Halteplatz Nandgaon, wo man Morgens um 6’/2 Uhr an- 
kommt und die telegraphisch rorher bestellte Extrapost Yorfindet, 

1) Derselbe maclit etwa 35 Kilometer in der Stunde.
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die den Reisenden in 9 Stunden (56 englische Meilen = 90 Kilometer) 
sudóstlich nach Aurangabad, seinem Nachtąuartier, bringt.')

Ein junger Kaufmann aus Wien schloss sich mir an und nahm 
seinem Hindu-Diener mit. Unser Gepack musste auf das nothwendigste 
beschrankt werden.

Der Postwagen, der wahrend unsres Fruhstiicks angeschirrt wird, 
verdient die Bezeichnung „antiker Form sich nahernd“. Auf dem zwei- 
radrigen Gestell liegt der Wagen, ganz offen, aber von einem auf 
vier Pfosten ruhenden Dach uberschattet, mit zwei Vordersitzen, von 
denen der Kutscher den rechten, ich den linken einnahm, ineine Reise- 
tasche und Mantelsack zwischen den Fussen, wahrend auf dem abwarts 
geneigten Hintersitz mein Begleiter und sein Diener uns den Rucken 
zukehrten.

Sowie wir erst abgefahren, ging es ganz rasch vorwarts. Die 
Pferde werden fleissig gewechselt; mehrmals bekamen wir aber ganz 
elende Gaule, die vom Kutscher und Stalldiener nur durch grausame 
Peinigungen zum Fortlaufen gezwungen werden konnten. Auch die 
Gehófte, wo wir Pferde erhielten, sahen recht elend aus, am elendesten 
die Pariah-Hunde, dereń Bekanntschaft ich hier machte und mit denen, 
obwohl ich Thiere so gern habe, ich mich kaum zu befreunden ver- 
mochte. Die Land-Strasse ist leidlich.

Nach kurzer Zeit hatten wir die Grenze uberschritten. Ein Grenz- 
Stein und einige seltsam gekleidete Polizisten zeigten uns, dass wir 
das merkwurdige Reich des Nizam, betreten hatten.

Dasselbe hatte 1891 einen Umfang von 82 698 englischen Quadrat- 
meilen (oder 205 000 Quadratkilometern) und 11 537 000 Einwohner. 
1881 wurden 9 845 000 Einwohner ermittelt, davon 8 893 000 Hindu 
und nur 925 900 Mohammedaner, welche aber, da der Fiirst zum Islam 
sich bekennt, die herrschende Klasse bilden. (Hier zum ersten Mai 
in Indien traf ich anmassenden Hochmuth, ais ich eine Moschee be- 
sichtigen wollte.)

Ais die Mohammedaner um das Jahr 1000 n. Chr. von Afghanistan 
nach Indien vordrangen, herrschten im Dekkan, sudlich von demVindhya- 
Gebirge, kriegerische Fiirsten hauptsachlich nicht-arischer Abkunft, 
unter drei grossen Oberherren, den der Chera-, Chola- und Pandya- 
Dynastien. Ala-ud-din, der Neffe des Grimders der Kilji-Dynastie des 
Kaiserreiches Delhi und sein Nachfolger, drang 1294 mit seinen 

1) Der zweispannige Postwagen kostet fiir die dreitagige Fahrt hin und zuriick 
nur 42 Rupien.
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Reiterschaaren iiber die Vindhya-Gebirge, uberraschte und pliinderte 
die Stadt Deogiri (Daulatabad), ganz in der Nahe von Ellora, und er- 
oberte von 1305 bis 1315 Sudindien. Sein Generał Malik Kafur 
drang bis zur Sudspitze (Cap Comorin) vor und erbaute daselbst eine 
Moschee.

Aber schon unter dem unsinnigen Kaiser Muhamed Tughlak (1325 
bis 1341) empórten sich sowohl die mohammedanischen Verwalter, ais 
auch die Hindu-Lehnsfursten des Dekkan: Zafar Khan Bahmani, ein 
afghanischer Generał, wurde 1347 selbstandig und beherrschte un- 
gefahr das Gebiet des jetzigen Haiderabad; das Hindu-Kónigreich von 
Yijayagnar umfasste den Suden des Dekkan-Dreiecks.

Im Anfang des 16. Jahrhunderts zerfiel das mohammedanische 
Reich in fiinf kleine Fiirstenthiimer (darunter Golkonda, Ahmadnagar 
mit der Familie des Nizam-Shalii u. A.), welche 1565 jenes Hindu- 
Kónigreich besiegten, aber nicht vollstandig eroberten; dasselbe theilte 
sich in kleinere Herrschaften.

Unter den Mogul-Kaisern von Delhi wurde der Dekkan wieder 
erobert, zuerst ein Theil unter Schali Jahan (1636, 1657), dann haupt- 
sachlich unter Aurangzeb (1683). Aber westlich von den Mohamme- 
daner-Fiirstenthumern war eine neue Hindu-Herrschaft 1670 entstanden, 
die der Marathen. Diese konnte Aurangzeb nicht vollstandig be- 
siegen und starb in dem Feldzuge, zu Ahmadnagar, 1707.

Nach dem Zerfall des Mogul - Reiches strebten die Marathen 
nach der Oberherrschaft iiber Indien und wurden, nach manchen Er- 
folgen, erst 1817 endgiltig von den Englandern besiegt. Aber auch 
die mohammedanischen Statthalter benutzten die Schwache der Mogul- 
Kaiser; schon 1717 machte sich der Vicekónig oder Nizam ul Mulk 
(Ordner des Staates) Asaf Schah im Herzen des Dekkan unabhangig 
und behauptete sich auch gegen die Marathen. 1763 wurde im Frieden 
von Paris die Herrschaft der Nizam ais unabhangiges Kónigreich 
anerkannt; doch allmahlich kamen sie mehr und mehr in Abhangig- 
keit von den Englandern, mussten das Miindungsgebiet des Goda- 
wery-Flusses abgeben, wodurch sie vom Meere abgeschnitten waren, 
eine englische Schutztruppe aufnehmen und dafiir Tribut zahlen, das 
Land Berar (nórdlich von Aurungabad) fiir riickstandige Zahlungen 
abtreten. Die Riickgabe dieses Landes wurde 1874 von den Briten 
entschieden abgelehnt, obwohl der Nizam die Zahlung der Schulden 
ron 9 Millionen Mark anbot. Der Fiirst ist der erste der Lehnstrager 
in Indien, sein Verhaltniss zu England wird ais Subsidienvertrag be- 
zeichnet, er hat jetzt jahrlich 421 000 Mark zu zahlen und auf Er- 
fordern einige Regimenter Truppen zu stellen.
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Das Land, welches wir durchfahren, ist ziemlich fruchtbar, aber 
einfórmig. In dem Rasthaus zu Deogam, 36 englische Meilen von 
Nandgaon, erhalten wir unser zweites Friihstuck. Auch in dem Schutz- 
staat vist einigermassen fur den Reisenden gesorgt. Nachmittags 
kommt mehr Abwechslung in die Landschaft, eigenthumliche Tafel- 
berge erheben sich aus der Hochebene. Bevor es dunkel wird, er- 
reichen wir das Rasthaus zu Aurangabad und benutzen die Zeit 
vor Tisch noch, um mit Hilfe unsres Wagens die beiden Hauptsehens- 
wiirdigkeiten des Ortes zu besichtigen.

Die erste ist das Grabmal von Rabi’ a Durani, der Lieblings- 
Tochter von Aurangzeb. Der Kaiser befahl seinen Baumeistern, ein 
genaues Abbild von der Taj Mahal, seines Vaters beruhmtem Bauwerk, 
herzustellen. Aber obwohl sie eine aussere Aehnlichkeit wahrten, so 
sind sie doch unendlich weit hinter dem bewunderten Vorbild zuruck- 
geblieben. Das Gebaude ist viel zu niedrig, der Haupteingang viel zu 
klein, ausserdem die Eckthurmchen der Fassade hóher ais die mitt- 
leren. Blumenverzierung in erhabener und durchbrochener Arbeit ist an 
den Marmorwanden des Grabmals angebracht und drinnen ein durch
brochener Marmorschrein um das Grab, das aber keinen Stein, son- 
dem die nackte Erde zeigt, — was von den Moslim, ais Beweis vou 
Demuth, sehr gebilligt wird. Nichts kennzeichnet mehr den raschen 
nnd jahen Verfall des Geschmacks ais der Vergleich dieser beiden 
Grabdenkmaler! Die Taj wurde im Jahre 1040 der Hegira oder 
1630 n. Chr. begonnen, das Bronze-Thor zu Aurangabad ist im Jahre 
1089 der Hegira oder 1678 n. Chr. vollendet worden.

Der Baumeister des mittelmassigen Werks (Atau’llah) hat seinen 
Namen durch eine Insclirift verewigt, der der Taj ist unbekannt oder 
wenigstens an dem Bauwerk nicht zu lesen.

Auch die Jumma Musjid, zur Halfte von dem Grunder der 
Stadt, Matik Ambar (nach 1610), zur Halfte von ihrem Erweiterer, 
Aurangzeb, erbaut, ist niedrig und unbedeutend, nur durch ein zwei 
Fuss breites Verzierungsband am obern Ende der Fassade geschmuckt, 
mit kleiner Kuppel, kleinen Thurmen, — aber sehr gut in Ordnung 
gehalten.

Der Priester, der uns den Eintritt rerwehrte, (der Einblick 
von aussen in die schmale Halle ist genugend,) behauptete sogar, 
dass wir schon vor dem Eingang des Hofes die Schuhe hatten ablegen 
mussen! Das Schónste ist hier nicht das Gebaude, sondern die wunder- 
vollen indischen Feigenbaume, die den Weg beschatten.

