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A n 

Seine Kbnigliche Hoheit 
d « n 

E r b p r i n z e n  F r i d c r i c h .  





Durchlauchtigster Erbprinz, 
Gnadigster F^rst und Herr! 

W. Konigl. Hoheit uberreiche ich in tiefstcr Unter-

thanigkcit die Sammlung meiner Nachrichten von 

Marokos, einem Lande, dcssen Geschichte die danische 

Sprache noch zur Zeit nicht anfzuwei'sen hat. Ich wnnsche, 

datz sie Ew. Konigl. Hoheit gnadigstcn Bepfall sinde, und 

hoffe, datz die genanere Kenntnist dieses Reichs mein Vater

land einigermaatzcn interesstre, weil selbiges mit denmaroka-

lnlcheil Regenten, dessen Macht und Polirik taglich zuninnnt, 

in 



in Zreundschaft und Verbinduug stehet; und Iveil schon unsre 

Vorvater, die Vandale«, Gothen und Normannen mit 

dicsem Lande wohl bekannt gewesen sind; denn die Vandalen 

verjagten die Romer ausMamitanieil und besasseudietz Land 

:,ber hundert Jahre; Nachmalen vertriebeu auch die Gothen 

die Griechen daraus, und vcrblieben im Besitz bis zur Ankunft 

der Sarazenen. Hierdurch wurde vielleicht Jacob Meur» 

siils vcranlasset, datz er in seiner an Konig Christian den 

Fnnften gerichteten Dedication des Olm Dappers Beschrei-

bung von Afrika sagte: 

„Sonder Zweifel must vor diescm die Damsche Krone 

„em grotzes in Afrika beftssen habcn, es kann aber zufordcrst 

„aus dem erhcllen, dasz durch die souderbare Tapferkeit eini-

„ger danischcii Hclden in ermeldtem Afrika damals so grotze 

.„Progressen gethan, datz derftlbigen Thaten von ihrem KSnig 

„mit einem absondcrlichen Rittcrorden von Elcphantsind be-

„lchnt 



„ lehnt und begabt wordem" Und Ivar HerhholM meynet 

gleichfalls in seinem Lrsvizrio eizuetiri, datz dieser dalnsche hohe 

Orden seinen Ursprung von einen, nordischeil Hclden habe, der 

ein machtiger Streiter gegen die Afrikaner und Mauren war, 

in der ostlichen Gegend einen Elephanten erschlug, und, als das 

Zeichen seines Sieges nber die Barbaren, bey der Zuruckkunst 

eine Fahne mitbrachte, auf welcher ein Elephant abgebildet war. 

Indeni eilften Sekulum hat Konig HaraldHaardraade einen 

Zug nach Afrika vollfuhret; Er blieb viele Iahre da, unter-

warf sich nber achtzig Stadte und Fleckcn, und sammlcte einen 

nnsaglichen Schatz. Hieruber soll er sclbst einige Verfe geinacht 

haben, die den Namen, Gammens Quade, snhren. Gegen 

das Ende des zwolsten Sekulums halsen die Daneil Silnma 

auf dcr afrikanifchen Kuste erobern, und fugten den Saraze-

nen grotzen Schaden zu, so gar soll einmal der betanntc Holger 

Da.iske einen groben Sieg uber die Manreil erfochten haben. 

Hvsls Marok. b Da 



Da nun ubrigens diese Mauren die Tradition unter sich haben, 

daH ihnen die Christen kunstig ihre Lander nchmen werdei,, wer 

weitz, ob nicht dann auch die Daiien einen Theil dieser schonen 

Lander erlangen, und Anzeigen von ihren alten Vorvatern als-

dann vorfinden dursten. Jch verharre in tiefsterUnterwerfung 

Ew. Kbnigl. Hohcic 

unterthanigster 

Kopmhagen, G e o r g  Hbst. 
den zi. Mmz 1779. 

Voreriil' 



Vorcrtnnerung. 
-qQ?-

der Herr Verfasser nur Nachrichtell von Marokos bey sei-

nem dortigen Aufenthalt gesammlet, und hernachmals fur seine 

Landsleute durch den Druck bekannt gemacht hat, so werden allch Leser 
diescr Uebersetzung keine vollstandige Geschl'chte und Beschreibung ge-

wartigen; aber als eine Sammlung von Nachrichten werden Sl'e sclbige 

hoffentlich eben so wohl allftlehmen, als man die erste Bekanntmachllng in 

Danemark ailfgenommen hat. Der Herr Verfasser erzahlt hauptsach-

lich nur das, was er Gelegenheit gehabt hat, selbst zu sehen, oder kennen 

zil lernen, und ist bey seiner Kurze bisweilen ausfuhrlich, noch dsterer 

aber durch gehaufte Nachrichten, schadlos haltend. Vlele davoil sind sehr 

wichtig, und fast alle sind interessant; ja, es steht zu behaupten, datz ein 

b 2 Lieb-
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Vorerinnerung-

Liebhaber manches darinnen findel, wird, das in Geschichte und Beschrei-

bn"3, wann fie schon da waren, doch dcn Platz niche eiiuiimmt, den eS 

daselbst verdiente. Uebrigens hat der Hm Vcrfasser ftlbst von dieser 

Sammlung gespiochen, und es ist dieserwegen, ivas er seinen hani/chLti 

5eseui davon gesagt hatte, auch hier ubersetzt worden, welchemnoch, so 

viel diese Uebersetzung betrifft, beyznfligen ist, datz an einigen wenigen Stel-

len, wo Bejiehung auf die danische Sprache, oder assenfalls eine Note 

gewesen ist, deren Veranlassung oder Grund zweifelhast geschienen, eine 

kleine Anssassnng in der Uebersetzung nicht flir uuerlanbt gehalten worden 

ist, welche besonders in dcn ersten Fallen, dem Lcftr durch Sternchei, 
angezeigt wird. 

Ueberscher. 



A n  d e n  L  e  s  e  r .  

> - - -

emeiniglich will der Leser zuerst missen, wodurch der Verfasser in 

Stand gesetzet wurde, sein Buch zn schreiben, um demnachst eill 

Urtheil zn sallell, wie viel Zlwerlassigkeit mal! ihm beymessell, ulldwelche 

Erwartung mm: haben kdnlle, sich mit neuen Kenntllissell zn bereicherll. 

Historische Berichte vor seinem Zeiralter kann wohl sreylich lliemand mt-
ders liefern, als dah er sie von dellen, die bereits geschrieben haben, ge-

tren elltlehne; ihm selbst ist allein ubrig, immer das Glaubwmdige zn wah-

len, das Ueberflnssige oder ganz Unnutze abzusondern, ulld das Merkwur-

dige in einer bequemell Orduung vorzntragen. Die Bcschreibilllg eincS 

Landes, wie es war, als mail schrieb, erfordert aber ohne Zweifel des 

Verfassers eigelle Bekallntschast damit. Der Pater Habat sagt in der 

Vorrede zur Ivelation 6e 1' occicjentale„ Die Leser werdeil alle-

„mal einen nnendlichen Unterschied zwischen Berichten von ausu'chtigen 

7)Lenten sinden, die sich ihre Kenntllisse bey hinlmlglichem Ansenthalt all 

5,den Oertern, die sie zu beschreiben snchen, selbst verschaffetell, und zwi-

)?schen Nachrichten voil Abentheuern, die sich die Freyheit erlauben, Lan-

„der zu beschreiben, die sie entweder blosi sahen, da sie sie durchflogen, 

„oder die sie selbst nur ans ullvottstaildigen und sehr unzuverlassigen Nach-

»richten kennel, gelernet." Die Geschichte der marokanischen Re-

genten bis auf Mulei Abd Allah, habe ich aus den besten Historien-

schreibern, so viel ich ihrer nur habe uberkommen kbnnen, genommcn; ulld 

h z habe 



An den Lcser. 

hc.be mich dabey dcr mdglichsten Kurze befiissem Dietz kdnnte mir aber 

viellcicht zum Fchlcr augerechnet werdeu, weim ich uicht versichern durste, 

dasi ich crst bcym Schlusse den Vorsatz safile, i.och etwas mehr, als die 

neue Geschichte, mitzutheileu. Deim ich wlirdc eudlich iune, dasi cin 

kurzer Auszug ans dcr akten, wo nicht nothweudig, doch wenigsrens nuft. 

lich, ware. Ausierdem must ich gestehen, dasi diese Kmze zum Theil 

wirklich daher entsrauden ist, dasi cine Menge kleinerer Dinge, die 

vielleicht von einem und dem andern nicht ungerne durften gelesen wer

den, durch lange und tagliche Bekanntschafr damit, oder, weil ich sie 

so dfters in vielfaltigen Schriften gclesen habe, mir eudlich unbedeutlich 

oder so;u reden, uuschmaekhaft, geworden sind, wclche Wirkung ich 

a»f eineu ekelen Leser hervorzubl ingen fluchtete. Sonst kdnnte ich noch 

flir die, welchen ich nicht die Ehre habe bekannt zu seyn, in einiger 

Rucksicht auf m-ine Beschmbung aus der neucrcu Geschichte, erwahnen, 

datz ich reichlich sieb-n Jahre in Marokos, zuerst in dem Dienst der 

voiigen Kduigl^ afrikaiiischen Kompagnie, und nachheio Seiner Maje-

stat des Kbnigs, als Mze-Konsul i" Suira oder Mogodor, mich 

ausgehalten habe; in wahrender Zeit ich aber uur bisweilen einige Be-

merkungen flir mich auszeichnete, um bey meiner Z-chaustlui-ft alleu-
sallS dergleichen sur meine Freunde zu haben. AIs ich aber nun, i-nd 

ehe sich noch diese Nachrichten in eincr Ordnung befanden, daK sie 

gelesen werden konnten, nach WestindiM, als Mitglied nnd Sekre-

taire in dem Konigl. Rath auf St. Thomas, abgieng: so verblieb 

es auch damit eben so in diesen sieben Jahren, die ich da gcwesen 

bin, weil mir meine Amtsverrichrung keine Mutze versiatrete, und ich 

zugleich uoch immer, wie schon in Marokos, den Gedanken nah-

rete, mein geliebtes Vaterlaud wohl nicht wieder zn sehm; welches 

mir 



An den Leser. 

mir alle Neigung benahm, eher Hatw anzulegei:, als bis ich vielleicht 

doch etwa das Gegentheil hievo!^ erleben durfre. Damals uun ernuin-

terten mich enu'ge Freunde, insollderheit Hr. Justizrach Nieblchr, meiue 

Berichte dilrch den Druck bekannter werdeti zu lassen. " ^ 

Die meisten Leser werden viclleicht die hinzugesugte arabische Schrifc 

fur uberflussig halten; ich habe sie aber allch nicht fur die meisten, son. 

dem nur fur die wenigen, beygefugt, die diese Sprache verstehen, ur.d 

etwa die Richtigkeit meiner Schreibart in so vielen nothweiwig voikom-

menden arabischen Wdrtern, bezweiseltl mbchten. Dazu haben mich 

vorzuglich die entgegengesetzten Beyspiele von franzosischen Alltoren ver-
anlasset, ili denen man die eigemliche Benelniung fast nicht kennen ler

net. Denn wie unglncklich osters voil diesen die Aussprache Ul:d Schreib

art fremder Worter, insonderheit der Eigetmamen wiedergegeben wird, 

davon will ich nur, weil wohl nicht alle sich um jene beknmmern, und 

es dahero wissen mochten, einige dergleichen Fehler ans einem solchen 

Beyspiele, namlich des Abbe Boulet t^ittoire c^ez vom Jahr 

i/zz znm Beweise ansuhren. Er und andere setzen Alger fnr Est-

ghieseir (eittweder von Julia Casarea oder' dem arabischen Etzghie' 

sira, eine Jnsel) Tenslst fnr Tensif, omirabi fnr em art ae, Tre-

mezen fnr Telemsan, Harache fur Elaraisch, Hallneai?es surAl-
mehades, Hea fur Haha, Dris fur Edris, Hala fur Alt, 

Abderame fur Abd errahaman, Giubelhadib furSghiebel hedid, 
Archi fm Naschid, Semein fur Ismail, Bulaagnen fur Due-
lauan, quivir fur Kebir, ceguer fur Sergir, Miramelin fnr 

Emir Elmumnin; ja St. Olen setzet Darazoulla sur Rasul 
Allah. 

Schlujz-



An den Lcfer. 

SchliOich vemerke,'ch noch, datz eben nicht alle Kupfer nach mei-

mm c,genen Wunsch gerathen sind. Fm.de der Lefer einige Unvoll 

kommenheiten in immer Art oder Ordnnng zu erzahlen, so erfnche ich 

sie nm G.,te zn i.berfehen, we.l die Absicht meiner Bemnhung nnr, 

nntz ich zn werden, gewesen ist. Dich wimsche ich daher, nnd schmeichle 
mn n»r der Zttftiedenhcit meiner Landsleute, bis wir einmal mit einer 

besseren B-schreibnng von Marokos in iinserer Mntterfprache werden 
versehen styn. 

Kopen hagen, den zi Marj 1779. 

Verfasser. 

Ztthalt. 
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Nachr ichten von Marokos.  

i. Capitel. 
Geschichte der alten und „enen Regenten. 

§. r. 

^er mit scheinbaren Muthmaasiungen zufrieden ist, der durste ble 
ersten Bewohner von Marokos vielleicht von des Noah Sohn 
Ham ableiten, weil noch itzo eine Provinz in Marokos wie 

Hams Sohn Chus heisit, und es daselbst auch ein Sebta oder Sabtha 
giebt, welches der Name von Chus Sohn war. Er konnte alsdann auch 
die i. B. Mos. iO, 14. vorkommenden CaslllhlM zu Stammvatern der Bl'tber 
annehmen, welche die Mauren Schlah, , nennen. Mein wir ube»-
ge^cn dicses, wie auch die dunkeln und sabelhasten Er^a^lungen von der 
Herrschaft des Neptuns, Atlas und Anteus in diesen iandern, und wollen 
blofi zeigen, dast die Bewohner aus verschiedenen Volksarten bestehen, die 
nacb und nach aus dem Morgen dahin gekommen smd, und sich endlich dur6) 
Macht oder Heirath vereiniget haben; ob zwar auch wohl nicht leicht jemand 
bcstimmen wird, wie und waun diese Begebenk»eiten eigentlich ersolaet sind, 

HbstsMarok. A ' welches 



2 Erste Bewohner von Maro'kos. 

tvelches mail aus denjenigen Nachrichten abnimmt, die Salustitts und Pro-
copius davon mittheilen, und die dech noch das umstandlichste enthalten, was 
wenigstcns mir dessalls bekannt geworden ist. Sallistius, der Prator in 
Afrika ") war, und wahrscheinlich die punifche Sprache verstand, die man 
damals daselbst gebranchte, sagt solgendeS 

„Ich n ill anfs turzeste ansuhren, welcheVolker Afrika zuerst bewohnethaben, 
„welche nachgehenS dazn gekommen, oder wie sie mit einander vermischet 
„worden sind; und zwar wie uns dicsi alles ans den punifchen Buchern be-
„kannt geworden ist, die man dem Konig Hiempfal (in N^allritanien) bey-
„legt, und wie eS die Bewohner deS iandeS selbst als wahr annehmen, ob 
„eS gleich von dem gemeinen Gerucht abveicht, welchem die mehresten Glau-
^^ben beymessen. UebrigenS lasse ich aber die Autores fur die Wahrheit der 

„Sache felbst burgen. Afrika nurde anfanglich von den Gatulern und 
„Libyern bewohnet, welches rauhe und ungesittete Volker waren. Sie 
„lebten, wie Vieh, von dem Fleifch der wilden Thiere und von den Krautern 
z,und Wurzeln der Erde; wurden von keinen Sitten, Gesetz oder Herrfchaft 
„regieret; und nahmen als unruhige Wanderer Besitz, wann und wo sie von 
„der Nacht uberfallen wurden. ?tls aber Herkules in Spanien umgekom-. 
„men war, wie die Afrikaner glauben, und ftine Armee, die aus ver-
„schiedenen Volkern bestand, nun in kurzer Zeit zerstreuet ward, weil sie 
„ihren Heerfuhrer eingebusiet hatte, und sich viele gar bald um die Ober-
z,herrfchaft bewarben, fo gefchah eS, dasi von diefen Volkern die Meder, 
„Perser und Armenier auf Schiffen nach Afrika giengen, und die Gegen-
„den in BesiH nahmen, die unserm (italiellischen) Meer am nachsten bele-
„gen sind. Doch kamen die Perser dem Ozean naher, und gebrauchten die 
„umgekehrten Rumpse ihrer Schiffe statt Hutten, weil sie weder Baumate-
„rialien im lande vorfanden, noch auch dergleichen von Spanien zu kaufen 
„oder einzutaufchen im Stande waren, denn die weite See und Unkunde der 

„Sprache verhinderten den Handel. Sie vermifcheten sich nachgerade durch 
„Heirathen mit den Gatulern; und indcm sie ofters ihre Platze verander-
„ten, und bald hier, bald dort, sich niederliesien, so nannten sie sich selbst Ntt-
„midier (Hirten). Man sindet noch hent zu Tage numidische iandgebaude, 
,,die man mavalia nennet, welche langlicht, durch abkrummige ^eiten gedeckt, 

„und 

So h!esi zu der Zeit eigentlich, was nun Trablis, Tunis und Alsghcr in sich fasset. 
S. Saluftii LeIIum ^uZurck. cax. XVII. et 



Erste Bewohner von Maro'kos. 

„und fast von dem Ansehen sind, wie die Untertheile von Schiffen. Allein 
„die Libyer, die dem afrikanifchen Meer naher wohneten, da hingegen die 
„Gatuler in einer heisieren Gegend, und nicht weit von den durren Wuste-
„neyen entfernt waren, schlngen sich zu den Medern und Armetliertl; und 
„diefe hatten zeitig Stadte. Denn weil sie nur die Meerenge von Spaniel! 
„abfonderte, so hatten sie einen Handel dahin errichtet. Ihre Namen verloh-
„ren sich nach und nach, weil die Libyer in ihrer barbarifchen Mundart statt 
„Meder Mattren sagten. Die Perser hatten in kurzer Zeit sehr zugenommen, 
„und wie sie hierallf wegen der allzugrosien Volksmenge, unter Venennung 
„von Numidiern, von ihren Vatern ausgiengen, so nahmen sie die Gegenden 
„in Besitz, welche, in der Nahe von Karthago, Numidiett heiKen. Sie 
„unterwarsen sich demnachst die Bewohner, die aus beyden Seiten der Meerenge 
„angranzten, theils durch Waffen, theils durch Furcht, und erwarben sich einen 
„ruhmvollen Namen, vorzuglich die, welche unserem Meer am nachsten gekom-
„men waren. Denn die Libyer waren nicht so kriegerisch, wie die Gatuler. 
„Endlich besand sich das mehreste des unteren Theils von Afrika (gegen die See) 
„in dem Besitz der NuMtdl'er; und mm waren alle Ueberwundene mit den 
„Ueberwindern ein Volk von gleichem Namen geworden. Nach diesem erbau-
„ten die Phonizier Stadte, namlich Hippo, Hadrnmetnm, Leptk's, und 
„andere mehr aus der Seekuste. Die Veranlassung dazu war zum Theil, die 
„Volksmenge in ihrem Vaterlande hiemittelst zu vermindern; theils geschah es 
„aber auch aus Herrschsucht, die den Pobel und andere anseuerte, die nach 
„Neuerungen trachteten. Diese Stadte nahmen in kurzer Zeit ungemein zu, 
„und einige gereichten zur Beschutzung, andere zur Zierde ihrer Stifter. Denn 
„ Karthago ubergehe ich lieber stillschweigend, als dast ich nur wenig davon sage, 
„weil ich sorteilen must. Ich komme also ausKatabathmos, welches Egypttlt 
„von Afrika fcheidet. Man gelangt auf einem schiffbaren Meere zlkersi nach 
„Cyrene, eine Kolonie des Thereos, (vielleicht Tyrier oder Karthaginenftr). 
„Hernach kommen zwo Sandbanke, und zwischcn ihnen lieget Leptl's; fo hat 
),man die Altare der Philenen, welche die Granze des karthaginensifchen Ge-
„ biets gegen Egypten waren; und alsdann folgen andre pUllifche Stadte. 
„Die ubrigen Oerter bis nach Mauritanien bcsihen die NllMldier. Zunachst 
„an Spanien find die Maliren. Oberhalb Nnmidien, wie wir veriwinmen 
„haben, wohnen die ^)atnler, zlim Theil in Hutten, andere aber noch weni-
„ger eingerichtet, ziehen hin und her; fodann kommen die Aelhl'open, und 

A 2 „hier-
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„hiernachst die heisten Wusteneyen. Jm jugurthinischen Kriege regierete das 
^romische Volk, vermittelst obrigkeitlicher Personen, viele punische Stadte und 

das Gebiet der Karthaginenser, so es erst vor kurzem an slch gebracht hatte. 
„Em groster Theil der Gatnler und Nnmidien, bis an den Flust Mnlucha, 
„waren dem Jugurtha unterworsen. Alle Mauren wurden von dem Konig 
„Bocchus beherrschet, dem das rdmische Volk nur dem Namen nach bekannt 
„geworden war, und von dem auch wir vorhero tveder durch Krieg noch Frie
nden was vernommen hatten." 

Procopl'us, der zu Anfange des sechsten Sekulum lebte, und dem Bell'-
sarius auf seinem Zuge gegen Gelimer, den lehten Konig der Vandalen in 
Afrika, solgte, giebt seine Gedanken so zu erkennen '"): 

„Wie die Hebraer aus Egypten gegangen waren, kamen sie nahe an 
„die Granzen von Palastlna, wo Moses starb, der ein weiser Mann und ihr 
„Ansuhrer auf der Reise war. Sein Nachsolger Joslla, Nuns Sohn, fuh-
„rete das Volk in Palastina ein, eroberte das jand durch mehr als menschliche 
„Krafte, erschlug die Mlker, bemachtigte sich der Stadte und wurde sur unuber-
„windlich gehalten. Die Seekuste von Sidon bis Egypten wurde PhbnizieN 
„genannt, woruber ein Konig herrschte, welches alle zugeben, die von phbni-
„zischen Sachen geschrieben haben. In diesem Striche wohneten viele 7trten 
„von Volkern: die Gergesiter, Jebusiter und mehrere, die namentlich in den 
„Schristen der Hebraer angesuhret sind. Weil sie nun unter einem sremden 
„Regenten nicht alle ubereinstimmen konnten, so verliesten sie ihr Vaterland und 
„giengen zuerst nach dem nachstbelegenen Egypten. Dieses fanden sie aber sur 
„eine solche Menge nicht grost genug; denn Egypten war in den alten Zeiten 
^,sehr volkreich; und dessalls begaben sie slch von hier nach Afrika, wo sie viele 
„Stadte erbaueten, und wo sich ihre Besitze bis nach Herkttles Saulen gerade-
„sort erstreckten. Da wohnen sie auch noch zu meiner Zeit, und reden die phd-
„tchische Sprache. Sie haben auch in Numidl'en auf der Stelle, wo nun 
„Tittgls ist, ein Kastel erbauet; hier stehen bey der grosten Quelle zween 
„Pseiler von einem weisten Stein, mit phbltizischer Illschrift, welche fagt: 
„Wir sind die, welche vor dem Rauber Jostta, NUtts Sohn, fiohen. Vor. 

„hero 

S. des -Hugo Grotius ubersetzte Van^slica ?roca^i. 



Erste Bewohner von Marokos. 5 

„hero waren in Afrika andere Bewohner, die man, ihres alten Besitzes halber, 
„Volk des bandes nannte; und daher kommt es, dastAntens, der Afrika« 
„ner Konig, welcher mit Herkules schlug, Sohn des Landes heistt. Nach 
„der Zeit kamen die, die Phbnizien mit der Dido verlassen hatten, zu ihren 
„alten Verwandten in Afrika, und erhielten von ihnen die Erlaubnist, Kar-
„thago zu bauen und zu beirohnen. Die Anzahl und die Macht der Kartha-
„glnenser wuchs in der Folge so sehr, dasi sie mit denen Krieg suhreten, die 
„von Palastina ausgegangen waren, und, wie wir schon erwahnet haben, Mau-
„ ren genannt werden. Sie uberwanden sie und vertrieben sie weit von ihrer 
„Stadt. D'e Romer, die machtiger als sie alle waren, verjagten die Man
eren bis in das Aeusterste von Afrika, unterwarfen sich fowohl Karthago, 
„als andere aftikanifche Nationen, und machten selbige zinsbar. Nachdem 
„nun inden neueren Zeiten die Vandalen in mehr als einem Tressen uberwun-
„den worden smd, so besihen die Mnnrett nicht allein das ^anlltainel!, wel-
„ches die Einwohner in Kadix Casarea nennen, sondern auck) einen grotzen 
„Theil au^erhalb den Granzen von Afrika." 

Sie gestehen beyde, txitz ihnen der Ursprung der alten Bewohner unbe-
kannt gewesen ist; und es ist wahrscheinlich, dast die von dem Salustins ange-
fthreten Gamler und Libyereben die sind, welche Procopins Volk des Lan
des nennet. Die man aber damals Manren nannte, bestanden aus Philistem, 
Phdniziern, Egyptern, Medern, Perfern und Armeniern, deren Na6)ba-
ren die Numidier waren, welche durch bestandige Kriege uberaus streitbar ge-
worden, und ihren eigenen Konigen ergeben waren. Von diesen ist insonderheit 
^nda der jungere bekannt, der in Rom erzogen war, und viele Gelehrsamkeit 
besast. Jhm gehoreten die beyden Mauritanien und ein Theil von Gatlllien "); 
er verheyrathete sich mit Kleopatra, einer Tochter des AntolUlls und der Kleo-
patra. Man hat von seinen Munzen in der Gegend bey Sala einige von Sli
ber gesunden, deren Beschaffenheit XXXIII. Nr. 9. vorgestcllet wird« C S 

steht des Jnba Brustbild daraus mit der Umschrist: I^ex ; und auf dem 
Revers ein Thier (vernntthlich ein Krokodill, Egyptere vorzustellen, weil 
patra bekanntlich daselbst Koniginn war,) mit der Schrist: 

A z 

Dlon, ang<ful)rt vou Lavle les xsx. ^67. 
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l): Koniginn Kleopatra 5); mit derselben erzeugte Ptolos 
meus, der ihin in der Regierung solgte, aber auf des Kaligula Befehl er-
mordet ward, womit die Regierung der NUMtdischetl Fursten im Iahr 40 zu 
Ende gieng 

Die pmtt'sche!! Stadte, deren Salttstius gedenket, waren Kolonien von 
Libio-Phonizicm, welche die Karthaginenser zu verschiedenenmalen, insonder-
heit durch den Hanon, dahin gesandt hatten, wovon man seinen Periplus, 

oder Reisebeschreibung, hat, in welcher solgendes die marokanischen 
Lander anzugehen scheint: „Die Karthaginenser beschlossen, den Hanon ausier-
„halb des Herkules Saulen (durch die Meerenge bey Sgibraltar) segeln zu 
„ lassen, um Kolonien von Libio - Phbniziern zu errichten. Er hatte 6c> Schiffe 
„von der Art, die 50 Ruder suhren, und viele Manner und Weiber, dreystig tau-
„send an der Zahl, mit sich; so auch iebensmittel, und was sonst zu dieser Aus-
^rustung ersordert wllrde Nachdem wir nun in die See gekommen waren, 
„sahen wir zuerst die Saulen (des Herkules, vielleicht die Berge Abyla und 
„Kalpe auf den beyden Seiten der Meerenge), und wie wir zween Tage autzer-
„halb derselbeu geseegelt waren, so pflanzten wir die erste Kolonie, die wir Thy-
„miaterion, nannten. Sie hat ein weites und offenes Feld, 
„ohne Baume. Von hier giengen wir westlich, und kamen nach Soloeuta, 

ein Vorgebirge in Libyen, das mit Baumen beschet ist. Wir 
„verliesten es, als wir dem Neptun daselbst einen Tempel errichtet hatten, und 
^schifften?c. ?c. An demselben Meere weiter herunter legten wir die Kolonien 
,'an, welche die Namen Karikon-Teichos, Gytte, Akra, Melitta und 

„Arambe, ^6 7-^05, ^ 
suhren. — " Es ist schwer, genau zu bestimmen, wo sich einige 

von "diesenKolonien befunden haben. Campomanes meynet, das; Thymia-
teriot! 