Ein Heiligengrab in der Nahe und die alten Felsentempel konn- 
ten wir wegen hereinbrechender Dunkelheit nicht mehr besichtigen.
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Das Stadtchen Aurangabad ist noch gar nicht so alt, hat 
aber sehr wechselnde Schicksale durchgemacht.

Gegrundet 1610, unter dem Namen Khirki, von Malik Ambar, einem 
Grossen des Staates Ahmadnagar, wurde es von Aurangzeb zu seinem 
sudlichen Herrschersitz erkoren, nach seinem Namen umgetauft 
und zum Delhi des Dekkan erhoben, wo 53 machtige Fursten mit 
ihrem Gefolge den kaiserlichen Hof ausmachten. Damals war Auranga
bad eine der gróssten und wichtigsten Stadte Indiens; sie soli eine 
Million (?) Einwohner gehabt haben. Nach dem Tode des Kaisers 
reisten die Fursten in ihre Staaten, die Schlósser rerfielen, die Stadt 
sank in ihre Unbedeutendheit zuriick. Jetzt hat sie nur 8000 Ein
wohner, ist aber ganz lebhaft durch Handel in Weizen und Baumwolle.

Unser Kutscher, den ich ubrigens gleich morgens friih mit einem 
Trinkgeld angefeuert, hatte bei der Fahrt durch die Stadt einen 
Augenblick gehalten und seinen Abendbesuch angekiindigt; auch der 
indische Kutscher hat sein Schiitzchen.

Am nachsten Morgen fuhren wir von Aurangabad wieder nórdlich, 
aber auch ein wenig óstlich von der gestrigen Strasse, nach dem acht 
englische Meilen = 12‘/2 Kilometer entfernten Daulatabad, fruher 
Deogiri genannt. Das ist eine indische Festung des 13. Jahrhunderts, 
lióchst malerisch und eigenartig. Ein alleinstehender Felskegel von 
500 Fuss Hohe ist unten ganz steil abgebóscht, bis zur Hohe ron 80 
bis 120 Fuss, ferner mit einem breiten und tiefen Graben umgeben und 
zuganglich nur durch einen schmalen Weg, der gerade Raum fur zwei 
Fussganger bietet und durch Aussenwerke vollstandig beherrscht wird. 
Innen ist der Aufgang zu den auf dem Felsen befindlichen Gebauden 
nur durch einen schmalen, in den Stein gehauenen Gang ermóglicht. 
1293 nahm Alau’din die Stadt Deogiri ein, belagerte die Festung und 
zog erst ab, ais ihm 15 000Pfund Gold, 25 000 Pfund Silber, 175 Pfund 
Perlen, 75 Pfund Diamanten1) ais Lbsegeld gezahlt wurden. 1338 ver- 
suclite Muhamed Tughlak seinen Herrschersitz hierher zu verlegen, 
schleppte die Einwohner Delhi’s nach Deogiri, iinderte den Namen der 
Stadt in Daulatabad und rerstarkte die Festung, die damals fur un- 
einnehmbar galt. Seine Piane scheiterten.

1) 14-2 = 20 4* 2 Millionen Mark, 3 und 4 unschatzbar.

Nachdem die Mogul den Dekkan wieder erobert, benutzten Schah 
Jahan und Aurangzeb diesen Berg ais Sommerwohnung. Es ist jetzt 
noch ein schbnes Gebaude mit Schattendach und Aussicht oben, auf 
der obersten Plattform aber die Festung mit einer Riesenkanone ron 
19'/2 Fuss Lange und 7 Zoll Bohrung, die nach Tavernier’s Zeug- 
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niss unter Leitung eines europaischen Artilleristen ihre Aufstellung 
erhalten.

Lord Wellesley (spater Herzog von Wellington) hat in dem zweiten 
Maratłyi-Krieg (1803—4) die Yeste von einem benachbarten, hóheren 
Berge aus erfolgreich beschossen und die Uebergabe bewirkt. Auch 
jetzt ist die Festung von den Englandern besetzt. Der britische Stabs- 
officier ertheilt die Erlaubniss zur Besichtigung des Innern.

Von der alten Stadt Daulatabad sind nur kargliche Reste und 
wenige bewohnte Hiitten ubrig geblieben.

Der Weg fuhrt jetzt bergauf nach dem 7 englische Meilen = 
11 Kilometer entfernten Roza, wo wir in dem den britischen Offi- 
cieren gehórigen Rasthaus abstiegen, nachdem wir uns die Erlaubniss 
dazu Morgens friih in dem englischen Lager (Cantonment) von Auran- 
gabad ausgewirkt hatten.

Roza, 2000 Fuss iiber dem Meeresspiegel, war einst eine grosse, 
bedeutende und befestigte Stadt. Aurangzeb umgab sie mit einer 
liohen Steinmauer, welche Schiessscharten und Bollwerke enthalt und 
dereń Thorflugel, was dem Europaer besonders auffallt, an der Aussen- 
seite mit gewaltigen Eisenspitzen vollstandig gespickt sind, gegen den 
Ansturm der Elephanten. Jetzt ist Roza ein kleiner Ort mit nur 
2000 Einwohnern.

Seine Bedeutung fur die Moslim liegt in dem Kamen, — Roza 
(Rauza) bedeutet Grab. Der Ort ist das Kerbela der Mohammedaner 
des Dekkan. Hier liegt begraben Aurangzeb und sein zweiter Sohn, 
ferner Asaf Schah, der Griinder der Herrscherfamilie von Haiderabad, 
endlich der letzte Kónig von Golkonda und zahlreiche Wurdentrager.

Obwohl Kaiser Aurangzeb reicher war, ais irgend einer vor ihm, 
da das Jahreseinkommen des Staates von angeblich 1600 Millionen 
Mark zu seiner Verfugung stand, ist nach seinem eignen Willen 
und nach den Vorschriften des Koran sein Grabstein ganz einfach, 
neben dem Hof einer Moschee, unbedeckt und nur von einem schbnen 
Baum mit duftenden Bluthen uberschattet. Die Heiligkeit des Ortes 
Roza ruhrt ber von dem Grab des Saiyad Hazrat Barhanudin, der 
schon vor Alaudin aus Oberindien nach dem Dekkan vordrang, um den 
Koran zu predigen, und 1344 zu Roza verstorben ist. Sein Grab ist 
von einem durchbrochenen Gitter aus rothem Sandstein umgeben. Die 
Wunder, die er wirkte, will ich verschweigen; sie werden ganz ahn- 
lich „bewiesen“, wie die in Europa geschehenen.

Fur den europaischen Reisenden sind diese Griiber von geringer 
Wichtigkeit; er betrachtet sie, wahrend das Fruhstuck bereitet wird. 
Sowie wir uns aber gestarkt hatten, wanderten wir mit einem ein- 



511

heimischen Fiihrer nach den drei Kilometer entfernten Hohlentempeln 
des Dorfes El lor a, auf dereń Besichtigung wir trotz mittaglicher 
Gluth nahezu ffinf Stunden verwandten. Hóchst lastig ist ein Haufen 
von Priestern, Bettlern und Knaben, die wie ein Fliegenschwarm den 
Fremden verfolgen. Ich berief den Aeltesten zu mir und erklarte, 
dass Jeder von uns eine Rupie Trinkgeld fur die ganze Gesellschaft 
gabe, und dass sie uns in Frieden lassen sollten. Das lialf einiger- 
massen, aber nicht vollstandig.

Die Inder haben uns wieder nichts iiber die Geschichte dieser 
so iiberaus merkwiirdigen Bauten hinterlassen. Von den Mohamme- 
danem hat zuerst Mahsudi, der arabische Erdbeschreiber aus dem 
zehnten Jahrhundert n. Chr., Ellora ais Wallfahrtsort erwahnt; 1306 
besuchten Alaudin’s Generale den Ort und fanden eine hier versteckte 
Hindu-Prinzessin aus Guzerat, die nach Delhi gebracht und mit dem 
Sohn des Kaisers vermahlt wurde.

Ein zwei Kilometer langer, halbmondfórmiger Hugelriicken, der 
in seiner Hauptausdehnung von Norden nach Suden zielit, enthalt in 
der ganzen Lange seines nach Westen gerichteten Abhangs die 
34 Hóhlentempel. In dem siidlichen Horn liegen die altesten, die der 
Buddhisten (12); in dem nórdlichen die der Jaina (5); in der Mitte 
die der Brahmanen oder Hindu-Glaubigen (17).

Die Buddhisten haben schon zu den Zeiten des Konigs Asoka 
(250 v. Chr.) Klóster und Tempel in den lebendigen Felsen aus- 
gehauen und dies fortgesetzt bis zu der grossen Umwalzung im achten 
Jahrhundert n. Chr. Jaina und Hindu folgten, aber in den nahezu 
1000 einzelnen Aushóhlungen, die auf 40 bis 50 Gruppen sich ver- 
theilen und von der 9/10 der Prasidentschaft Bombay angehóren, 
kommen etwa 900 auf Buddhisten, die ubrigen auf Jaina und Hindu. 
Schon vor der mohammedanischen Eroberung hat diese Bau-Art auf- 
gehórt. Die Trap-Bildung der Felsen des westlichen Indiens, mit 
ihrer grossen Dicke und Gleichfórmigkeit nnd den steilen Abhangen, 
ist ausserordentlich geeignet fur den Hóhlenbau.

1) Das einzige, was man sieht, sind Tropflocher unmittelbar am Eingang der 
Felsentempel und beginnende Verwitterung einzelner Bildsaulen. Hier und da ist von 
roher Hand absichtlich Verstummelung veriibt worden. — In Elephanta haben die 
Portugiesen schlimmer gehaust.

Aehnlich giinstige Verhaltnisse liegen auch in Aegypten vor. Aber 
die indischen Leistungen sind weit grossartiger.

Die vollstandige Dauerhaftigkeit eines in den lebendigen Felsen 
gehauenen Tempels1) ist selbstverstandlich, wahrend unsere mittelalter- 
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lichen Kathedralen schon Ausbesserungen erforderten, die oft den ur- 
spriinglichen Plan ganz verandert haben.

Der Zugang von dem Riicken des Hiigels zn den Eingangen der 
Hóhlen liegt in der Mitte des ganzen Abhangs und leitet uns unmittel- 
bar zu dem prachtvollsten und wunderbarsten Bauwerk der ganzen 
Gruppe, zu dem Kai las.

Dies ist ein vollstandiger, ganz frei stehender draridischer Schiwa- 
Tempel, aber nicht auf ebener Grundlage aus Bausteinen errichtet, 
sondern aus dem Felsen herausgemeisselt; das Gestein ist aussen wie 
innen, um die Gemacher zu bilden, fortgehauen.') Ein rechteckiger 
Schacht wurde gebildet in dem Abhang des Hiigels, 100 Fuss 
tief an der Innenseite, 50 Fuss tief an dem Eingang, und so ein Hof 
hergestellt, mit ebenem Grund, von 150 Fuss Breite und 270 Fuss 
Lange. In der Mitte dieses rechteckigen Hofes liess man einen mach
tigen Felsblock stehen und bildete daraus den Tempel von 96 Fuss 
Hóhe, mit 7 verschiedenen Zellen, und eine gewaltige, von 16 mach
tigen Saulen getragene Halle; eine auf Pfeilern ruhende Brucke, durch 
welche jenes Bauwerk mit einer rorgeschobenen Halle und ebenso mit 
dem Eingangsthor verbunden ist; dazu im Hofe zwei grosse, verzierte 
Pfeiler (deepdan = Lampentriiger) und zwei lebensgrosse Elephanten: 
alles, was bisher beschrieben ist, stellt gewissermassen einen Einzel- 
block-Tempel dar. Umgeben ist der Hof noch von einem machtigen 
Hóhlenbau mit Pfeilern und Halbpfeilern, zahlreichen Zimmern und 
grossen Hallem Fergusson setzt den Bau in’s 8. oder 9. Jahrhun- 
dertn.Chr., andre Schriftsteller genauer in die Jahre 750 bis 850n.Chr.; 
die Ueberlieferung nennt ais Grunder den Rajah Eelu von Ellichpur, 
den Erbauer der Stadt Ellora, und bezeichnet den Tempel ais Weih- 
geschenk zum Dank fur seine durch das Wasser einer benachbarten 
Quelle bewirkte Genesung.

Zuerst gelangt man von der mit dem Fuss des ganzen Abhangs 
gleichlaufenden Strasse an den machtigen Thorweg, der zu jeder Seite 
ein besonderes Zimmer enthalt sowie iiber dem Thor einen Balkon mit 
einem von Pfeilern getragenen Dach und reichster Verzierung, vielleicht 
ais Musik-Halle benutzt.

Wir durchschreiten das Thorgebaude, das aus drei mittleren Rau- 
men besteht, iiberschreiten eine Briicken-Treppe und gelangen in die 
erste Vorhalle, in der Schiwa’s heiliger Stier (Nandi) sich befindet. 
Dieser Raum ist ąuadratisch, von 40 Fuss Seitenlange, mit dicken 

1) Aus frei stehenden Felsbloeken haben die dravidischen Hindu ein- 
steinige Tempel ausgehauen, z. B. zu Mahavellipur bei Madras.
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Mauern, einem vordern und einem hintern Eingang und zwei seitlichen 
Fenstern. Der Blick aus jedem Fenster zeigt uns die entsprechende 
Seite des Hofes, gerade aus die rechteckigen, schon gegliederten, 
38 Fuss hohen freistehenden Pfeiler mit einer Bildsaule in jeder 
der vier Nischen und mehr seitlich den Elephanten.

Ueber die zweite, hintere Briickentreppe gelangen wir in die 
riesige bedeckte Saulenhalle von etwa 75 Fuss Lange wie Breite. *) 
Rechts und links von ilir ist eine offene Halle und dahinter die ganz 
und gar mit Bildhauerarbeit bedeckte Zelle, welche den Linga ent- 
halt, von einem schon ausgearbeiteten Pyramidendach uberragt und 
von 5 Zellen, die anderen Gottheiten geweiht sind, umgeben wird.

Dieser ganze so zusammengesetzte Tempelbau liegt gewisser- 
massen im Oberstock, wie man am besten vom Hof aus wahrnimmt. 
Der Haupttheil des Tempels wird scheinbar von frei hervortretenden 
Elephantenkópfen getragen. Die ganze Aussenflache ist durch Pfeiler 
und Verzierungen in Nischen getheilt, alle mit Bildwerk, Gottheiten 
und Kampfscenen aus den Helden-Gesangen auf das allerreichste ge
schmuckt. Das bezeichnendste Bildwerk ist Schiwa mit seiner Gattin 
auf dem Thron, umgeben von einem zahlreichen Gefolge, und darunter 
wieder der bose Geist aus Ceylon, der ihn zu entfuhren trachtet.

Aber auch ganz liebliche Begebenheiten aus der Hindu-Gótter- 
lehre sind dargestellt, die der ungelehrte Beobachter ais Brautigam 
und Braut bezeichnen und auf Krischna’s Schaferleben beziehen 
móchte.

Hatte Goethe das Gliick gehabt, dieses baukunstlerisch ganz 
rollendete Werk zu sehen, so wurde er seine grimmigen Verse gegen 
die indischen Steinmetzen unterdruckt oder vielleicht durch andere 
anerkennende, wie die iiber Sakuntala, erganzt haben.

Gewaltig sind die in den Fels gehauenen Saulenhallen, welche 
den Hof umgeben. Allerdings sind sie nur schmal, wegen des un- 
geheuren Gewichts, das oben lastet. Auf der einen Langseite des 
Hofes (rechts fur den Eintretenden) liegt ein haushohes Felsstiick, das 
im vorigen Jahrhundert herunter gefallen sein soli. Hier sind die 
Hóhlenzimmer fiir die Priester in drei iiber einander liegenden Stock- 
werken angeordnet.

In der Flucht dieser Aushóhlungen liegen auch ganze Tempel 
mit Linga, Nandi und dem reichsten Bilderschmuck.

So viel iiber den einen Bau, den Kai las.

1) Auf jedem Pfeiler steht ein Blumenkorb, aus dem die von frei ausgemeisselten 
Blumenwindungen umgebene Saule zur Decke emporsteigt.

Hirschberg, Reise um die Erde. 33
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Von den brahmanischen, d. h. nach nordindischem Stil er- 
richteten Tempeln, ist der schónste Dum ar Lena, wahrscheinlich 
zwischen 600 und 750 n. Chr. errichtet, an einem Auslaufer des Hugels, 
so dass Licht von drei Seiten zugefuhrt werden konnte. Die Saulen- 
halle ist riesig, 150 Fuss lang und ebenso breit; die Zelle steht nicht 
hinter der Halle, wie in einem freigebauten Tempel, sondern in der 
Halle, nahe der Hinterwand.

Unter den buddhistischen Tempeln ist der merkwtirdigste 
Vishwakarma, von den Englandern Zimmermann’s Hóhle 
(Carpenter's cave) genannt, wegen der steinemen Nachahmung des 
Holzbau’s. Zuerst betritt man den Yorhof,1) der an den beiden Seiten 
mit Saulen, kleinen Gemachern und Bildsaulen von Heiligen geschmiickt 
ist, und sieht vor sich den ausserst geschmackvollen Eingang, der 
zweistóckig gehalten ist.

1) I)a der Abfall des Hiigelrilckens nicht sehr steil ist, war meist ein Vorhof 
nothwendig.

2) Die nieisten dieser Hóhlen haben eine flachę Decke.
3) Der Schmuck der Saulen mit Figuren und Palmenblattern ist wunderbar.
4) Bildsaulen von Buddha und ihre Verehrung sind, nach den Denkmalem, 

nicht bekannt vor dem 1. Jahrhundert n. Chr. (Caine setzt jenen Ban in das Jahr 
1306 n. Chr. ?)

5) I). h. der Auswurf. Ob die Buddhisten von den Schiwa-Verehrern so ge
nannt wurden?

Das Innere bildet einen Hohlraum mit rechteckiger Grundflache, 
(85' x 45', 35' hoch,) und mit einem tonnenfórmigen, gerippten Dach,1 2 3) 
ais ware es das eines hólzernen Riesenschiffs. Die Seitenwande bestehen 
gewissermassen ganz und gar aus dichtstehenden, geschmuckten Saulen,8) 
iiber denen ein steinerner Teppich mit Heiligen-Darstellung ringsum 
lauft. Der Hintergrund wird von einer bis zur Decke reichenden 
Dagoba eingenommen, vor welcher ein riesengrosser Buddha sitzt. Nur 
von vorn her fallt das Licht gerade auf diesen, alles tibrige ist im 
Halbdunkel; trotzdem sind alle Figuren und Verzierungen auch an den 
dunkelsten Stellen der Hóhle vollkommen ausgearbeitet.