») In Shaws Travels sindet man eine Medaille von deniselben Iuba, abei- grdsier 
und etwaS verschicden. 

c-K) Es war cben der prslomcus, der den RZmern den beruhmten numidischen 
Helden Takfarinas uberwinden half. I'sciti ^nnzles I^ib. IV. c^. 2z. 

TrX,«? , IM «rs'X«»L 
k'irXkvl7k>- tFyxo,'?« , »M »rX?^or ^ 

«L <77?-«, ,-ev «'xx?» v«^s«7Xk^>'. 
ch4-»») seiner Nluttrscion si ?es!xlo tie ttsuuon, 
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terlon da'gewesen ist, wo nun Elaraisgh ist; und dasi Soloenta Promonto' 
rium Solis ist, vielleicht, wo sich itzo Sala sindet, oder alich nach Dappers 
Meynung Kap Kantin. Marmol sagt '^), dast Assi oder Afasi voit dem 
Kal'thaginetlsijchen Ansuhrer Hanon erbanet worden ist. Aber wo diese Ko
lonien auch gewesen seyn mogen, fuget er hinzu, so sind sie doch alle, nach des 
Estrabos Zengnist, von den Pharusiem und Nigriten, sammt denNumidiem 
verwustet worden. 

Die Nbmer, sagt Prowpitts, waren machtiger als alle diese Volker; 
sie unterwarsen sich das mehreste, wa6 sowohl die Karthaginellser und Numi-
dier, als auch die Mauren, inne hatten. Augllstus schickete neun Kolonien 
nach Afrika; Klaudius drey, und theileten Mauritanien in das Casarien-
sische und Tingitanische, worinnen Prokonsuls bis zn Anfange des sunften Se-
kulum regierten Inzwischen hatten doch die Nbmer mit den Karthagl-
nellsern, Numidiern und Mauren genug zu thun. Die ersteren uberwanden 
steganzlich; die andern machten sie zu ihren Vasallen, wie Juba und Ptolo-
Meus waren; und die letztern nahmen sie als Bundesgenossen aus, wohin Konig 
Bocchns gehoret, der nach des Salttstii Zeugnisi uber alle Mamcn herrschete. 
Na6)malen multen die Romer aber vor den Vandalen verlohren gehen, die 
eine nordische Nation waren und einen Theil von Spanien eingenommen hatten. 
Sie wurden vom Boiufaeius, als dem in Afrika kommandirenden General, dahin 
eingeladen, damit er sich rachen mochte, weil man von Rom den General Aetllls 
an seiner Stelle senden wolte; und verliesien Spanien unter der Anfuhrung ihres 
Kønigs Genjerikus oder Gizerichus, eincs erfahrenen und muthigen KriegerS. 
Nachdem sie viele Siege gegen die N^Mer erfochten hatten, jagten sie sie endlich 
aus Afrika heraus, und behielten es auch uber hundert Iahre in ihrem Besih, 
worauf der griechlsche Kaiser Iustiniantts in dem Jahre seinen General 
Belisarius gegen Gelimer, den lcHteiz Konig der Vandalen, absandte; gegen 

den 

^ ) Anges'lhret in Xlillioii i^iiloris! Xsgrueccos. 

In Gcke!la nabe bcy Saln findct man noch sehr k»fters r5mt'sck^e Munzrn. Die 
ich davon e»halten babe, smv von Augustus, vesp.-.sianus, N'erra, Tr.'i.'.nu?, 
Hadrianus, Antoninus pius, Alexander pin.«,, Pkilippus, Ga!icnuk>, ^rcbus, 
Ronftantius, Ronstantinus, Licinius und Valenriniauui?. 
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den seine Vn-richtungen in kurzer Zeit so gliickiich ausfielen, dasi er GellMtt 
aus die kleine Bergfejlung Papua trieb, die sein Offizier Pharas blockirte, und 
in solche auHerste Noth setzte, dasi Gelimer um eine Zlther, ein Brodt und 
einen Schwamm ersuchen lietz ^), welchen letzteren er nothig hatte seine Augen 

trocknen. Er bekam auch das verlangte, und gab sich bald nachhero gesan-
gen. Da man ihn dem Belijanus vorsuhrete, erhub er ein starkes Gelachter, 
weSwegen ihm eitlige den Verstand absprachen; die ihn aber als einen witzigen 
Kops kannten, sahen ein, datz er damit nur anzeigen wollte, wie man die Veran-
derungen in der Well anzusehen hatte. Nun waren also die Romer wieder 
Meister von den Maurilamen, welches bis in die Mitte des slebenten Sekulum 
daurete. Wahrend diestr Zeit kamen aber die Eothen, auch eine nordlsche 
Nation, die einen groHen Theil von Spanien und Italien besaK, und riffen 
von den bevden Mauriranien ein Stuck nach dem andern an stch. Hiezu kam 
noch, datz die alken Bewohner des iandes, die in den neueren Zeiten Breber heitzen, 
und damals noch von Konigen aus ihrer eigenen Narion regieret wurden, eben 
iho auch gegen die Romer einen Ausstand machten, als ohnehin schon ihre Macht 
zu sinken angesangen hatte. Dieser Gelegenheit bedieneten slch nunmehro die 
Araber, um sowohl die Romer als Gochen zu vertreiben. 

§. z. 

Nachdem die Araber, als Mohamedaner, in weniger als zwanzsg 

Iahren Syrien, Palastina und ganz Egypten unter slch gebracht hatten, so 
gieng vorzuglich derjenige von ihren Stammen, der den Namen Sarascnl "") suh-
rete, in dem Iahr 647 nach Afrika, und verschasste slch einen solchen Fortgang 
daselbst, dasi ihr Ansuhrer Akba Ben Nafa, ^^5 ^ v-i^L bereirs im Zahr 

684 alle Oerter bis nach Tansghia welches damals unter der Herrschaft 
der 

procopii Vancislics. 
»») Man kann denen nicht berpflichten, die diesen Namen von Sarakl'n 

sbleiten; dcnn sie ^verden sich wohl nicht selbft haben Rauber ner.nen wollen. 
Turpin in seiner IntrocjuQion sl'tiilioirc cje !s vie 6c rechnet ste un
ter die arabiscben Stamme und sagt, datz sie eigentlich Aracini genannt wors 
den, wozu Diescorides zuerst ein S gefugt hatte. 
lardonne ttikou'e 6e ci'Ll^sxne ious !» vomination 6e§ 

tsx. -5. 
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d-57 K^vr '̂ nd, mir dem Degen in der Z^u'r er^eTi V.̂  
.̂ e? g^g er .̂ ^<L» ^US. u.̂ d!>a nicinand »e,ner k??,nr?, ru? 

er bi5 an da» Hats jeweS PftrdeS m die S«, zez dqelbch d«, Satvl u»d beklage? 
, d^5 "-5^5 ^.emem «>mes >?75!2>Ll ^.'bttvngs, Trarn, 'tHke. Er wurde 

Qt<7 dem ?on <!^em m^T-gen Bltbcr, Ml: Nam«, Kusc^ie', uber-
W>»b>». Der Ch»!»lipe » Damaokis j«dee de» Ar«ber S a xr ?, 

s<^e S:< le, de7 auck> den Kuscile t^ere, ab«? em-n 'roeren Femd sn der 
r̂co-cr x̂ mgin̂  ,̂ 'â me dê cim, d:e chn Lbe??>ind und ni?:s Î hre ic:g die 

O?echand qegen d:e Araber behieir. Hierau' »a.-.d?e der CKâ re ĉ fs n̂ e 
H^n ,> Mcutt, da? Kabmc'. die n^b v?r dem A^-
siM finhtete, »ard, a>e ih« SiSwe »G DS êr fttbst verir̂ n̂ zN 
lo'-n, der ,̂ eî nd keme m^ t̂n ko77M5. Vie ne io^er^e^alr chee 
C:̂ '5n, d:e ^chero u>7rcms relkreich geg^cn »>n ,>uen - , in eine Vuneen ,̂ 
verva-dr!? ha^e, '> ^-'>?e ne d<m />van rin y^St? Tr?^en, u? b^ret' ^^7 
m.r dem Loocl rn de? Ho rid, nockdem ke ??iele dannr erteot haae. Hiernachic 
zoben d.e Bre>cr qure Voote, und Hcvan nahm ke des'aLsauch mir vleier 
Mude au?: taunend mm^en untcr se:a Volt vercheiler, und die mehreirn» 
: o^men /̂?^7^"7i5d? te^re .in. ^01? d'̂ '̂ m  ̂ck?e der '̂ 5 eiien mct 5̂ a-
men '.^ Acil r ^5-^ m:c emem ^Tvpcn Kr^^-heer 

ir-cmit er n.cbr s7em himd-ert t̂ 'cnd Brebcr ;u Ge^^ngene m^?e "', ,>?-

dern g^z <-US er n.̂  g:e auc  ̂ di; iein ^>?er mit 
neu-:ehn 72u md Nemern zu ven?arken, und kiey sie in der 
Relig^ untenoe:^ 

^i->> q-'^?rinden Er.'benmgcn k^zrrn d?6» mcr d2S V?7<?ies?<n ?7ck>nz^ 

7^ a b d .- U 7^-m u, SpOWM, mn daiekbst die HerrHb»ft 
der Cku'ifcn emzu '̂chren, und dc-:̂ ' v>2r »elgendes die Geiegmheit. VlN^? 
K5n,g der Gosb<n »n SlXZmcn, Zief dem Tbcorrrdns die A'̂ .'fn eus^k<5-en. 
W»e d-̂ en Sohn NotNlkvs nock,.'̂ ^S c. - den !h.-on gekcmmen war, rr.'̂  

dieier 

») I. c. c,p. 4? 

>- '^e ? 75 >? k-5en 7ru H^.-n die 5?r?u,j 5^> r-..-n --»7 '^s Ae?ie? 
S .^i^d^n 12 Fes .d.'ns ZS«Len. 

???. 55. 

H^rs Marek. B 
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dieser sich wieder an des Vltitza beyden Sohnen, Eba und SlSgebut, rachen ; 
«llein sie flttchteten nach dem tingitanischen Mauriranien, wovon noch ein 
Theil unter den Gothen stand, und dejsen Gonverneur ihnen gewogen war s). 
Dieser Gouverneur, der Juliantts hiesi, hatte eine Tochter bey dem Hofe des 
Rodenkus, mit Namen Kava, bey welcher sich Roden'ktts einen gemaltsamen 
Zutritt verschaffte, weil er ihn durch iiebe von ihr nicht erlangen konnte; und hie-
»on benachrichtigte sie ihren Vater solchergestalt: „Ihr musjet wissen, mein lie-
„ber Vater, daK ich den beysolgenden Ring aus Unachtsamkeit auf meinem 
„Tisch hatte liegen lassen; und datz ich nicht, wie meine Pflicht gewesen ware, 
„einen so kostbaren Schatz verschlossen hatte, den ich doch hoher als mein ieben 
„hielt, und der mir von Euch und meiner Mutter so sehr empfohlen worden 
„war. Der Konig, welcher iust zu diesem Ringe hatte, wollte ihn mir mit 
„vieler Heftigkeit nehmen; weil ich ihn aber nicht geben wolte, zog er den 
„Dolch und hauete so ost auf denselben, dast, so sehr ich auch schrie, und so 
„sehr ich es auch abzuwenden suchte, dennoch, wie Ihr sehet, sowohl der Ring 
„als Schmaragd in zwey Stucke von ihm zers6)lagen worden smd'^).^ Der 
Vater bekam demnachst seine verunehrte Tochter mit jist zu sich nach Afrika, 
und war daselbst so fort angewandt Rache zu uben, womit sogar der Verlust sel-
nes Vaterlandes verbunden war. Er erzahlte nemlich dem Musa die ihm wi-
derfahrene Beleidigung und stellte ihm vor, dast itzo die Zeit da ware, wo die 
Araber sich Spanien bemachtigen sollten; zugleich versprack) er, ihm diejenigen 
Oerter selbst zu uberliesern, die er gegen der Meerenge zu in seiner Gewalt 
hatte Diefi gefiel Musa sowohl, dasi er, mit der Einwilligung des Chali-
fen llalld, erstlich vier Fahrzeuge mit vierhundert Mann absandte, die eine 
Plundrrung auf der spanischen Kitste vornahmen und stch mit eincr grosten Beute 
Zuruckbegaben. Darauf schickte er aber eine noch grotzere Flotte mit sieben til
send Mann ab, die Tarek Ben Ziad anfllhrte; und wie diese Flotte unter dem 
Berge Kalpe vor Anker gieng, so benannten die Soldaten diesen Berg Sghlbel 
Tckek ^5^ ? welches nachmals in Sghibrallar verandert worden 

^ ist 

5) Cardonne cap. 6?. 
Abbe Cambert genersle 7. 