Es ist eine vollstandige buddhistische Kirche (chaitya) aus 
spaterer Zeit,4) jedenfalls wohl einige Jahrhunderte n. Chr. errichtet.

Eine Reihe von Klóstern (Vihara) sind in der Nahe dieser Kirche 
in den Fels gegraben. Das grosste ist Dli er w ar a,5 *) 100x70 Fuss.

Es folgen mehrere kleinere. In dem Allerheiligsten ist stets 
Buddha dargestellt.

Do-Tal ist zweistóckig, Tin-Tal sogar dreistóckig, wie schon 
die Namen sagen, mit schónen Blumenkorb-Saulen.
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Ganz ahnlich ist der zweistóckige Bau von Das Avatar, aber 
der Stil ist brahmanisch, mit einer Halle fur den heiligen Stier 
des Schiwa; wahrscheinlich war dies hier der alteste Hóhlentempel der 
Brahma-Glaubigen, welche zunachst dem Vorbild der Buddhisten folgten. 
Das Bildwerk zeigt Schiwa ais Zerstórer.

An dem Nordende des Hugels łiegen die Jaina-Tempel. Der 
eine, In dra Subha, ist besonders dadurch merkwurdig, dass der kleine 
freistehende Schrein vor der Hóhle, nach Fergusson aus dem 7. Jahr
hundert n. Chr., das Muster zu dem grossen Kailas abgegeben. Die 
Bildsaule von Indra und seinem Weib Indrani sind die schónsten in 
ganz Ellora.

Von 12*/2 bis Uhr durchwanderten wir diese wunderbaren 
Bauten, betrachteten die merkwiirdigen Formen derHóhlen, der Saulen,') 
der gemeisselten Bildwerke und schieden mit der Ueberzeugung, dass 
der Gesammteindruck der Hóhlentempel gradezu uberwaltigend ist.

Brief aus Roza bei Ellora. Donnerstag, den 29. December 
1892. — Diesen Brief schreibe ich im Grabę. Es ist aber naturlich 
nicht mein eigenes, sondern das — eines langstverstorbenen 
Mohammedaners, eine hohe und stattliche, kuppelgekrónte Halle, welche 
die britischen Officiere innen ausweissen und zu einem Rasthaus ein- 
richten liessen, fiir sich und fiir den ihnen empfohlenen Reisenden.

Es kann aber leiclit das Grab des letzteren werden, wenn er nicht 
gradwegs zur Thiire heraustritt, sondern schrag, da von den vier Ecken 
des Gebaudes haufig grosse Gesims-Steine herabsturzen.

Ais ich Abends mein Bett aufsuchte, lag ich augenblicklich auf 
der Erde, da der Boden des Bettes nachgab: nachdem ich selber es 
in Ordnung gebracht, schlief ich ganz gut.

Die Verpflegung war auch so, wie sie Grabes-Anwartern zu- 
kommt, Hackfleischklóschen, Reis und Eierkuchen; ais Getrank wurde 
uns nur Wasser rorgesetzt, das ich verschmahte, und Thee, den ich 
mir munden liess.

Vergeblich war der Versuch, von den Lebenden des Ortes eine 
Flasche Bier zu erhandeln. Unverrichteter Sache kehrten unsere beiden 
Sendboten zurtick. Vergeblich war auch der Versuch, einen Zelin- 
Rupien-Schein zu wechseln.1 2) Da unser Hartgeld auf die Neige ging, 

1) Auch eine klin gen de Sanie wird dem Reisenden gezeigt. Das Klingen 
hangt ab von der Spannung.

2) Dabei ist die Rupie dieses Staates von Haiderabad minderwerthig; die Kupfer- 
seheidemunze sieht aus wie ein gestempelter Bonbon.

33*
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kamen wir in seltsame Verlegenheit, bis ich meines Reisegefahrten 
Hindu-Diener, der dies ganz ruhig mit angesehen, plótzlich anfuhr 
mit der Frage: „Wie viel Geld haben Sie bei sich ? Geben Sie her.“ 
Erschracken reichte er sein Vermógen, am Abend erhielt er es 
nebst einem Trinkgeld zuriick. Jetzt konnten wir die Riickreise an- 
treten. — — — —

Unser Wagen kommt nicht piinktlich. Erst nach 7 Uhr Morgens 
fahren wir ab. In dem kleinen, ehemals ummauerten Ort E11 o r a sehen 
wir einen Hindu-Tempelbezirk, der den Vorzug hat, neu, sauber 
und wohlgepfiegt zu sein. Inmitten liegt der heilige Teich, allseitig 
umgeben von hohen, gutgearbeiteten und auch gefalligen Granitstein- 
Treppen und von zahlreichen, kleinen, offenen Tempelchen aus rothem 
Sandstein, dereń jedes oben den Bischofsmutzen-Thurm tragt und innen 
den Linga-Stein beherbergt oder den gemiithlich dreinblickenden Gott 
mit dem Elephantenkopf oder einen andern in kleiner Ausgabe.

Nachmittags erlebten wir einen Radreifenbruch. Wir liehen 
uns in einem Dorf das Rad eines Ochsenwagens und befestigten es 
mit Stricken, so gut es ging, an der Achse.

Uebrigens beuteten die guten Leute unsre Verlegenheit nicht aus. 
Sie forderten nicht 20 Rupien, was wohl in manchen Gegenden von 
Europa vorgekommen wiire, sondern nur 12 Annas, und bedankten 
sich hóflich, ais ich ihnen 16 gab.

Abends 7 Uhr kamen wir glucklich wieder in Nandgaon an, er- 
hielten ein ordentliches Essen und Kleingeld und fuhren Nachts mit 
dem sogenannten Schnellzug nach Bombay. (178 englische Meilen 
— 284 Kilometer in 10 Stunden, keine sonderliche Leistung.)

In Bombay machte ich noch einige Spazierfahrten. besuchte die 
Universitat, besorgte mir Reisegeld, kaufte die Fahrkarte Bombay- 
Trieste (500 Rupien), wechselte mir auch 10 Sovereigns ein, um 
unterwegs beąuemes Reisegeld zu haben, verlebte den Sylvester-Abend 
ganz still und fuhr am 1. Januar recht fruh nach Prince’s Dock, an Bord 
der Imperatrix und winkte von dort mein Lebewohl dem marchen- 
haft schónen Lande Indien zu.
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^^onntag, den 1. Januar 1893, fruh um 8 Uhr, fuhren wir ab.

Unser gutes Schiff wird mittelst machtiger Taue gedreht und 
geschickt durch die enge Oeffnung des viereckigen Beckens, welches 
Prince’s Bock heisst, herausgeleitet, nach den Anordnungen des Hafen- 
meisters, der auf der nbrdlichen der beiden schmalen Landzungen 
seinen Standort genommen. Sowie wir in den Hafen angelangt sind, 
giebt die Maschine vollen Dampf; wir fahren sudlich um Colaba Point 
herum, vor uns das ganze, farbenprachtige Hafenbild, und dann west- 
warts durch das persisch-arabische Meer, auf Aden zu.

Log-Bericht.

Bombay—Aden = 1664 Seemeilen.
Ab von Bombay 1. Januar 1893, 8 Uhr 30 Minuten, Vormittags. 

(18° 49' nórdliche Breite, 72" 46' óstliche Lange.)
I)

II)
III)
IV)
V)

VI)

1.Januar,Mittags, 18° 48' nbrdl.Br., 72° 16' óstl. Lg. 40 S.-M.
2. n 17»52' „ 67° „ , u < n n 300 n

3. n 16®41' „ ,,,61058' n 301 n
4. 150 30' „ ,,,560 46' h •312 V

5. n 14° 10' „ ,,,5105' 336 n

6. r 12047' ., „ ,450 35' 336

340.
641.
953.

1289.
1625.

Summę

Ankunft in Aden am 6. Januar, 3 Uhr Nachmittags.
Abfahrt von Aden am 7. Januar, 1 Uhr Morgens.

VII) 7. Jan., Mittags, 13° 20' nbrdl. Br., 43° 4' óstl. Lg., 139 S.-M.
Aden—Suez 1310 Seemeilen.

VIII) 8. „ 17052' „ „ ,400 2' „ „ 327 „
IX) 9- „ 220 13' „ ,,,370 32' „ „ 296 „
X) 10. „ 26°32' „ „ ,340 46’ „ „ 300 „

Summę

466.
762.

1062.

nbrdl.Br
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XI) 11. Januar, Vormittags 8 Uhr, Ankunft in Suez.
Suez—Portsaid 160 Kilometer.

11. „ Vorm. 101/, Uhr Abfahrt durch den Kanał.
XII) „ 8 „ Ankunft in Portsaid.

Ab Portsaid, den 12. Januar, OUhr 40Minuten. (31° 47'nórdlicher Breite, 
32° 20' óstlicher Lange.)

Portsaid—Brindisi 930 Seemeilen.
XIII) 13. Januar, Mittags, 33° 41' nórdl.Br.,27°36' bstl.Lg.,280 S.M.Summe
XIV) 14. „ „ 35° 42' „ ., 23° 5' „ „ 250 „ 530.
XV) 15. „ „ 39° 12' „ „ 19°26' „ „ 285 „ 815.

Ankunft in Brindisi 81/2 Uhr Nachmittags. 
Abfahrt von Brindisi 9’/2 Uhr Nachmittags.

Brindisi—Trieste 372 Seemeilen.
XVI) 16. Januar, Mittags, 43° 3' nórdl. Br., 15° 52' óstl. Lg., 109 M.

XVII) 17. „ Morgens, Trieste.

Unser gutes Schiff Imperatrix vom óstreichischen Lloyd hat 
4914 Tonnen, 4500 Pferdekriifte, 400 Fuss Lange, 45 Fuss Breite. Die 
Hohe des Oberdecks iiber dem Wasserspiegel misst 23 bis 25 Fuss. Der 
Kohlenrerbrauch betragt taglich 7 0 Tonnen. Das Schiff macht 13 Knoten, 
die Schraubenwelle 52 bis 54 Umdrehungen in der Minutę. Capitan 
Egger ist ein biederer Steiermarker, der Doctor ein Wiener, die an- 
deren Officiere sprechen zwar lieber italienisch, aber doch auch deutsch. 
Zum ersten Małe wieder seit Kobe—Hongkong ist auf dem Schiffe meine 
Muttersprache yorherrschend.

Unter den Cajutreisenden ist ein deutscher Commerzienrath, 
der die Einfuhr deutscher Metallwaaren nach Indien auf Grund seiner 
Erfahrungen recht giinstig beurtheilt, Herr Tellery aus Delhi, mit 
seinem Geschaftsfuhrer, die gut deutsch sprechen, zwei Basler Missio- 
nare mit ihren Frauen und Kindern, die aus Siidindien zuruckkehren; 
ferner Capitan Bowers, der Hoclitibet durchwandert hat, ein Englander, 
ein Parsi-Kaufmann, Frau T., die nur englisch verstehen.

Im Zwischendeck sind hauptsachlich mohammedanische Kaufleute 
aus Indien, welche von Aegypten nach Mekka pilgern und die Reise 
auch zu Handelsgeschaften benutzen wollen; ein turkischer Officier mit 
Frau und Tóchterchen, welches rothgefarbtes Haar, schwarzgefarbte Lid- 
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rander und scheues Wesen zeigt, Hindu-Diener, Parsi-Schiffsbeamte, 
Juden aus Portsaid.

Wir fahren WSW durch das tief dunkelblaue Meer.
Es ist angenehm warm. Am 2. Januar, Morgens 8 Uhr, ist in der 

Cajiite + 26'/»° C.; auf dem Verdeck 24’/2° C., Mittags 25° C. Die 
Furcht vor dem raschen Temperatur w echsel der Heim- 
fahrt ist unbegrundet, wie meine friiheren Reisen (von Aegypten, 
vom Peloponnes nach Berlin ohne Unterbrechung) mir geniigend gezeigt 
haben. Jetzt fahre ich von Bombay nach Trieste ohne Unterbrechung 
in siebzehn Tagen und messe Morgens 7 Uhr (bis 8 Uhr) die folgenden 
Temperaturen:

2. Januar + 24’/»° C.
3. „ + 251/.,0 C.
4. + 24° C.
5. + 25 0 C.
6. 4-25° C.
7. + 25 0 C.
8. + 261/,0 C.
9. + 23° C. (Nachmittags 19'/2°

10. kuhler. (Nordwind).1*
11. »» + 15’/2° C.
12. •ł + 121/2o C. (4’/2 Uhr 20° C.)
13. + 18° C. (Mittags 19° C.)
14. + 13° C.
15. + 101// C. (Mittags 10° C.)
16. + 10° C.
17. — 2 0 C., im Steuerhauschen.

1) An diesem Tag vergass ich, die Zahl aufzuschreiben.

Wie man sieht, vollzog sich der Temperaturabfall in acht Tagen; 
auf dem Lande in Triest war es, durch die Bora, bitterkalt.

Erlebnisse wahrend der Fahrt nach Aden sind nicht zu melden; 
am 4. Januar erblickten wir ein arabisches Schiff (Dhau), am 6. Januar 
einen englischen Truppenbefórderungs-Dampfer (Troop-Ship).

Am 6. Januar, Nachmittags 3 Uhr, werfen wir in dem herrlichen 
Hafen von Aden Anker, 1/4 Stunde entfemt von der Landungsbrucke 
bei Steamer-Point. „Ein verdammtes, triibseliges Felsennest*1, sagte 
Capitan Bowers; aber er stieg doch flugs in das von mir eiligst ge- 
miethete Boot, das uns an’s Land schaffte, und in den dort ohne Zeit- 
verlust gemietheten Einspanner, der uns im Trabę zu den Sehens- 
wtirdigkeiten Aden’s brachte.
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Am sudlichen oder glucklichen Arabien (Yemen), im Meerbusen 
von Aden, welcher zwischen Arabien und der zum Cap Guardafui vor- 
springenden Somali-Kuste eindringt, 170 Kilometer óstlicli von Bab-el- 
Mandeb, unter 12° 44' nórdlicher Breite, 45° bstlicher Lange, liegt 
die nur 20 Quadratkilometer messende, nahezu dreieckige Insel Aden, 
die allerdings an ihrer Nordostecke durch eine 2 Kilometer breite, san- 
dige und niedrige (in der Mitte verschanzte) Landzunge mit dem Fest- 
land zusammenhangt, also eher den Namen einer Halbinsel verdient.

Gegemiber der Nordwestecke springt eine kurze Halbinsel (Little 
Aden) vom Festlande vor. Zwischen Klein- und Gross-Aden liegt der 
Aussen-Hafen; nórdlich davon, zwischen dem Festlande und den beiden 
Halbinseln, der Haupt- oder Innen-Hafen (Bander Tuwai), 5l/2 Kilo
meter weit, der beste in ganz Arabien, ja fast in ganz Asien bis 
Hongkong und Nagasaki.

1) Der in der Mitte der Insel (mit der Erhebung des Djebel Schamschan) bis 
zu 1760 Fuss emporsteigt.

2) XXVII, 23 und 24. „Haran und Canne und Eden, sammt den Kaufleuten 
aus Seba, Assur und Kilmad sind auch deine (Tyrus’) Kaufleute gewesen. Die haben 
alle mit Dir gehandelt mit kostlichem Gewand, mit seidenen und gestickten Tiiehern, 
welche sie in kbstlichen Kasten, von Cedern gemacht und wohl verwahrt, auf deine 
Miirkte gefiihret haben."

3) gliicklich.

Obwohl Aden einen vollstandig nackten, braunen, zerklufteten 
Vulcan-Felsen aus Lava, Tuff, Bimstein, ohne Gran und ohne Nass dar- 
stellt;1) so hat der herrliche Hafen und die vortreffliche Lagę, 
die zum Verkehr zwischen Arabien, Afrika und Indien gradezu einladet, 
sclion seit uralter Zeit hier eine reiche und bhihende Handelsstadt 
in’s Leben gerufen, die trotz der óden Natur von den Einwohnern ais 
Par a di es (Eden) bezeichnet, schon von dem Propheten Ezechiel1 2) 
gepriesen, im Periplus ais Arabia Eudaimon3) beschrieben, von den 
Griechen und Romera ais Adana, Athana, Arabia Felix gekannt war.

Natiirlich lockte der Reichthum Eroberer an. Aus den Handen 
der Araber gelangte die Stadt in die der Abessynier, der Perser, der 
Aegypter, der Tfirken. Die Bedeutung des Handelsplatzes blieb noch 
durch das ganze Mittelalter erhalten, bis zur Entdeckung des Seewegs 
nach Ostindien. 1551 wurde die Stadt Aden den Portugiesen uber- 
geben, bald aber von den Tiirken erobert, 1630 von diesen wieder 
aufgegeben, so dass sie wieder in die Hiinde der Araber-Hauptlinge 
gelangte, 1725 in die der Lahej, die heute noch auf dem benachbarten 
Festland miichtig sind. 1838 versuchten die Englander Aden von den 
Arabem zu kaufen ; und, da diese in den Verkauf nicht willigen wollten, 
so nahmen sie es mit Gewalt und beschónigten den Raub mit dem 
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Vorwand, es sei ein hier gescheitertes ScliifF geplflndert worden.1) Zur 
Behauptung des Platzes waren nur unbedeutende Kampfe nóthig; 1872 
wurde Little Aden und 1883 der Landstreifen nórdlich vom Hafen, auf 
dem Festland, zur Abrundung des Besitzes hinzu gekauft.

1) Three hours in Aden- Bombay, Educational Society Press, 1891.
2) Die deutschen Quellen setzen meist 600.
3) Das neueste Conversations-Lexicon von Brockhaus (1893, I, 140) sagt irr- 

thumlich: „41960 E., meist mohamme dani sche Hindu.“
4) Aden ist der Prasidentschaft Bombay unterstellt, doch sind dem Befehls- 

haber seit 1864 gróssere Befugnisse eingeraumt.
5) 1892 Einfuhr (aus ausserindischen Landem) 263/4, Ausfuhr 30 Millionen

Rupien.

Aber die Englander haben mit ihrem unleugbarem G e s c h i c k 
aus dem Felsennest etwas ordentliches gemacht.

Ais sie Aden einnahmen, zahlte der uralte Welthafen nur 60001 2) 
verarmte Bewohner in zerfallenen Hiitten, jetzt sind es 41 000. Zwei 
Vólkerstamme kommen hauptsachlich in Betraclit: Arab er und So
mali,'1) wahrend reine Neger nur sparsamer vertreten sind. Die Araber 
sind gedrungen und kraftig, hellbraun, mit langem, Schwarzem Haar. 
Die Somali, Mischlinge von Arabem und Galla-Negern, iibrigens auch 
Mohammedaner, sind lang, dunn, Schwarz, mit gelocktem Haar, das 
sie gern gelbroth farben. Die Somali sind die Bootsleute und Kutscher, 
die Araber erheben sich bis zum Kaufmannstand, doch machen ihnen 
Parsi und Hindu den Gewinn streitig.