5,5«-) Collin fuhret Scpta auf der mauritaniscben Kufte an: aber Cardonne redet 
von dcr Provinz gerede gegen ubec auf der spanischen Seite. Das crste ist am 
wahrscheinlichsten. 
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ist "). Tarek bekam hiernachst von dem Musa anderweitige siebentaufmd Mann, 
und mit diesei, sowohl, als mit den Truppen des Julianus, gieng er auf den Ro-
deriktts dergestalt los, dasi felbiger, nachdem seine Armee von hundert taufcnd 
Mann geschlagen worden war, die Flucht ergreifen musite; welches Tressen der 

Herrschaft der Gothen in Spanien, die uber dreyhundert Jahre gedauret hatte, 
ein Ende machte. Darauf nahm Tarek einen grosien Theil von Spanien im 
Besih, woruber Musa neidisch wurde, und deSfallS in dem Iahr 715 an der 
Spitze von achtzehn tausend Mann felbst nach Spanien gieng; und wie er bey 
dem Tarek angelangt war, demselben Peitschenschlage gab;, ihm auch alle Beute 
wiederum abnahm, die er sich theuer genug erworben hatte. Er sperrte ihn sodann, 
in Eisen geschlossen, in ein Hartes Gefangnist ein, worauS er erst auf auSdruck-

lichen Vefehl des Chalifen von Damaskus wieder entlassen ward. NachHem 
kam die Zeit, wo es Musa bey dem Chalifen nicht besser ergieng, wesfalls er 
auch nach Meka stuchtete, und vor Gram daselbst starb. Sein Sohn und Nachfol-
ger in Spanien, Abd Clazt"z, verheirathete sich mit Egt-

lona, der Witwe desRoderikns, die eine ehrgeizige Prinzefsinn war, die ihren Ge-
mahl dnrchauS zu uberreden trachtete, dast er den koniglichen Titel annehmen 
sollte. Wie er aber nicht wollte, so suchte sie es doch dnrch List auf folaende Art 
zu bewerkstelligen. Sie liesi die Thur zu einem grosten Gemache so niedrig machen, 
dasi alle, die eingehen wollten, sich sehr tief bucken musiten. Darauf nahin sie 
an einem Tage, als man eben die Thure ossnete, vor welcher die vornehmpen 
Araber verfammelt standen, eine prachtige Krone, fatzte sie dem Abd Elazlz 
auf, und buckte sich sehr tief vor ihm lind rief ihn zugleich zum Konige auS. 

Diefe namli6?e Demuthigung wurde nun zwar wohl von den Eintretenden nach-
gemacht, weil sie die Niedrigkeit der Thur dazu nothigte; aber der Aufzug felbst 
missiel ihnen doch fo fehr, dasi sie den Abd Ela^lK auf der Stelle ermordeten. 
Kurz, die Araber nahmen, mit den Mauren und Brebern vermifchet, das 
mehreste von Spainen ein; und die GouverneurS, fowchl hier als in Manrita-
nien, standen unter den Chalifen zu Dainaskus uud Bargdad ; als sie 
aber nachgerade machtiger wurden, warfen sie das Joch der Chalifen ab, und 
machten sich selbst zu kleinen Kynigen sowohl in Spanien als Afrika. Wah-

B 2 rend 

") Die Eur^pacr schreiben Gibraltar, aber eS fangt mit einem franzc-sischen <?an. 
welcheS genau wie das arabische lantet, und folglich musZ es auf Dcntsch 
Sghibraltar ges'-hriehen wcrdco, ^ 
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rend dieser Zeit rebellirten die Breber esters, und hatten einmal beynahe alle 
Araber aus Afrika herausgejagt; wesfalls der Chalife in dem Iahr 741 den 
Hantele Ben Sefran mit einer grosien Armee gegen sie abschickte, welcher 
das erstemal dreysiig tausend, und nach dem noch einmal hundert und scchzig 
tausend niedermachte Gleichwohl erhielten stch die Breber in dem titlgl-
tanischen Mauritaln'en und in Sus ziemlich unabhangig. 

§. 4. 

Edris ein arablscher Furst von des Ali Stamm, liesi slch in 
der Mitte des achten Sekulums in der westlichen Barbarey nieder; erbauete 
daselbst die Stadt Velilli, und errichtete ein kleines Reich, das aus den Pro
vinzen Tem6na, Tedla, ^alet und Telemsml bestand, deren Bewohner ihn 
zum Chalifen ausriefen. Hieruber wurde aber der andre Chalife/ Arun Ella-
schld so erbittert, dasi er ihn heimlich durch einen Arzt mit Gift umbringen lieff. 

Edris Ben Edris ^ > der damals noch ungeboren 
war wurde nachhero zum Chalifen proklamirt, und trat die Regierling selbst 
an, wie er zwolf Iahr alt war. Er war so glucklich, daff er stch sechshundert 
arabische Stamme unterthanig machte. In dem Iahre 788 liest er die Stadt 
Fes bauen, weil er Velilli fur seinen Hofstaat zu klein sand. Er war ein 
schoner und beherzter Herr, und hatte im Sinn, denen omiadl'schcn Chalifen 
Spallien wegzunehmen. Aber der Tod kam dazwischen, als er Z2 Iahr alt war. 

Mohamed Ben Edris war sein altefter Sohn und 
Nachfolger, der nach der Einrichtung, die der Vater gemacht hatte, mit sei-
mn Brudern die Staaten theilte. Aber sein Ehrgeiz wollte nicht zulajscn, dasi 

sie 

(Lardenne <le !'^5r!<^ue lous la Oom!n. irskes. 

Jol?. Leo Afrikanus erzahlet, daA seine Mutter eme golhische Magv gewefen 
ware, die die maurische Religion angcnommen. vclcript. ^fric^e. 

mcinem aradischen Mannscripte von Mohamcd V rtas sindet man, daK 
8es von dem Edris in dem Iahr der Hesgira ih8, »velchcs im Iahr Christi 
804 ist, erbanet worden seyn soll. 
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ste ihrcn Antheil sange behielten ^ sondern er brachte sie unter allerhand Vorwand 
um ein Stuck nach dem andern. Sein altester Sohn 

?lli Vcn Mohamed ^ ̂  kam nach ihm aus den Thron; regierte 
iZ Jahr, und wurde von seinem Bruder 

Jahia Bell Mohamed ^ snccedirt, der wichtige 

Erobernngen machte, nnd prachtige Bader in Fes anlegen liest; wie denn auch 
seine Tochter die prachugste Sglama soll haben bauen lassen. Sein Sohn und 
Nachsolger hiesi 

Jahl'a Beil Jcchl'a ^ , em boser und grausamer Prinz, 

der seine Unterthanen alis das harteste plagte, wessalls ste auch rebellirten lind 
ihn umbrachten. Sie wollten auch nicht einmal seinen Sohn wieder zum Re
genten haben, sondern erwahlten aus seinem Geschlecht 

O'.uer Ben Edris ^ der seine Unterthanen durch 
gute Regierung glucklich machte, und seinen Sohn 

Jahia Ben Omer ^ ' zum Nachsolger hatte. Er regierte 

anfanglich wohl, ergab stch aber nachmalen dem Studieren und denen Wisien-
fti)asten dermaasten, dast sein Hof einer )tkadelnie glich, die mit Geistlichen, 
Sternsehern, Poeten und allen Arten von Gelehrten angesullet war. Hierdurch 
versaumte er die Regierung und wurde daruber von einem aus seiner Familie 
des Reichs beraubet, der es aber nicht lange besast, sondern an einen neuen 
Stamm uberlassen mustte. 

§. 5-

Obeidulah der stch Mahadi , oder den im Koran 
versprochenen Ansthrer nannte« Er kam in dem neunten Sekulum zum Vorschein, 
und gab vor, datz er von Fatima und Alt abstammete. Nacbdem er sehr gluck-
li6) in Afrika gewesen war, eroberte er im Zahr 908 alle Staaten der Edlljen, 
und brachte das ganze Gefchlecht um. Vier Iahre darauf machte er An^alt 
Egypten zu erobern; liest stch aber mit Skandnei! genugen; erbauete alsdann die 
S^adt Mahadla, wo das alte AphrodistUM gestanden haben soll, und starb im 
Zahr y??, als er 6z Iahr alt war. Seine Nachsolger wurden die Falinutcn 
genannt. 

B 5 Ahmed 
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Ahmcd Kaim Bicmlillah ^»^.s war nicht so glucklich, wi« 
sein Vater. Er wurde von einem Rebellen mit Namen Abtt Je^l'd in Maha-
dia belagert, und nicht eher, als durch seinen Tod, besreyet, der in dem Iahr 945 
ersolgte. Ihm solgte siin Sohn 

Jsmael Abtt Taer Almansur Billah 
die Rebellen g^nzlicb bezwang und steben Iahre regierete. 

Man ruhmet seine vorzugliche Bel-edsamkeit, worinnen er zu seiner Aeit alle uber-
tt'af. In dem Iahr 952 succedirte 

Abu Tamm Maad MoeK Ledln Jllah , ftinem Va
ter in der Rcgierung. Er fieng erst im Iahr 968 an, Egypten erobern zu 
wollen, wie Mayadi im Sinne gehabt hatte; und ubertrug diese Kommission 
dem Sghiohar, einem sreygelassenen Griechen^, der auch so glucklich war es ohne 
sonderlichen Widerstand einzunehmen. Wie er sich der Hauptstadt Masr oder 
Fostat bemachtiget hatte, erbauete er selbst eine andere Stadt, die er Kahirah 
nannte. Abtt Tamim gieng unterdessen nach Sardinien, das damals einen 
Theil seiner Staaten ausmachte, und verblieb ein ganzes Iahr daselbst. Im 
Iahr 972 begab er sich zuruck nach Skandna; und so gieng er nach Kahirah, 
die er zu seiner Residenz und zur Hauptstadt von Egypten erwahlte, welches sie 
auch bis aus diese gegenwartige Zeit geblieben ist "). Des Abtt Tamim Ge
danken waren schon vorhero gewesen, dasi er in Egyvten verbleiben wolle; des-
falls hatte er alle seine Goldmunzen einschmelzen, und Stucke, wie Muhlensteine, 
(in Hinsicht der Gestalt) daraus formen tasten, deren zwey die jadnng eines 
Kameels'''") ausmachten, und welche nach Kahimh gebracht wurden; worauf er 
die Regicrutlg einem andern Stamm uberliest. 

§. 6. 

Jusef Zem Bel! Menad ^ ' ein Mann von 
M'abischer?lbkunft, war derjenige, dem die Regierung unter der Bedingung 
ubertragen wurde, dajz er dem Abtt Tamim zinsbar seyn, lind sich mit seinen 

Descen-

S. <5r. Iustlzrach Niebuhrs Reisebtschreibuug ister Band p. 107. 

s 

?lbilfarasghii Dynast. IX. ^.4.^-
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Descendenten bestreden sollte, den egyptischell Chalifen auszurotten. Er wurde 
solchergestalt im Iahr 979 Herr von allen den iandern, die die omiadischel^ spa-
nischen Chalifeit in Afrika besatzen, Sebta ausgenommen, dasi er zu iande 
nicht einnehmen konnte. DieBreber machten cinen grosien Ausstand unter ihm; er 
liesi aber auf einmal sieben tausend von ihnenmasakriren; andere vier tausend begna-
digte er zwar und verleibte sie seinen Truppen ein ; lietz sich aber diese.Gelindigkeit 
nachmalen, wie einer von ihnen seinen Oheim Ibrahim ermordet hatte, so sehr 
gereuen, dast auch diese vier tausend Rekruten aus seinen Befehl nun sammtkich 
umgebracht wurden. Jllsef soll tausend Weiber gehabt haben, und siebenzehn 
Kinder jollen ihm auf einen Tag geboren worden seyn "). Er siarb im Iahr 98Z. 