Die Besatzung besteht aus Hindu (Sepoy). Dazu kommen 200 
J u d e n, die an der Stirnlocke kenntlich sind, und etwa ebenso viele 
Europaer, — Officiere, Baumeister und Ingenieure, Hafenbeamte, 
Kaufleute.

Den von Natur schon fast uneinnehmbaren Felsen haben die Eng
lander durch Bauten noch starker befestigt und so ein Gibraltar 
des Ostens geschaffen.4 5) Die Stadt Aden haben sie neu gebaut 
und bei Steamer Point an der Nordwestecke der Insel tuchtige 
Anlagen fur den Schiffsverkehr hergestellt und einen Freihafen ge
schaffen. Besonders hat Aden’s Bedeutung seit der Eróffnung des Suez- 
Canals sich gehoben, da es der wichtige und unentbehrliche Hal te- 
piat z aller Dampfer zwischen Suez und Ostindien geworden.

Riesige Lager von Steinkohlen sind hier eingerichtet, um die 
Dampfer zu yersorgen. 1890 betrug die Einfuhr von Steinkohlen 
165 000 Tonnen; der Gesammthandel (Aus- und Einfuhr) 5 Mil
lionen £.6); Tonnengehalt der Schiffe iiber 4 Millionen. Ausgefuhrt 
wird Kaffe (aus Sudarabien), Gummi, Haute und Felle, Tabak, Federn, 
Muscheln, Gewiirze; eingefuhrt werden Getreide und Mehl, Baumwollen- 



522

waaren, Stuckguter, Petroleum, Tabak. Der órtliche Handel mit Arabien, 
Aegypten, Zanzibar ist nicht unbetrachtlich. Ackerbau giebt es natur- 
lich nicht auf diesem nackten Felsen, und der Gewerbefleiss erzeugt 
allein — Trinkwasser, Eis, Kochsalz. Letzteres wird an der seichten 
Nordkuste des Hafens durch Verdampfen von Meerwasser hergestellt; 
man sieht die schneeweissen Haufen auf dem Sande liegen. Regen 
ist nicht viel zu befiirchten; der Regenfall misst jahrlich nur zwei Zoll! 
Die Sonnengluth ist ausreichend; betragt ja die mittlere Temperatur 

291/,0 C. im Schatten, das ganze Jahr hindurch.

1) Main-Pass.

Trotz dieser Gluthhitze ist Aden nicht ungesund, auch nicht fur 
den Europaer. Die Infectionskrankheiten fehlen. Allerdings die Augen 
der Eingeborenen fand ich hier, mittwegs zwischen Aegypten und 
Bombay, schon merklich schlechter, ais in Ostindien.

Der Reisende, welcher in Steamer Point landet, sieht vor sich 
eine schmale Hafenstadt mit Quai und Uferstrasse, mit langen, ein- bis 
zweistóckigen, weiss getiinchten Hausera, die zwar einfach, aber durch 
vorgebaute Schattenhallen gefallig erscheinen. Hier liegen, iiberragt von 
einer kleinen Batterie mit Signal-Stange, das Post- und Telegraphen- 
Amt, ein Hotel mit Gast- und Kaffe-Wirthschaft fur den Reisenden, 
der meist nur einige Stunden auf der Felseninsel zubringt, ein Lager 
von Lichtbildem, wo Jeder einkauft, und natiirlich der unvermeidliche 
„Curio-Laden“ eines Parsi-Kaufmanns. Die gut gehaltene Fahrstrasse 
fuhrt an riesigen Kohlen-Lagem und Schuppen, vereinzelten Hutten, 
einer Polizei-Wache vorbei langs der ganzen Nordkuste der Insel; und 
fangt erst an zu steigen da, wo die Landenge sich ansetzt. Yor uns 
liegt ein schmaler Eingang1) zwischen zwei nackten braunlichen Lava- 
Felskegeln, durch Kunst zu einem starken Thor vervollstandigt und von 
einer kleinen Sepoy-Truppe besetzt, die natiirlich sofort das Gewehr 
prasentiren, ais wir durchfahren. Dieses Mai hatten sie Recht, mein 
Begleiter war ja ein britischer Officier, wenngleich in biirgerlicher 
Kleidung.

Jenseits des Thores senkt sich wieder die Fahrstrasse. Vor uns 
erscheint ein fesselndes Bild. Inmitten einer langgedehnten Thalschlucht 
von massiger Breite, links (westlich) von niedrigeren, rechts (óstlich) 
von hóheren Lava-Felsen iiberragt, liegt die regelmassig gebaute, aus 
kleinen weiss getiinchten Steinhausem mit platten Dachem bestehende 
Stadt Aden bis hin zum Ostufer, wo die Meeres-Ktiste sichtbar wird. 
Die Thalschlucht stellt eben den Krater des Yulcan dar, dessen Rand 
an der Ostkiiste der Insel schon in grauer Yorzeit abgebrochen ist.
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Baracken fur die Sepoy sind am Anfang und am Ende der Stadt 
errichtet. Ganz hiibsch und wohnlich sehen die Hauser der Officiere 
aus. Die letzteren fahren, da der Dienst im Frieden sie nicht sehr 
beschwert, im Einspanner mit ihren Frauen spazieren.

Riesige Kupfer-Kessel, die im Freien aufgestellt sind, dienen zur 
Bereitung von Trink- aus Meer-Wasser. Das Trinkwasser wird an die 
Bewohner verkauft, 100 Gallonen gelten 14 Annas.1)

1) Die Rupie reicht bis hierher.

So wird das Getrank kiinstlich hergestellt; dieNahrung aber 
eingefuhrt, und zwar Mehl aus Indien und Europa, Schafe von der 
Somalikiiste, Ochsen und Futter aus Arabien.

Das einzige hervorragende Gebaude der Stadt Aden ist eine weiss 
getiinchte Moschee mit Kuppel und einem Minaret, wie man sie in jedem 
Dorfe bei Scutari iindet.

Vor dem Kaffehause der Stadt ist ein grosses Gewuhl, wie in 
Sicilien und Tunis. Die mussigen Somali-Junglinge mit ihren Keulen- 
Stócken starren den Fremden an, aber ohne ihn zu belastigen. Ueber- 
haupt mbchte ich bemerken, dass ich weder mit den Bootsleuten noch 
mit dem Kutscher noch mit irgend einem Einheimischen von Aden die 
geringste Unannehmlichkeit hatte, wahrend die fruheren Reisebiicher 
voll davon sind.

Bisher hatte ich noch keinen Baum oder Grashalm auf der ganzen 
Insel Aden erblickt. Aber bei dem westlichen Ende der Hauptąuer- 
strasse, welche die Stadt Aden in zwei Theile zerschneidet, am Eingang 
zu den beruhmten Wasserbehaltern, ist eine schuchterne Pflanzung 
von Laubbaumen gelungen und wird durch sorgfaltige Bewasserung 
aus Tiefbrunnen unterhalten.

Ebenso sind im Innern der terrassenfórmigen Schlucht, die man 
jetzt betritt, noch kleine Straucher und Baume hier und da angepflanzt. 
Die Leute, welche die menschen- und bildungs-freundliche Arbeit des 
Wasser-Pumpens yerrichten, sind aber auch fest uberzeugt, dass der 
Reisende ihnen ein Trinkgeld schuldet.

Der Weg ist ziemlich beąuem und zeigt bald rechts, bald links 
grosse, in dem Felsen ausgehóhlte, geglattete und mit Stuck ausgeklei- 
dete, oben mit Mauer und eiserner Brustwehr umgebene Wasserbehalter, 
die zwar prahlerische, englische Inschriften ihres grossartigen, in die 
Hunderttausende und Millionen von Gallonen gehenden Fassungsver- 
mógens zeigen, aber von dem kóstlichen Nass nur hier und da eine 
niedrige Lachę enthalten.

Trotzdem sind es recht merkwurdige Bauten. In Arabien wurden 
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derartige Wasserbehalter schon 1700 v. Chr. hergestellt. Die zu Aden 
sollen 600 n. Chr. angelegt oder vielmehr ausgebaut sein; im Jahre 
1330 hat Ibn Batuta sie gesehen, 1538 ein Venetianer sie beschrieben. 
Alle Schluchten der Ostseite des Djebel Schamschan kommen in dies 
eine Thal zusammen, das noch dazu durch eine Mauer gesperrt wurde; 
so muss der ganze Regenfall hier in diese mit Mauern, Teichen, Canalen 
yersehenen Wasserbehalter zusammenfliessen.

Wie alles, war auch diese Anlage zerfallen, ais die Englander 
Besitz von Aden ergriffen. Sie haben dann von 1856 bis 1874 die 
Becken wiederhergestellt oder doch von den 50 mit einem Gehalt von 
30 Millionen Gallonen wenigstens 13 mit einem Gehalt von 7 Millionen. 
Doch haben sich die Behalter (Tanks) wegen der Unsicherheit und 
Sparlichkeit des Regenfalls nicht sonderlich bewahrt, zumal fur die 
so vergrósserte Bevolkerung; die Abdampf-Einrichtungen (Condensors) 
leisten das gewiinschte.

Am 7. December um 1 Uhr fruh fahren wir ab von Aden und 
sind Vormittag in der „Thranen-Strasse*1 (Bab-el-Mandeb), die 
allerdings diesen Namen von den iiber Windstille in dem Gluthofen 
des rothen Meeres verzweifelten Segelschiffern erhalten hat und 
heutzutage, in der Zeit des Dampfes, einen neuen und besseren be- 
kommen kónnte. In der Mitte der Strasse erblicken wir die vulcanische 
Felseninsel Per im. Dieselbe ist halbkreisfórmig, nach Siiden offen, 
mit einem guten Hafen, fast 12 Quadratkilometer gross, mit 150 Mann 
Besatzung fur den Signallicht-Dienst und die Zwecke der Vertheidigung; 
ihre hóchste Erhebung steigt 65 Meter uber den Meeresspiegel empor. 
1857 haben die Englander diese Insel in Besitz genommen und ais 
Schliissel zum rothen Meer befestigt, 1861 auch mit einem Leucht- 
thurm rersehen. Ob sie wirklich das rothe Meer zu sperren vermag, 
kónnte man doch bezweifeln. Denn das Fahrwasser ist westlich zwischen 
der Insel und Afrika 12 Seemeilen breit; óstlich allerdings, zwischen 
der Insel und Arabien, nur ®/4 Seemeilen.

Ueberhaupt ist wohl das System Aden — Perim fur den Kriegs- 
fall nicht so gewaltig, wie niitzlich fur die Englander in friedlichen 
Zeitlauften. Die Besatzungen sind eben zu schwach; sie gemigen nur, 
die einheimischen Horden in Zaum zu erhalten.

Ueber die Besetzung von Perim wird auf dem Schiff eine lustige 
Geschichte erzahlt, dereń Wahrheit ich allerdings nicht verbiirgen kann.

Der Befehlshaber von Aden empfing den Besuch eines franzósi- 
schen Kriegsschiffs, bewirthete die Officiere des letzteren auf das zuvor- 
kommendste, trank mit ihnen ungeheure Mengen von Schaumwein, bis 
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er ihre Zungen gelóst und erfahren, dass sie den Befehl hatten, Perim 
zu besetzen. Sofort bestellte er bei Tisch auf einer mit Bleistift ge- 
schriebenen Kartę fróhlich eine neue Sendung von Weinflaschen; in 
Wirklichkeit enthielt die Kartę den Befehl an seinen ersten Officier, 
augenblicklich nach Perim zu dampfen und daselbst die englische Flagge 
zu hissen. Ais am andern Tage die Franzosen nach Perim fuhren, 
fanden sie — den Tisch besetzt.

Wir sind also in dem rothen Meer, dessen erstickende Gluthhitze 
in den verschiedenen Reiseberichten eingehend und klaglich geschildert 
wird. Seine Lange ist recht bedeutend, 2140 Kilometer von Perim 
bis Suez, d. i. ein Drittel des Weges von Bremerhafen nach New-York; 
seine grósste Breite misst 350 Kilometer. Es hat weder Fliisse noch 
ordentliche Hafen und bildet eine tiefe, trogartige Einsenkung zwischen 
Afrika und Arabien. Die mittlere Tiefe betragt 460 Meter; die grósste, 
welche bisher gemessen wurde, 2271 Meter. Aber das Fahrwasser fur 
grosse Dampfer ist schmal, da beide Seiten bis zu bedeutender Ent- 
fernung von Ufer mit Korallen verbaut sind. Ob von diesen oder 
den rothen Felsen bei Suez oder von Edom, der umwohnenden Vólker- 
schaft, der uralte Namen herriihrt, ist immer noch zweifelhaft.

Mir zeigte sich das rothe Meer von seiner besten Seite; ich hatte 
die gute Jahreszeit gewiihlt und getroffen. Die Temperatur war Morgens 
auf Deck 25° C. ganz ertraglich. (Nachts in der Cajute naturlich 
mehr. Ich hatte deshalb mein Fenster aufgeschraubt. Aber die Strafe 
folgte auf dem Fusse, — eine anstandige Sturzwelle, welche durch die 
Oeffnung eindrang und mich augenblicklich gegen die Cajiitenthure 
hinschwemmte.)

Der Himmel war grau, der Wasserspiegel blau, die Wellengipfel 
unter dem schaumigen Kamm prachtvoll griin - durchscheinend. Die 
Sukur-Inseln werden sichtbar. Scheinbar mitten im Meer baumt sich 
das Wasser empor, wie ein Springąuell, — von unterirdischen Riffen. 
Vier Wracks sind in dieser Gegend, aus den letzten zwanzig Jahren.

Nachmittags wird es windig, und am 8. Januar, an dem ich 
Morgens 26, Nachmittags 27° C. auf Deck im Schatten gemessen, er- 
folgt ein Gewitter, wahrend wir kein Land zu sehen vermógen. 
Unser Capitan, der zwanzig Jahre diese Strasse fahrt, kann sich nicht 
erinnern, jemals im rothen Meer ein solches beobachtet zu haben. 
Erstaunlich ist die zeitliche und órtliche Ausdehnung dieses Gewitters. 
Es dauert Tag, wahrend wir 80 Seemeilen zuriicklegen; es um- 
giebt das Schiff nach allen vier Richtungen der Windrose. Erstaunlich 
ist auch die Haufigkeit der Entladungen. Vor uns schwebt, scheinbar 
nicht hoch iiber dem Horizont, eine Gewitterwolke. Diese tlammt auf, 
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alle 5 oder 10 Sekunden, von blaulichem Licht ergliihend; der Rand 
heller, ais die Mitte. Mitunter wird plótzlich 1/8 oder ’/4 des vor uns 
befindlichen Himmelsgewólbes fur einen Augenblick erhellt, so dass 
man dabei die Uhr erkennen kann. Blitzstrahlen sind haufig, aber 
nicht so, wie jenes Aufleuchten. Die Strahlen sind zackig, scheinbar 
von nicht unbedeutender Breite, mitunter yerastelt oder fast dreieckige 
Raume umschreibend; nicht bloss nach unten, sondern auch fast wage- 
recht verlaufend. Donner ist sparsam, nur fur einen Theil des Ge- 
witters hórbar.

Am folgenden Tage, den 9. Januar, ist es abgekuhlt, Vormittags 
23, Nachmittags 19ł/2° C. Wir haben Nordwind; zum ersten Mai 
seit Bombay, finden wir es nicht mehr angenehm, auf Deck zu sitzen. 
Zwanzig Dampfer kommen an diesem Tag in Sicht; das ist aber nicht 
Zeichen eines grossartigen Verkehrs, sondem eines Hindernisses im 
Suez-Canal, das etwa 24 Stunden angedauert.

Am 10. Januar halt der Nordwind an, gegen Abend erblicken wir 
die ode, zackige Sinai-Halbinsel und femer an der afrikanisclien 
Kiiste die Insel Schadwan (Scheduan) mit Leuchtthurm.

Mittwoch, den 11. Januar, erscheinen bei Sonnenaufgang beide 
Kiisten des Golf von S u e z; die westliche, steilere, roth bestrahlt. Beide 
sind wust, nur in der Nahe von Suez einige griine Pliitze und Striche, 
an der Susswasser-Leitung. Von 8 bis lO1^ Uhr Vormittags bleiben 
wir vor Anker im Tewfik-Hafen von Suez, vor uns die mit jungen, 
aber bereits schattenspendenden Laubbaumen besetzte Uferstrasse. Ais 
wir in den Kanał hineindampfen, entrollt sich vor uns ein schónes Bild.

Zur linken der blaue Meerbusen und die Wiistenberge der afrika- 
nischen Kiiste, vor uns rothe, steile Felsen und naher heran die Stadt, 
dereń weisse Hauser platte Dacher zeigen, hier und da ein niedriger 
plumper Minaret und kleine Kuppeln, schiichterne Anfiinge von Palm- 
garten, der Steindamm, auf dem der Eisenbahnzug zu dem an der Kanal- 
Einfahrt belegenen Kriegs- und Handelshafen (Port Ibrahim) hinfahrt; 
nórdlich von der Stadt der von griinem Pflanzenwuchs eingesaumte 
Susswasser-Kanal, der hier in das nórdliche Horn des Golfs von Suez 
sich ergiesst, zur rechten (und hinter uns) die flachę Kiiste und Wuste 
und die fernen Berge der Sinai-Halbinsel.

Aber nach kurzer Fahrt hórt die Aussicht auf, da sie von den 
Ufern versperrt wird; doch nicht fur lange. Die Weichen, Signalstationen, 
kleinen Ortschaften bringen Abwechslung.

Bald erreichen wir den Bittersee, durch den das Fahrwasser mit- 
telst zweier Reihen von Bojen bezeichnet wird, und erblicken vor der 
Dunkelheit noch gerade Ismalija. Dann aber werden die electrischen 
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Scheinwerfer ’) vorn auf unserem Schiff entziindet, das majestatisch 
und sicher durch die Dunkelheit gleitet, den in einem ldeinen Hafen 
des Kanals verankerten Truppen-Dampfer uberholt, und Morgens um 
8 Uhr in Portsaid vor Anker geht.

Es gewahrt eine eigenartige Befriedigung, auf einem neu ge- 
schaffenen Kanał mit Hilfe der neuesten Erfindungen durch das Gebiet 
eines der altesten Culturvólker der Erde zu fahren.

Schon Setos I. und Ramses II. (um das Jahr 1300 v. Chr.) haben 
einen Kanał vom Nil zum Timsah-See und von da zum rothen Meer 
graben lassen. Necho (um 600 v. Chr.) und Darius Hystaspis (um 
500 v. Chr.) haben einen neuen Kanał vom Nil zum rothen Meer ge- 
fuhrt, die Ptolemaer, Trajan (98 bis 117 n. Chr.) daran gebaut, Amr, 
der Feldherr des Kalifen Omar, im 7. Jahrhundert n. Chr. die Wieder- 
herstełlung unternommen.