Abi El Kassem Mailsur ftinSohn, solgte ihm, 
und lietz sosort zehen tausend Goldstucke unter seine Unterthanen austheilen, indem 
er sagte, datz seine Vorvater sich alles mit Macht unterworfen hatten, er aber 
wollte durch Wohlthaten die jiebe seines Volks gewinnen. Allein diese Gute 
wahrte nicht lange; denn er todtete erst selbst seinen ersten Minister und dessen 
Sohn, wcil sie ihm verdachtig geworden waren: und wie er nachmalen einen ge
nissen Abu Elfehm der wider ihn rebellirt hatte, zu fas
sen bekam, so offnete er ihm selbst die Brust, ritz das noch schlagende Herz 
f»eraus und frasi es, da dann die Sklaven, nach dem Beyspiel ihres Herrn, den 
ubrigen Korper verzehrtenDie Stadte Fes und Sefgelmesa lehnten sich 
wider ihn auf, und fchlugen seine Soldaten ab, ivodurch sie ihre Freyheit behiel-
ten. Mansur erbauete sich selbst einen Pallast in Kairoan, welches ihm acht-
hundert tausend Goldstucke zu stehen kam, und siarb im Iahr 996. Nach ihm 
kam fem Sohn 

Abn Meuad Badis der von dem egyptlschen 
Ehaliseil fur seinen Sohn die Belehnung mit seinen Staaten crhielt, abc? 
d?r Sohn starb bald darauf, dast folglich diese unzeitige Belehnung von keincm 
Mutzen war« Nachdem er einige Iahre lang mit einem Rebellen, Namens 
Htimad viel zu schaffen gehabt hatte, so starb er in seinem z^sten Iahre, und 
hinterlietz das Reich seinem jungeren Sohn 

Maaz 
Cardonne cnp. 8?. 
(Lardsnne t. c. 
Diefi geschah vermittelst einer Kleidung und eines Sabels, die der i^halife sandtc 

uud dffentlich nuter emer feperlichco Proclamativn anlegev 
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Maa^ der den Rebellen wider seinen Vater im 2ahr 1017 be-
zwang, und ihn begnadigte, nachdem er seinen Sohn als Geissel gestellet hatte. 
Hiernachst regierte er rnhig bis gegen das Jahr 1050, wo Elmostatlsir, Chalift 
von Egypten, ihn'. zuschrieb, dasi er die Regierung niederlegen sollte. Aber 
MaaK gab ihm zur Antwort darauf, das; er den Muth seiner Vater nicht weniger, 
als ihr Reich, geerbet hatte, und dasi er beydes zu gebrauchen wujzte. Es kam 
also zum Kriege, in welchem die Egypter, die die starksten waren, gleich auf 
^airoan loSgehen wollten, das mitten in dem Reiche des Maaz lag. Allein 
ein Munis, der von dem MaG zn den EgYPtem ubergelaufen war, verhinderte 
sie daran auf folgetche Weise: Er liesi eine grosie Decke ausbreiten, und fragte, 
ob jemand sich darauf sehen konnte, ohne auf dem Rande zu gehen ? und da es 
keiner konnte, rollte er eine Spitze nach der andern auf, setzte flch auf die Mitte, 
und liesi alsdann die Decke wieder ausbreiten, womit er ihnen zeigte, dast er 
dadurch in der Mitte zu siHsn gekommen ware, dasi er erst die eine Spitze nach 
der andern eingenommen hatte, und fo mustte man eS auch mit dem Reiche 

des Maaz machen. 

7-

Wie diefes in dem osilichen Theil vorgieng, kam unterdessen Abubekr 
Bell Omar ^ ^Stamm der Lamtunischen Araber, 
der groste Progressen machte, und den Grund zu einer neuen Regierung legte, 
die unter dem Namen von Molathemi oder MorabtUNl, und bey den Spa-
niern von Almorabidos ") bekannt ist. Er nannte sich Emir elmumnm, oder 
Furst der Glaubigen. Weil er aber lieber in der Wuste, als in Stadten, leben 
mochte, so gab er das Gouvernement an seinen Anvelivandten 

Abu Tesstn der in dem Jahr 1052 den Grund zn der 
Stadt Marokos gelegt haben soll "'''); die Vollfuhrung. uberlie^ er aber seinem 

Sohn, Namens 
J»sef 

S) Marbltt bedeutet gcbunden, welcheS hier auf die ReligiknSgebrauche Be-
ziehnng hat, die dieser Stanim genau beobachtet haben soll. 

Nach der Meynung des AbdulmaleLs und Marmols; aber ich weifi nicht, warum 
sowehl Cardonne, als Rollin, diesen Abu Tesfin anznfuhren nnterlassen haben, 
da doch Vlkarmol in seiner vescrix. ^tricae "I'om. 2. 1., nach dem ZengniA 

des 
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Jllsef Ven^Tesfin ^ <»^7?, welcher im Iahre 1069 ganz-
lich Meister von Sebta, Tanfghia, Sala und Aofi ward, aber slch nicht da-
Mit begnugen liest, sonder«, da Mohamed Ben Abad, Konig der Maurell in 
Corduba nnd Sevilla, ihn nm Hulfe gegen Alphonsus von Leoll ersuchte, 
selbst nach Spallien gieng; doch kam er diesimal wieder nach Afrika zuruck, weit 
er slch nicht machtig genug zn seyn gsaubte; gieng aber in dem solguden Iahr 
abermals nach Spanien, und besturmte zugleich mit dem Ben Mad und Ab-
dallah, Konig von Grenada, Lebta oder Lebacho, wohin slch AlphonsuS 
begeben hatte. Da dieses aber mislung, und Jusef doch was fnr seine Reise 
haben wollte, nahm er Grellada ein, und suhrte den eben mit ihm alliirt gewe-
senen Konig Abdallah, und desen Bruder, gefangen mit sich nach Afrika. In 
dem Iahr 1091 begab slch Jllsef mit einer erschrecklichen Armee wiederum nach 
Spalliell, und gieng auf Sevilla sos, womit er nach tangem Wl'derstande 
kapitulirte; wie er aber hineinkam, so hielt er nicht ein einziges von seinen Ver-
sprechen, sondern liest die Stadt plundern, und nahm nicht allein seinen vori<;en 
Freund, den Konig Ben Abad, mit seiner ganzen Familie gefangen, sondern 
liej; f«e fogar in Ketten schliesten und nach Afrika bringen, wo er den Bell Abad 
in ein abscheuliches Gefangnist einsperrete und ihm nicht allein jemanden zur Aus-
wartung versagte, sondern ihn: auch nicht einmal den nothigen Unterhalt reichte« 
wessalls seine Tochter slch und ihrem Vater den iebensausenthalt durch Spinnen 
verdienen mustte. In diesem elenden Zustande befand slch Ben Abad sechs 
Iahr, da er starb. Er war um so mehr bedaurenswurdig, weil ihm sein Kadi 
in Spanien prophezeiet hatte, daK es ihm so ergehen wurde, satls er slch Nicht 

des 

des Sninziszi dk cl Puerto IN »iaioi, l.Mvrlzl <Ic !.Isru-cc°!, ilm untcr 
den Alm-'rnvidijchcn Kdmgcn genann! haben s.'ll. Er sagt namlich! „llanl.ui, 
„tjc el ksarmol liAue lz Opnnon cle /Vkclulmalic, Lkronitts ^rabe cle ^ruec-
„ cos, et qua! <1i^e, que ecl,c> primeroz flinclsmentos ke>- cle 
„los ^Iiuora vi.la;, 6 ^umptunzs, por loz ^nnos cle cl 8e„ol- cle'; 7 le 

en sumzz tiei'mosz co»iNrliccion 5u llijo el Key p. 7K.« Abu 
dednitet auch Tesft'ns Vatcr, dessen rechtcr Name wohl Ibr.'.bini aewe-

lei, isr, ceni, in meinem aradischen Manuscript von Rart^s finde ich Iuscfs 
ganzen Namen so: , / ^ , 1 

dcr Ilijcf, Cohn des Ibrahiin, Sohn von Tesfint dem ^asircr, dem 
Ganhasgcr. 

HbstS Marok. C 
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des Jllsefs bemachtigts, der damals bey seinem Hose und in seinen Hånde« 
war; welches aber B^N Abad vermoge seiner ehrliebenden Denkungsart nicht 
thlm wollte; ausier welcher mal, auch noch andere grosie Tugenden von ihm ruh-
met "). Illfef eroberte nach dem noch mehrere Stadte, und wurde beynahe 
von allem Herr, was den Sarascnen in Spanien gehorte; woruber er auch 
von dem egyptifchen Chalifei! Mostanflr Billah die Belehnung mit dem Titel 
eines Emir Elnuimnin in Spanien empsieng, und sich daselbst ziemlich brav 
hielt, bis er im Iahr 1106 an der rothen Nuhr verstarb, nachdem er acht und 
dreysiig Iahr in Afrika und Zwolf in SpaiN'el! regieret hatte. Er soll die Stadt 
Mcnokos Ziir Vollkoinmenheit gcbracht, und dreysiig tausend spa;nfche Sktaven 
dazu gebraucht habeiu Er war ein mnthiger Krieger, aber untreu, grausam 
und blutgierig, dasi er nicht unter die guten, sondern die grosien Regenten gerech* 
net werden kann. Sein Sohn 

Ali Betl Illfef succedirte ihm und gieng gleich nach 
Kastilla, wo er gegen den Alphollflls eine grosie Schlacht gewann; nach dejsen 
Tode er auch gegen die Spanier ansehnliches Gluck machte. Aber er bekam 
nach dem in Marokos was anderes zu thun, indem eine neue Familie unter dem 
Namen von Almohadil! gegen die MorablUiN machtig zu werden 
ansieng. Der Urheber hiesi Mohamed Abdallal) Ben Tomrnt, der aus einem 
der alten arabifchen Stamme war, und behauptete, dasi er ein Abkommling des 
Ali sey lind voin Hossein in geråder iinie abstamme. Er hatte slch aus den 
Bergen bey Sus niedergelassen; liesi sich Mahadk nennen'^'), und gab sich sur 
den von den Mahmnedancrn erwartet werdenden iehrer aus, der alie Misbrauche 
abs6)affen sollte. Wie er sich des Endes in Marokos eingesunden hatte, liesi 
Ali einmal alle Gelehrten des iandes sich versammlen, und den Ben TolMllt 
ansagcn, vor ihlien zu erfcheinen, in der Hoffnung, ihm den Mund stopfen zu 
konnen; aber Tomrut besiegte sie alle durck) ftine Beredjamkeit. Dieses, und 
dasi er sich zu gleicher Zeit hinter eii^er Maske von Heiligkeit zu verstecken wusite, 
verfchaff/e ihm einen grosien Anhang, durch welchen er sich in dem Iahr 1120 Zu 
einem Konig von Sus ausrufen liesi, und einige Zeit darauf selbst auf 
MalOkos losgieng, wovon er aber durch den Gouverneur von Sefghelmefa 

abge-
*) LavdSMle <!e 

glaubet, 

S. RoUin Cap. 6Z. 

-
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abgetrieben wurde und einige Tage hemach starb. Sein General Abd ElMllMen 
trat alsdann in seine Stelle; wider welchen Ali seinen Sohn Tessin schickte, 
den er von seinem Gouvernement in Spaniel! zuruck berufen hatte; wie dieser 
aber itzo das Ungluck hatte, eine gro^e Schlacht zu verlieren, zog Ali sich diest s» 
sehr zu Gemuthe, dast er daruber im Iahr 1140 sein ieben endigte 

Tesftll Ben Ali, ^ erbte daranf seines VaterS 
Reich und auch sein Ungluck. Denn als er eben damit beschastigt war, Telem-
sall und Oran gegen Abd Elmumen zu vertheidigen, begieng er die Unvorsich-
tigkeit, in einer kleinen Sgiama auf einer Hohe bey Oran, den 27sten Ra-
medall verkleidet zu feyern; welches Abd Elmumell zu wissen bekam, und ihm 
dergestalt zusetzte, daH Tesstll keinen andern Alisweg sah, als slch nach der 
Seekante zu retten, wobey sein Pferd siet und ihn zwischen den Klippen herab 

^  .  . .  

Ishak Ben TesslN ^ sein Sohn, hatte itzo nicht 
mehr als die Stadt Marokos ubrig, weil slch Abd Elmumen bey des Tes-
sins Tode Fes, Tansghia, Mekenes und Sala bemachtigt hatte. Vor Ma
rokos lag er aus neun Monate, und nahm es endlich im Zahr 1149 durch Ver-
ratherey ein; da Ishak seinen Kops hergeben musite, und seine ganze Familie 
umkam, welches den Almoraviden und deren Regierung auf einmal ein 
Ende machte. 

§. 8. 

Abd Elmumen , wurde also Herr von Marokos und dem, 
was dazu gehorte; und war der erfte von den Almohadischen Regenten 
Er soll die von dem Ali Bell Jnjef in Marokos ausgesuhrte grotze Sghiama 
ganzlich haben niederreisten, und eine weit prachtigcre dasur aufbauen lasen, um 
den Namen dieses Konigs vollig zu vertilgen; aber sic hat demohngeachtet bis 

C 2 jgs 

Collin Cap. 6l. 
Lec» Afr. nennet ihn ?(brabam, welches gerne recht styn kan«, da Tcsfln 

blofi cin Fumilienname zu styn scheinet; er sagt zugleich, daff er in der Nachc 
von C>ran gefluchtet scy, »md seine Gemahlinn nut sich auss Pferd gcnommen 
babe, dem cr aus Verzweifelung auf einer steilen Klippe die Sporrcn gegcben 
hatte, weranf sie alle drev die Halse gebrochen. 

Ob zwar Cardonnc ihn dcn zweeten nennt, nnd Ven Toinrut den ersien; wel
ches doch nicht sepn kann, so lange ^shak nech regierte. 
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itzo den Namen von Ali Iusef behalten. In dem ersien Jahr beschaftigten 
ihn die rebellischen MorabttMl', die sich beyDukalaan die hundert tausend zu Fusi 
und zwanzig talisendzuPserde versammlet hatten; uilddieeruberwand undsovielezu 
Sklaven machte, da^'cinMadchen nichthohergalt, als ein O.uentin Gold"). In dem 
folgenden Jahr wurde er von den arablschen Ko-ugen in Spaiuen gegen die 
chrlstlicheil Kvnige zur Hulfe gerlisen; wesches ihn so kihelte, dajz er auch in 
elgener Person zu erscheinen versprach, und inzwischen einigeinal eine Flotte mit 
vietem Volk dahin schickte, die sich wohl verhieltell. Wie hierauf die dritte 
Flotte ausgerustet tvar, so gieng er aber, statt nach dein verbreiteten Geruchte 
nach Spanien zu gehen, in elgener Person damit nach Busgia in dem Tra-
blitanischen; eroberte das ganze land und suhrte den Konig Jahla gesangen 
nach Marokos. Nachdem rebellirten die Araber in Afrika wlder ihn; er be-
zwang sie aber, und liest die Beute unter seine Soldaten vertheilen; doch nahm 
er Weiber und Kinder davon aus, die er behielt, und sehr gnadig behandelte, 
bis er die Manner durch seinen Sohn eitlladen lieS, diese Gesangenen zu em-
psangen, die er ihnen nicht allein zuruckgab, sondern ihnen auch sogar ansehnliche 
Geschenke machte, wodurch er sie gewann und zu seinen besten Freunden bekam. 
Einige Zeit daraus lies er seinen altesten Sohn Mohamed zum Mitregenten und 
Nachsolger ausrusen, und gab jedem von seinen ubrigen Svhnen eine eigns 
Provinz. Sodann nahm er den Sizillancrn Tttill's weg; und bekam endlich 
lust, seinen Vorsatz, sich Spanien in eigener Person zu bemachtigen, aussuhren 
zu wollen. Allein die Araber wurden ihm itzo abermals untreu und wollten ihm 
nicht solgen; daher er ihre Weiber und Kinder zum zweytenmal in ftine Gewalt 
bekam, ihnen aber auch, wie das erstemal, ihre Freyheit wieder gab, und sich da-
d'urch die Freundschaft der Araber wieder verschaffte. In dem Jahr 1160 gieng 
er nach Marokos und von hier nach Sala, in den Gedanken, sich nach Spa
nien zn begeben ; aber der Tod machte hier dem ganzen Zuge ein Ende. 
Vorhero erklarte er noch seinen Sohn Mohamed zur Regierung untuchtig, 
und nahm dessalls den Vornehmsten einen Eid ab, dasi sie nach ihm sei
nen zweyten Sohn 

Abi 

Cardonne x. 265. 
Collin meynet, dasi er nach Spanien gekommen ware, und in dem Jahr 1162, 
welches er als sein Todes-I.lhr ansuhrt, die Fcstung aufdem Berge Sghidral-
tttr erbauet hatte. 
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Abi Jaknb zum Konig annehmen wollten. Dieser gieng 
auch sehr damit um, dasi er Spainen erobem wollte; dahin er sich an der Spihe 
von hundert tausend Mann begab, und viele Stadte einnahm; kam aber sodann 
wieder nach Marokos um einige Unruhen zu dampfen, die zum Theil von einem 
Hansen von Tinken verursacht wurden, die Trablis unter ihrem Ansuhrer Ka» 
rakllsch erobert hatten. Wie alles ruhig geworden war, begab er sich in dem 
Iahr 11L4 znm andernmal nack) Spanien, und wnrde in einem Tressen von einem 
Pfeil getroffen, moraner nach wenigen Tagen starb, und in Sevilla begraben 
ward, nack)dem er vier und zwanzig Iahre ruhmwurdig regieret hatte. 

Jakllb Elmansur sein altester Sohn, wnrde nach ihm 
zum Konige ausgerusen, und bekam gleich mit dem Ali Ben Ishak, Konige 
von Majorka, viel zu thnn, der aus dem Stamm der MorabtttlN war, und in 
Afrika viele Aichanger hatte, zu denen sich die Tttt'keil in Trablis schlugen. 
Aber Jakl'.b schlug sie in der Gegend von Fes iu eigener Person; u»id diese Stadt, 
die ihm auch entgegen war, nahm er ein nnd schleiste sie. Daraus gieng er nach 
Spanien, wo er den Christen viele Stadte wegnahm, und slch so wieder nach 
Marokos begab. Nach suns Iahren gieng er znm andernmal nach Spanien 
und gewann in dem Iahr 1195 eine grosie Schlacht gegen den Konig von Ka
st« !la , worinnen die Christels mehr als hnndert und vierzig tallseiid, und die 
Manren gegen zwanzig tansend Mann, ansier den Gesangenen, verlohren haben 
sollen 5). Ein Iahr daraus ersocht er gleichsalls einen grosien Sieg und nahm in 
Kastilla und Astnrien viele Stadte ein. Endlich musite er wegen einiger afri-
kanischen Unruhen nach Sala gehen, wo er in dem Iahr 1199 in seinem acht 
u,id vierzigsten Iahr verstarb. Johannes Leo erzahlt von ihm, dasi slch seine 
Herrschaft von Mesja bis nach Trablis erstreckt habe, und dasi er in Spanien 
die lander von Tanfa an bis Zlrragon, und ausierdem noch einell grosien Theil 
von Kastilien und Portugal besessen habe. Unter diesem Iakub war es, dasi 
der bekannte arabische Philosoph 9lveroes bey der Akademie in Marokos Pro
fessor wurde; von da er nach Spanien gieng, ,,nd daselbst bey seinen landeslenten, 
den Manrell, in so gkosiem Ansehen stand, dasi lhn der Konig soll nach Marokos 
haben einladen lassen, um da und in ganz Manritanien, Kadi zu seyn, lind 
zugleich seine Aemter in Spanien benzubehalten, welches er auch annahm, 

C z nach 

*) Cardsnne cle 
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nach Marokos gieng, und uberall Unterrichter einsetzte, woraus er stch wieder 
nach Kordua begab. Ein junger Mensch soll ihm, um seine Tochter zu erhal-
ten, sovielGold, als sie schwcr ware, angebothen haben; welches er aber auf 
eine artige Manier abschlug, und sie mit Einem aus dem marokanischen Konigt-
Geschlechte verheirathete ^). Jakttb hatte seinen altesten Sohn 

Mohamed Eilnajlir oder Najar Ledill Allah 
zum Nachsolger, der mit einer Armee von sechsmal hundert 

tausend Mann nach Spaineil gieng, und dadurch die Christen in ein soiches 
Schrecken fttzte, dasi der Erzbischof Atodriguez von Toledo, in Italien und 
Frankreich um Hulse ansuchte; wo er auch funfzig tausend zuFusi, und zwolf 
tallsend Reuter erhielt, zu welchen die Armeen der spanlschen christlichen Konige 
stiesien; welche gesammte Macht in dem Jahr 1210 von Toledo abgieng, und 
nach vielen Beschwerlichkeiten die arablsche Armee uberwand, und in die Flucht 
trieb, von welcher hlindert nnd funf und achtzig tausend Mann hiebey umka-
men Mohamed begab sich nach diesem Verlust wieder nach Afrika, in 
dem Gedanken, Spanien aufs neue zu besuchen; aber sein Tod kam in dem fol-
genden Iahre dazwischen und machte seinem Sohn 

Mohamed Elmostansir oder dem Siegreichen, Platz. 
Diesem Namen entsprach er aber nicht; denn er lebte in der grositen Wollust und 
erlanbte niemanden, mit ihm von Staatssachen zu reden, sondern gieng nur 
mit denen um, die neue Vergnugungen erfinden konnten. Er starb ohne 
Erben in dem Jahr 1223; daher die Grosien des Reichs seinen Aeltervaterbruder 

Abd Elnahed einen verarmten Mann, erwahlten, von dem 
sie glaubten, dasi er die hochsie Gewalt nicht misbrauchen wurde, weil er die 
Widerwartigkeiten dieses lebens erfahren hatte. Allein er konnte sich nicht in sein 
Gluck finden, und verfiel so sehr zur Ueppigkeit und Wollust, dasi er nach neun 
Monaten seines lebens beraubet, und das Reich an seinen Brudersohn, 

Abdallah Eladik gegeben wurde, der damals in Spa
ttim war, und das Gouverncment daselbst seinem Bruder Edris Ben Jakllb 
hinterliesi. Aber die Unterthanen rebellirten nach kurzer Zeit wider ihn; plun-
derten sein Serail; setzten ihn ins Gefangnisi und erwurgten ihn endlich dårum 
mit einem Strick. 

Iahia 
S )  Dayle. 

Cardonne w Xotis 527. 
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Aal)ia des ^ohanled ??asirs Sohn, kam in seille 
Stelle; aber e6 dauerte nicht lange, so boret, die Rebellen dem gemeldten 

Edris Ben Jakub ^ die Krone an, der des Endes 
von Spanien kam, und in dem Iahr 1226 gegen den Jahia gieng, der slch 
auf die Berge begeben hatte. Er nahm ihn gesangen, und brachte sowohl ihn, 
als alle, die seinen Bruder ermordet hatten, um. Er selbst siarb nach einer 
sunfjahrigen Regierung auf dem Wege zwischen Sebta und Marokos am 
Schlage, und bekam zum Nachfolger seinen Sohn 

Abd Eluahed Ben Edris der denVeyna-
men Reschld oder der Gerechte annahm, seinen Vetter, Tand Betl Naser, 
der ?tnsprache aufs Reich machte, beslegte und umbrachte; und nach einer eilf-
jahrigen Regierung im Wasser, in seinem Garten, wie er slch baden wollte, umkam, 
Nach ihm gelangte sein Bruder 

Said Abi Elhasan Ali Bell Edris ^ 
aus de»l Thron; wurde aber bey der Belagerung von Telemsan in dem 

Zahr 1248 vor dieser Stadt erschlagen; llnd von 

Omer Bell Ibrahim Ben Jaknb Morteda ^ nach-
gefolgt, der in dem Iahr 1266 das jeben uno die Krone durch seinen Anver-
wandten 

Abtt Dabtts einbusite, der sonst Uasik Abil Elala Edris 
genannt wird. Aber er hatte nicht lange Genusi davon, weil er, nach dem Ver-
lust aller seiner Staaten, in Marokos belagert und in dem Iahr 1269 erschla
gen ward. Mit ihm gieng die Regierung der Almohaden zu Ende, und wurde 
unter den dreyen Stammen, MerilN, Abihafs und Benizian getheilt, wovon 
sich der erste zltin Meister vo>'. Fes und Marokos machte, und der machtigste 
war. )lbd Elhak Iahla Ben Bekr Ben Merin wurde durch einen Traum 
bewogen, das Ioch der Alnwhaden abzuwersen ^); sein Sohn 9ibtlbekr trat in 
seine Fusistapsen und eroberte Fes; aber sein Bruder Jaktlb wurde erst der 
erste Regent aus diesem ueuen Stamme. 

§. 9. 

Ihm traumte, dast eine Flamme aus seinen Eingeweiden gieug, die slch ubcr ganz 
Mauritanien verbreitele. Er sell zu Teza i»: der Provinz Chus in ts'es ge-
boren »vorden seyn. Cardsnne 
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§> s-
Iakub Bu> Abd Elhak Elmerini 

war der, der Marokos einnahm, und den Naslk oder Abu Dabus erschlug. 
Er wurde nachhero gegen die Christen in Spanien zu Hulse gernsen; siarb aber 
in dem Iahr 1286 in Alsgesire, und ftin Sohn 

Jttsef Abu Iakub kam an sei.ie Stelle, und gerieth 
gleick) in einen Krieg mit Abu Said Odlman von Beni-Zlan, dem Konige 
in Telemsatt, den er allcr seiner Staaten bis auf die Hauptstadt Telemsan 
beraubte, die er vierzehn Iahre lang belagerte, und in wahrender Zeit eine andere 
Stadt geråde gegen uber erbauete, die er Neu-Telemsan nannte. Er starb 
aber vor der Stadt, ohne sie einzunehmen, und einige gtauben, dasi er von sei-
nen eigenen Unterthanen sey erschlagen worden "). 

Abisalem Ibrahim sein Sohn, solgte ihm, verlohr 
aber in demselben Iahr sein Reich und leben, durch die Verratherey seineS Oheims, 
Abi Jahla, und seines Vettern und Nachsolgers. 