Aber hałd war alles wieder verfallen, und nur schwache Spuren 
sind von dem Werk der Pharaonen und ihrer Nachfolger ubrig ge- 
blieben.

Unser Leibnitz hat 1671 auf die Vortheile eines Schifffahrt-Kanals 
zwischen dem rothen und dem Mittel-Meer hingewiesen. Napoleon 
Bonaparte liess auf seinem Zuge nach Aegypten (1798) Vermessungen 
anstellen, die ungliicklicherweise das irrige Ergebniss lieferten, dass 
der Spiegel des rothen Meeres gegen 10 Meter hóher liege, ais der 
des Mittelmeeres. In Wirklichkeit liegt der Spiegel der beiden Meere 
gleich hoch; nur ist bei Portsaid im Mittelmeer die Bewegung von Ebbe 
und Fluth fast unmerklich, bei Suez im rothen Meer betragt sie 1 bis 
2 Meter. Ferdinand de Lesseps gebiihrt das Verdienst, die 
300 Millionen Europaer den 700 Millionen Asiaten naher gebracht. 
alle Schwierigkeiten widerstrebender Staatsmanner, der Geldbeschaffung, 
der Oertlichkeit,1 2 3) der Arbeit iiberwunden, mit Hilfe einer Aktien- 
gesellschaft 1858 die Durchstechung begonnen und 1869 den Suez- 
Kanal, wie er mit gerechtem Stolz ruhmt,8) „fertig gestellt zu haben, 
frei, neutral, allen zuganglich und offen fur den Weltverkehr.“

1) Die Kanał - Gesellschaft stellt dieselbe und die Arbeiter, lasst sich aber 
dafiir tiichtig bezahlen.

2) Eine besondere Siisswasserleitung vom Nil nach Ismailija, in der Mitte der 
Land-Enge, und von da siidlich bis Suez rnusste angelegt, Baggermaschinen von vorher 
ungekannter Machtigkeit gebaut werden.

3) Le canal de Suez, par Ferdinand de Lesseps.

Die Lange des Kanals betragt 160 Kilometer, die Breite am 
Wasserspiegel 50 bis 100 Meter, an der Sohle 22 Meter, die Tiefe 
8l/2 Meter. Ausweich-Stellen sind angebracht, wo ein grosser Dampfer 
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den andern vorbeilasst. Durch die in Ausfiihrung begriffene Erweiterung 
und Vertiefung des Kanals sollen die Ausweichen fortfallen. Die Durch- 
fahrt dauert mit dem Scheinwerfer 16 bis 22 Stunden; ohne denselben 
40 -Stunden, da dann das Schiff Nachts vor Anker liegen muss.

Die Gesammtkosten des Kanals betragen 400 Millionen Mark. 
(20 Millionen £, von denen 3^2 im Besitz der englischen Regierung, 
die 1876 auf Betreiben von Beaconsfield dem Chediw seinen Antheil 
abkaufte.)

Der Ueberschuss, den die Gesellschaft 1887 erzielt, betrug 29,7 
Millionen Francs. (Einnahmen 60,v Ausgaben 30,g Millionen Francs.) 
Sie nimmt 10 Francs fur die Tonne und ebenso viel fur jeden Reisen- 
den. Die Gebiihr, die ein Schiff zu zahlen hat, ist ganz anstandig, 
fiir unsre Imperatrix in runder Summę 50 000 Francs. Im Jahre 1887 
benutzten den Kanał 3137 Schiffe mit einem Netto-Gehalt von 5 900 000 
Tonnen, davon 2330 englische, 185 franzósische, 159 deutsche. Die 
Entfernung von London nach Bombay ist um das Cap der guten 
Hoffnung 10 719 Seemeilen, durch den Suez-Kanal 6274. Die Ab- 
kurzung der Fahrt durch den Suez-Kanal betragt fur Dampfer nach 
Bombay von Brindisi 37, von London 24, von Hamburg 24 Tage. 
Aber da Dampferfahrt um das Cap nicht lohnend war, wegen der 
Schwierigkeit der Kohlenbeschaffung, so .hat man eigentlich gegeniiber- 
zustellen:

Segelfahrt von London nach Bombay 100 Tage.
Dampfschifffahrt „ „ „ 26 „

Die Erbffnung des Suez-Kanals hat bewirkt, dass der Welthandel 
von der Segel- zur Dampf-Schifffahrt tiberging, zumal gleichzeitig die 
zusammengesetzten Maschinen aufkamen.

Portsaid, eine Schópfung des Kanals, hat schon 21 000 Ein
wohner, Niederlassungen aller grossen Dampfschifffahrts-Gesellschaften, 
auch unsres norddeutschen Lloyd, und einen ausserst lebhaften Ver- 
kehr. Nachdem ich mich an dem fesselnden Hafenbild der aus- und 
einladenden Schiffe aller Nationen erfreut, gehe ich an’s Land, kaufe 
agyptische Cigaretten und vertraue mein Haupt einem italienischen 
Haarkiinstler an.

Mittags fahren wir ab, am 14. Januar erblicken wir Morgens die 
schneebedeckten Felsen von Candia und haben bei rauhem Wetter 
gegen den Wind zu kampfen, so dass unser Log-Bericht von 250 See
meilen der schlechteste wird, den unser Capitan jemals gemacht. Am 
15. Januar erblicken wir Morgens Cephalonia, um 11 Uhr Korfu und 
lagern Abends fur eine Stunde im Hafen von Brindisi.
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Dienstag, den 17. Januar, Morgens, erreichen wir unter Schnee- 
gestóber (bei — 2° C. im Steuerhauschen) die Stadt Triest, kónnen 
aber nicht in den Hafen hinein, der leider an unrichtiger Stelle 
angelegt zu sein scheint, sondem landen in der Bucht von Muggia.

Wunderbar ist der Anblick des von dem Nordwind (Bora) ge- 
peitschten Meeres. In Triest war es grimmig kalt. Der Nachtzug 
brachte mich trotz der Schneeanhaufungen glucklich uber den Karst 
und nach Wien. Von hier fuhr ich mit dem Eilzug nach Dresden. 
Am 19. Januar 1893 kam ich in Berlin an, nach einer Reise 
von 171 Tagen uber eine Strecke von 48 092 Kilometern.

Fast ist es mir, wie ein schóner Traum. Aber die wechselnden 
Bilder stehen lebendig vor meinem Auge. Mein Herz ist voll Dank- 
barkeit gegen das neunzehnte Jahrhundert, das die Entfemung 
vernichtet und solche Reisen ermóglicht hat.

Hirschberg, Reise um die Erde. 34
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Entfernungen:
Kilomoter

1. Berlin—Bremerhafen. . . . 408.
2. Bremerhafen—New-York . . . . 3600 See-M. 6660.
3. New-York, Washington, Baltimore, Phila-

delphia, New-York .... . . 456 Engl.M. 753.
4. New-York—Albany .... . . 143 E. M. 229.
5. Albany—Niagara—Owen Sound . . 486 E. M. 782.
6. Owen Sound—Fort William . . . 555 See-M. 893.
7. Fort William—Vancouver . . . . 1900 E. M. 3058.
8. Vancouver—Yokohama . . . . . 4283 See-M. 7744.
9. In Japan bis Kobe .... . . 614 E. M. 987.

10. Kobe—Hongkong..................... . . 1367 See-M. 2637.
11. Hongkong—Colombo . . . . . . 3096 See-M. 5875.
12. In Ceylon............................... . . 444 E. M. 714.
13. Colombo—Calcutta .... . . 1380 See-M. 2550.
14. In Indien

Calcutta—Darjeelingundzuruck 758 E. M.
Calcutta—Benares .... 476 V
Benares—Lucknow .... 200 ł, ■ •
Lucknow—Cawnpur. . . . 35
Cawnpur—Agra..................... 240
Agra—Delhi.......................... 243 łł
Delhi—Bombay..................... 890 n
Bombay—Ellora und zuruck 468 „ . 3310 E. M. 5330.

Bombay—Triest............................... . . 4367 See-M. 8082.
Triest—Wien—Berlin..................... 1390.

48 092.
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Yerbesserungen.

Seite 49, letzte Zeile, lies = 4.

S. 56, Z. 21, lies ihre Nummer.
S. 68, Z. 13, lies deutsche Meilen.
S. 78, Z. 3 von unten, lies von der Vorstadt.
S. 84, Z. 2, lies Papst.
S. 178, Z. 8 von unten, liess Der mit.
S. 190, Z. 19, lies seit Jahrhunderten.
S. 215, Z. 27, lies Verpflegung.
S. 236, Z. 10, lies einer jener.
S. 264, Z. 26, lies der leider zu frfih f. d. W.
S. 304, Z. 17, lies von wenig mehr ais 100.
S. 337, Z. 17, lies gelangten, und.
S. 349, Z. 15, lies G hu lam.
S. 352, Z. 30, lies im Louvre.
S. 363, Noto 1, fugę zu: 8590 in ganz Deutschland 1892.
S. 370, Z. 10 von unten, lies dauert 60 Stunden.
S. 371, Z. 21, lies Keuleaux.
S. 411, Z. 19, lies Schah.
S. 419, Notę, fugę hinzu: In einem zweiten Briefe schreibt Herr Dr. Ign. Gold- 

ziher: Der Satz, die Welt ist eine Brucke, gehet dariiber, aber nehmet darauf nicht 
bleibenden Aufenthalt, wird ais von Christus (Al Masih, Messias) herruhrend in der 
mohamedanischen Spruch-Literatur erwahnt. Meine Quelle ist Al-Garib al-Isfahani, 
Muhadarat al udaba’, ed. Kairo, II, 217.
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