Abu Dtabet Omer ' der noch in eben dem Iahr starb, 
und von seinem Bruder 

Abu Errebia Soleiman nachgesolgt wurde, der 
nur drey Iahre, namlich bis zum Iahr izio regierte. Sein Oheim 

Abu Said Odtmau Erradi ^s, kam in stine 
Stelle. Er uberliest die Regierung einige Zeit hernach an seinen Sohn 
welches ihn aber demnachst wieder gereuete; weshalben e6 zu einem hefti'gen Streit 
zwischen Vater und Sohn kam, worinnen der Vater den kurzeren zog, imd nach 
Teka fluchten musite, das der Sohn beynahe erobert hatte, wenn er nicht sei
ner Krankheit wegen hatte davon gehen mussen. Hiedurch bekam der Vater 
just und schwang sich wieder auf den Thron, worans er sich bis an seinen Tod 
jn dem Iahr izzo vertheidigte. Sein anderer Sohn 

Abi Elhasan Ali Ben Odtman ^ ̂  ^s, warsem 
Nachfolger, der sich erst von dem Omer srey machte; dann aus Telemsan los-
gieng, und nach einer dreyjahrigen Belagerung den Konig Abd Errahaman 

gesan-

Rollin ttlttoire 6es ^fricsins, der ihn auch Abul Zaradat nennet. 
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gefangen bekam, deni er den Kopf abschlagen liefi; und hiernachst des Konigs 
Omer Ben Hafs bander einnahm, weschen er gleichfalis todtete. Wie fem 
Sohn 'Abd Elmelek in Spanien war erfchlagen worden, wurde er gegrn die 
chri»Aichen Konige von Kastilien und Portugal so aufgebracht, dasi er eine Ar-
mee von funfzig tausend Reutern, und vier hundert tausend FuKvolk fammlete, 
und damit, nebst siebenzig Gaturen und zwey hundert und funfzig Transport-
fchisfen nach Vpanien gieng; allein er verlohr hier nur noch zween Sohne; 
wurde selbst verwundet; feine liebste Gemahlin fiel auch in die Hånde der Chri
sten ; und ausier den Gefangenen, bustte er in der Schlacht zwey hundert tausentz 
Mann ein ---). Nach diesem unglucktichen Zug gieng Mi Elhasan nach Ma-
rokos zuruck, wo er glucklicher war, indem er uber alle Besltze der Moslimi-
netl iil Afli^a in 5urzer ^eit Herr ward. Weil er aber ein grausamer ^yrann 
zu werden <lnfieng, rebellirten die Tuneser, und jagten ihn von einem Ort zum 
andern, bis er durch Hulse eines Aahrzeugs nach einigen hohen Bergen in der 
Gegend von Tunis entkam, wo er sich verbarg, und fur diesimal in Sicherheit 
war. ^ Allein, da unterdessen sein Sohn, Fares Abu Anan, sich Fes un5 
^»aro^os beinachtigte, so sah er sich zum zw^ytenmal genothiget zur See zu 
fluchten, wobey sein Fahrzeug durch einen erschrecklichen Sturm zertrummert 
ward, dast er sein leben durch schwimmen retten mutzte; und es doch beynahe 
eingebusit HStte, wie er nackend aus den Klippen saff, bis einige kamen und ihm 
halfen. Hieraus gieng er nach Alshger, das ihm noch getreu war; sammlete 
eine kleine Armee, mit der er vor Telemsan gieng; wurde aber auss neue da-
selbst geschlagen, und nahm seinen Weg nach Marokos, wo er Gelegenheit sand, 
hineinzukommen. Aber sein Sohn, Abll Anan, war gleich mit einer Armee vor 
der Stadt, schlug den Vater ab, und nothigte ihn aus die Berge zu fluchten, 
wo er in dem Zahr 1Z51 vor Gram starb. 

Abu Anan liesi seines Vaters ieiche nach Sala bringen; 
solgte ihr mit aller Pracht zur Erde, und lie§ eine prachtige Grabftelle uber den, 
den er bey seinem ieben versolgt hatte, und an deffen Tode er schuldig war, aus-
fuhren. Nachdem gieng er aus die Beni Zian und Beni-Hafs los, und 
nahm ^elcmsaN/ Tuins unb alldere Stadte ein. Er flarb in dem ^ahr 1357. 
Sein Sohn 

. Ml 
^ ) Cardonne Vol. III. iZs. 
Hosts Marok. D 
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Abu Bekr Essaid erhielt eudlich den Sieg uber 
feine Bruder, die sich alle um das Reich schlugen. Nachher kam einer aus 
Spallien mit Namen Ibrahim, der von seinen Verwandten war, und erlangts 
grosien Anhang. Er nahm erstlich Sebta und Tansghia weg, und trieb dar-
auf den Abu Bekr mit seinem Sohn in die Geburge, wo sie endlich gefangen 
und vor den Ibrahim gebracht wurden, welcher sie todten liesi. Aber er war 
kaum auf den Thron gekommen, wie ihn schon wieder einer aus seinem Geschlecht 
davon stiesi, und dieser wurde sogleich von dem 

Mohamed Abu Ztan vertrieben, dem nachmalen 

seill Sohn 

Abu Satd , solgte, der ein wollustiger Herr war und die 
Portugiesen in dem Iahr 1409 Sebta einnehmen liesi, ohne sich um dejsen 
Wiedereroberung zn bekummern. Sein Staatsminister Abll Baba liesi ihn 
einige Iahre hernach, nebst seinen sechs Sohnen erstechen, wie sie eben im Tanz 
und in der iustbarkeit begriffen waren, weil ersterer des Babas Gemahlin hatte 
verunehren wollen. Dieff geschah ohngesahr in dem Iahr 1420 ^), und 

Jakllb Ben Mohamed ^ sein Bruder, kam in seine 
Stelle. Er suhrte einen achtjahrigen Krieg mit seinem Bruder Sa'id, der in 
Spaill'en gefangen gewesen war; allein nachhero vereinigten sich beyde Bruder 
in dem Iahr 1428/ ihren Brudersohn 

Abd Allah Ben Abu Saw ^ ̂ )s aus den Throu 
zu seHen, dessen Mutter, die eine Christin aus Spanien war, Gelegenheit ge-
sunden hatte, mit ihm nach Tunis zu siuchten, wie Abtt Baba seine Geschwi-
sier umbrachte. Weil er aber zur Grausamkeit verfiel, wurde er von einem Ein-
wohner in Fes, mit Namen Essens, auf seinem eigenen Schlosi ermordet. Die
ser wollte sich des Reichs bemachtigen; es kam aber doch an einen andernStamm. 

§. 1 c?. 

Said llatas Gouverneur uber Azl^la, gimg mit einer 
Armee vor Fes, jagte den Nebellen in dem Iahr 1480 nach Tunis, und wurde 
als Regent erkannt. Einige Zeit daraus rebellirte Mohamed, Gouverneur uber 

DllbdU, 

'^) Nach de.n Ac»gnist dts Johannes Leo. 
Jol). Leo Afr, nenut ihn Saie ?ldra von dem Geschlecht Eiuatas. 

c-
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DttbdU, in der Gegend von Fes. Er wollte den Alsang damit machen, die' 
Stadt Tessa einzunehmen, und wie eben cin Markt war, sand er slch des Endes 
ineognito daselbst ein, um durch Hulse seines Anhangs den Gouverneur gesan-
gen zu suhren und die Stadt wegzunehmen. Aber der Konig von Fes hatte 
Nachricht hievon erhalten, und sandte ein Heer wider ihn aus, das doch gleich 
geschlagen wurde, wobey dreytausend Fesser inS Gras bissen. Hieranf rustete 
slch Said ttatas aufs neue dergestalt aus, dasi Mohamed wohl sah, dasi es 
ihm unmogsich ware es auszuhalten. Er fiel daher darauf, sich fur seinen elge
nen Gesandten auszugeben, und uberlieserte einen Brief an Said, worinnen er 
um den Frieden bath. Said fragte ihn, was er von dem Gouverneur von 
Dubdtt gedachte? worauf ihm der vermeynte Gesandts zur Antwort gab: mich 
dunkt, dasi er nicht richtig im Kopf ist, weil er dir widerstehen will. Said 
erwiederte, dafi, wenn er ihn hatte, er ihn Glied vor Glied m Stucken hauen 
wollte. Aber wenn er felbst kame, und um Gnade bathe, sagte Mohamed, 
sollte er da nicht Pardon bekommen? Ja, antwortete Said, in diesem Falle 
wollte ich ihm gatizlich verzeihen; und wie er solches mit einem Eide bekraftiget 
hatte, warf slch Mohamed vor seinen Futzen meder, gab slch zu erkennen, und 
bat um Gnade und um Pardon; worauf ihn Said nicht allein umarmete, son-
dern auch zwo von feinen Tochtern rufen lietz, und sie den Sohnen des Moha-
Meds gab. Durch diefe edelmuthige That erwarb er sich eine allgemeine jiebe. 
Er foll verschiedene Nachsolger aus seinem Stamm gehabt haben, deren Geschichte 
uns sehlet bis auf 

Mohamed Eluatas der ohne Zweifel derselbige ist, 
dem Johannes Leo den Namen Mohamed elportuges giebt, welcher zugleich 
mit seiner Schwester in ihrer Kindheit, in dem Iahr 148c) gefangen nach Por
tugal gebracht wurde, nachdem Az/la von den Portttgiesen war erobert worden. 
Jhr Vater loste sie nach Verlaus von sleben Iahren sur eine grosie Geldjumme 
von Portltgal aus; llnd wie Mohamed nun selbst zur Regierung gekommeu 

D s war, 

5ardsnne in Xoti; Z72: I! m'a ete impolliizle, czue 
j aic tzjte, c!e !ecouvrir tjes cle fes ilc^ujz 

, ee c^ui fait un Vuicie c!e 7-2 ^N5. Unter diesen Uatasi 
zweymal, namlich in den Iahren 1481 und 1492 eine groste Anzahl von den auS 
Spanien vertriebencn M.^uren nach Maro^s gekommen, die sich daselbst nie-
dergelassen haben; woron nachhero eiu mehreres. 
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war, belagerte er Azua siebe» Iahre lang, namlich von ->07 bis 1514, aber 
vergeblich. 

Zu Anfange des sechzehnten Sekulum sah e-c in Morgreb folgendergestalt 
«us: Mohamed Eluntas regierte in Fes; ein Bem'merini in Velez, und 
Nasar Busgenluf Elenteta war Herr uber Marokos, doch hiengen die beyden 
letzteren von dem Konige in Fes ab. Dw, Tafilet und andere Provinzen hat
ten gleichfalls ihre eigenen Herren, und bis auf die arabtscheu Schechs, das 
Ioch der Mcrinell von sich geworfen Dieser Znstand gab dem Emanuel 
von Portugal Veranlafsung, sich eines Theils der Kuste zu bemachtigen, und 
dsnen Schenfm Gelegenheit, das ganze Reich zu erobern. Gemesdte Scherife 
stammten von einem Fursten der westlichen Araber, mit Namen Mula Mehe-
res ab, der Scherif war, das ist, ein Edesmann, der von Mohamed abstammt. 
Zugleich war er ein Rauber, der die Karavatlen plunderte, die jahrlich von Fes, 
Marokos und Telemsair nach Meka giengen, bis ihn der Konlg von Marokos 
nothigte, mit seinenAmbern vondiesem Handwerk abzustehen, und sie nachTasilet 
und die angranzenden W»°:sten vertrieb. Seine Kinder und Nachkommen wurden 
aber nachgerade in Marokos und Fes ausgebreitet; insonderheit machte sich einer 
von ihnen, mit Namen Mohamed Hascett zu Anfange des ftchszehenten 
Sekulum, vermittelst seines heiligen lebens, beruhmt. Selbiger gieng mit den 
Gedanken schwanger, wie er den Stamm der Merim sturzen wollte, der seine 
Familie so sehr in die ausierste Armuth gebracht hatte; und liesi zu diesem Ende 
seine Sohne Hamed und Mehemed gut unterrichten, und darauf in dem 
Jahr 1506 nach Meka reisen. Weil sie nun nach ihrer Zuruckkunst heilige und 
erleuchtete Msnner vorstelten, kamen sie in ein solches Ansehen, dasi der Konig 
»onFes, Mohamed Eluatas den einen von ihnen, namlich Mehemed, wahlte, 

seinen 

5) Schlozer von Vlord - Afrika. 
Cardonne nennet ihn Mehemed Ven el Cherif; Rollin hmgegen Mohamed 
Ven Ahamed; und der Autor der Ntlwire Lkiei-jfs giebt ihm den Namen 
Hasten. Aber ich glaube, er mustre Mohamed Hossein gcuennet werden, daS 
noch der Stammname ist, den der Konig von Mar6kos gebranchet. 
R.oUin halt Hamed oder ?(hmed fur d^n juugften. Hieldey kann bemerkt werden, 

dast die Araber durch den verschiedelien und zum Theil nacblassigen Gebrauch 
ihrer Vokule die LLuropaer sehr leichr irre machen, indem >'5 je»ien blost nm die 
radikal Vucdstaden zu thun ist; denn ans HU'lD machen sie HaMcD> HaMuD, 
aHaMeDs moHaMeD, maHoMeD, mcHeMeD, moHaUwD, welches doch 
eigemlich nur ein Name ist, und nchmwurdig bedeuret. 
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ftinen Sohn zu erziehen, und dem Bruder-) eine Bedienung bey Hose gab; 
bey welcher Gelegenheit sie s,ch die Gunst des Konigs dermaassen zuwandten, dast 
er ihrem Kommando ganze Armeen und Provinzen anvertrauete. Wie sie aber 
das Schwerdt wider diePortNglesett in die Hånde bekommen hatten, so wandten sie 
es gegen ihren Wohlthater selbst, der sich ihnen vergeblich widersetzte, und bin-
ncn kurzer Zeit fast aller seiner Staaten, und endlich seines Lebens, beraubet ward. 
Sie stengen nu't der Beftstigung von Tarudant in dem Iahr 1516 an 5*); in 
dem nachsolgenden Iahr starb der alte Schellf. In dem Iahr 1519 schickten 
sie dem Konig von ?.^arvki)s ein Geschenkvon gefangenen Christen, und erbothen 
sich, seiu Land von den Pormgiesen zu befreyen, die Agaver, Acfi und einen 
grosien Distrikt da hernm besasien. Hierauf kamen sie in Person und erhielten 
eine prachtige Audienz, in welcher sie den Konig unter dem Vorgeben, dasi es 
ausVefehl des Prophettn geschahe, erdrosselten Der alteste Scher/f nahm 
uun den Namen eines Konigs von Tarlldant und Marvkos an, und richtete 
sein Reich in aslen Srucken auf das sicherste ein; bekam auch von dem Kenige 
von Fes, gegen das Versprechen des gewohnlichen Tributs, die Vesehnung damit. 
Aber diestr Tribut blieb unter dem Vorwande aus, dasi er Schenf ware, der 
mehr Recht zu dem Reiche hatte, wieElualas selbst. In dem Iahr 1521 litt 
das ialld eine solche HuugerSnoth, dasi man einen Mauren an die Christel! fur 
einen Korb voll Feigen verkalifte In dem Iahr 1556 nahmen die Schcnfe 
mit funfzig taufend Mann Agader oder Santa Cruz ein, das den Portugisel, 
gehorete; u»id hiedurch wurde ihre Ma6)t so ansehnlich vermehret, dasi ihnen 
keiner mehr widerstehen durfte. Nun fiengen sie aber auch an unter sich uneins zu 
werden, und Mvhamed, als der jungste, gab sich eben sowohl den Namen eines 

D 3 Konigs, 

») Es soll noch ein Vrnder, der der alteste mar, mit Namen Adclkebir gcwesen sevn. 
Er hat sich aber nicht sehr bekannt gemacht, und jst vermnthli6) in eincm Tressen 
umgekonnncn. RoUin faget zwar, da^ er Tasilcr zn seinem Llntbeil bekommen 
habe; wenn dem aber fo ist, must er gestorben seyn, ehe tieseS Reich an H.^med 
gegeben wurde, rvvvon h.rnach. 
Scblc>5cr von L7ord-?tfrifa faget, dasi sie es zu banen angesanqen hatten. Aber 
Joh der in dem Iahr 1514 mi Lande selbst war, crz^l'lct, dast ter l7rt 
von den alten ^tfribauern erbatier wrrten sey, nnd zn seiner Acit zooc) Einn'ol'ner 
hatte. Er >cy ge»rdhnlich eine Lusldtnz sur die Statthaltcr der Sesischcn Konige 
gewesen. 

Schiczer ebendas. 
Ders. ebendas. 
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Konigs, wie Hamed. Endlich kam es zu einem offenbaren Krieg zwischen ihnen, 
m weschem HalNed in dem Iahr 1540 gefangen wurde; er wurde aber doch nach 
Verlauf von zweyen Iahren, durch Hulfe seiner Gemahliil Maria, die seines 
BruderS Tochter war, wiederum auf freye Fuste gestellet. In der Folge ge-
reueten ihm die Vortheile, die er seinem jungeren Bruder einzuraumen war geno-
thiget gewesen, deSwegen er auch in dem Iahr 1545 den Frieden mit ihm brach. 
Allein er war abermals u«iglucklich und verlohr ein Haupttrejfen, nach welchem' 
Mahomed in Marokos eingieng, und sich des Schlosses, Schahes und der 
FrauenZimnier sejneS BruderS bemachtigte, wemit er jedoch nichtS weiter vor-
nahm. Hamed suchte unterdcssen bey dem Kvnige von Fes um Hulfe an, wel-
cher noch einige Krafte ubrig hatte. Er versprach ihm auch alle Hulfe. Allein 
Mohamed, der dieft Vereinigung nicht gerne sah, ettichtete aufs neue mit sei
nem Bruder Freundschaft und gab ihm das Reich Tastlet, gieng darauf auf den 
Konig von Fes los uud nahm ihn gefangeu. Die Fesser riefen zwar wahrend 
diesem den Kaser, des Eluatas Sohn, zum Konige aus, aber er gab seinem 
Vater alles gutwillig zuruck, wie ihn Mohamed in dem Iahr 1549 unter der 
Bedingung, Mekenes abzustehen, und Fes so ost uberliesern zu wollen, als Moha
med es verlangen mochte, auf freyen Fust seHte"). Da es aber gemeldter 
Scherlf in dem solgenden Iahr ihm abverlangte, schlug es Eluatas aus; wes-
halben Mohamed vor Fes gieng, das er nach einer zweyjahrigen Belagerung in 
dem Iahr 1550 einnahm, uud den Konig Eluatas mit seiner ganzen Familie 
nack) Dra iandfluchtig machte; die eine Tochter ausgenommen, mit welcher 
er sich verheirathete, um theils das Publikum in dem Urtheil uber seine Auf-
fuhrung irre zu machen, und theils ein Recht an dieser Seite des Reichs fur 

slch zu haben. 

§. I!. 

Mohamed Betl Mohamed Elhosem ^ 
war solchergestalt in der Mitte des sechszehnten Sekulums ein Herr uber Fes und 
Marokos mit allem, was darunter belegen war^, geworden; und verwies hierauf 
semen Bruder Hamed nach Sahara, und nahm Tafilet selbst in Besitz. Nach 
dem eroberte er durch seine Sohne TelemsaN und liest den Eluatas mit dessen 

Sohn 

Bsulet tlittoire 6cs Llierils. 
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Sohn anssuchen und ermorden; wie er auch vorhero seinen elgenen Sohn Md 
Errahaniall hatte vergisten lassen. In den Iahren 155Z und 1554 verlohr er 
zwey Schlachten gegen den Konig Bllazo?! von Velez, der von den Turkett 
Hulfe bekommen hatte; und musite nach diesem Vcrlust nach Marokos fiuchten, 
dem Buazon aber die Herrschaft uber Fes und zugleich uber seine Sch^he, die 
er daselbst hatte, uberlajseu. Er kam jedoch bald wieder mit vier und zwanzig 
tansend Mann zum Vorschein, womit er die feindliche Armee in die Flucht schlug, 
nachdem Buahon selbst in der Schlacht geblieben war, dessen Sohne nach Sala 
fluchteten und sich daselbst auf ein christliches Kausmannsschiff begaben, das von 
emem englischen Kaper genommen wnrde. Hierauf setzte Mohamcd seinen Sohn 
Abdallah zum Gouverneur in Fes ein, und begab slch selbsi auf den Weg nach 
Sus, um einige Rebellen zu zuchtigen. Der Konig^ Hasten in Alsgher, wel, 
cher zeithero die zunehmende Macht der Scherifetl zu surchten angesangen hatte, 
und deshalb, sich von diesen auf eine hinterlistige Weise frey zu machen, beschloA, 
erkaufte zu dem Ende eine Person, auch NamenS Hasteil, um ihn aus der 
Welt zu schassen. Dieser Hasten begab sich mit noch zwanzig andern Schelmen 
zu dem Mohamed und gab vor, dast sie vor dem Konig von Alsgher gefluchtet 
waren, wes^egen sie ihn itzo um seine Protection ersuchten. Diese versprach 
Mohamed ihnen und nahm sie mit sich nach Sus. Hascen bekam daselbst 
Gelegenheit den Mohamed in dem Jahr 1556 auf eine morderische Art umzu-
bringen; wurde aber selbst wieder mit seinem ganzen Anhange von einem judi-
ftl)en Renegaten ums leben gebracht, den er vorhero zum Kadi in Taredatlt 
selbst erhoben hatte. Hierdurch bekam 

Abd A!lah ^42, des Mohameds Sohn und Nach-
folger, sowohl Taredaiit wieder, als auch einen ruhigen BesiH von den beyden 
Malll'italnell, den grositen Theil von Nunudlen, und noch vierzehen andere 
Provinzen wozu auch die grausame Erekution besorderlich war, die All Bud-
kar ohne Ordre des Abd Allah vollziehen liesi, da er namlich alle Sohne und 
Sohnssohne des Hamed gleich umbrachte. Er verbefserte Marokos durch 
schone Gebaude ungemein, insonderheit durch ein AollegMM, das vier hundert 
Zimmer hatte, wo der Koran gelehret wurde. Uebrigens war er wollustig und 
gransam. Wie er in dem Jahr 1574 starb, hinterlietz er drey Sohne, Moha-
med, Schech und Nasar, von welchen 

Moha-
Vculet ebend, 
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Mohamcd Ben Abd Allah ^ ihm in der Regie
rung solgte. Die Bruder fluchteten nach Spanien, wo der alteste ein Christ 
ward; der juugste aber nach vierzehn Iahren wieder von da zuruck kam und in 
der Barbaret) starbNa6)dem Mohamed eiuige Zeit regiert hatte, so kam 

'seiil Vaterbruder 

Abd Elmelck vou derTnrkey,wohin er vorhero 
gefluchtet war, mit vier tausend tUl'klschel! Soldaten, und nahm das ganze Reich 
des Mohamed damit ein. Dieser suchte darauf bey dem Sebastian, Konig 
von Portugal, Hulse; der auch in elgener Person mit dreysiig tausend Maun 
nach Marokos kam. Sie wurden aber in einem blutigen Tressen bey Alkasar 
fast alle zugleich mit dreyen Konigen erschlagen, namlich den Sebastian, Mo
hamed und Abd Elmelek, welcher letztere nur zwey Iahre regiert hatte, und 
das Reich an 

Hamed Schen's ^ des Abd Allah dritten 
Bruder hinterliest. Dieser breitete seine Macht soweit gegen Guinea auS, als 
ein Kameel in sechs Monaten gehen kann In dem Iahr 1602 schickte er 
eine Gesandschast an die Konigin Elisabeth in England. Man rnhmet von ihm, 
dast er einen prachtigell Hossiaat hatte, -lebensart und Geschmack sogar in Gebau-
den besasi, die er vvn dem kostbarsten italienischen Marmor, der nur zu bekommen 
war, auffuhreu liesi. Er starb in dem Iahr i6oz und hinter li ef; sunsSohne. 
Der alteste davon hiesi Mahomed, Mulei Schech ge-
nannt; der zweete Bu Fers, der dritte Zldan, der vierte Nasar, lind der sunfte 
Abd Allah. Dem ersten hatte Hamed das Gouvernement von Fes gegeben; 
dem zweeten Sus, un.d dem dritten Tedla; die beyden jungsten waren in ftinem 
Hause geblieben, weil sie noch jung waren. Da sich aber Schech schlecht aus-
fuhrte, wurde er von seinem Vater wiederum abgeseHet und in Meki^cs gesangen 
gehalten. DaS Gouvernemeitt gab er dem Mnlei Zl^dan. Dieser liest sich beym 
Absterben seineS VaterS zwar gleich in Fes zum Konig auSrusen; aber 

Btt 

-») Voulct sagt, er harte den altesten Brnder den Kvpf abschlagen, und den jungsten 
ins Gefangmst setzen lassen; ich folge aber dem Joh. Leo Afr. der etwa nm die 
Aeit im Lande scldft ledte. 

Leo Afr. velcr. 
) Rollin sagt idc>6 c!es ^5n. 

Ej« Titel der gemeiniglich den altesten Prinzen gegeben wurde. 
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Bu Fers bemachtigte sich des vaterlichen Schatzes in Maro
kos, und liest sich hier und in Sus als Nachfolger proklamiren. Nafar fieng 
es auch eben so an; er war aber zu schwach, dast er daher fluchten musite, und 
starb nach dem an der Pest. Hingegen hatte Zidan die atte konigliche Armee 
auf seiner Seite, die noch bey Fes stand. Dieselbe war aber unzufrieden, weil 
sie den Sold fur sechzehen Monate und einen baldigen Ruckmarfch nach Marokos 
verlangte; und wie ihr Zidan nun den Kald Hamed Monfor zufchickte, um sie 
zufrieden zu stellen, wurde dieser ein Verrather, der sie zum Aufbrechen beredne. 
Sie nahm auch, wie sie Meknes vorbey kam, den gefangenen Mulei Schech 
mit nach Marokos und uberlieferte ihn an den Bu Fers, der ihn genau ver-
wahren liest. Hieranf brach ein wurklicher Krieg zwischen Zldan und Bll Fers 
aus, welcher letztere den Bruder, Mulei Schech, unter der Bedingung auf freyen 
Fust fetzte, dast er ihm in dem Tressen gegen den Zldan feine Dienste leisten, und, 
wann er siegen wurde, zu feiner Belohnung das Gouvernement von Fes und von 
noch anderen Stadten erhalten follte; jedochdiefeS ohne Beeintrachtigung der Rechte 
des Bu Fers, als Konig. Attein es war heimlich die Ordre an den Kaid Ju-
dar ertheilet, dast er den Schech folchergestalt in der Schlacht postiren mSchte, 
kast die ganze Armee des Zldan Nachricht davon erhalten konnte, dast Schech, 
den sie liebte, auf die Seire des Bu Fers ware; und wurde die Schlacht alsdann 
durch Mulei Schech gewonnen werden, fo follte sich Judar feiner bemachtigen 
und ihn wiederum gebunden nach Marokos fenden. Aber Schech bekam zur 
rechten Zeit Nachricht hiervon. Er gewann die Schlacht und kam glucklich nach 
Fes, wo er wohl empfangen und zum Konige ausgerufen wurde, iudest Zidan 
noch in: Felde war. Diefer fah sich nun von allen verlassen, und mustte daher 
nach Tclemfan und von da nach Tafilet fluchten, wo er zwolftaufend Reuter ver-
fanimlete, womit er nach Sus gieng und hiefelbst, durch die Freundfchaft und Un-
terhandlung des Fakia ^ Abd Allah Embark, mit feinem Bruder Bll 
Fers zum FriedenSfchlust gelangte, worinnen ihm das Reich Sus uberlassen 
wurde. Einige Zeit darauf wurde er gegen feinen Bruder Schech zu Hulfe geru-
fen. Er kam auch bis in die Gegend von Marokos, zweifelte aber an der Red-
lichkeit des Bu Fers, und fchickte ihm daher einen Brief zu, der das Anfehen 
hatte, dast er von einem angefehenen Mann unter den Brebern kame, und worin
nen die erdichtete Perfon das Verfprechen gab, den Kopf des Zidan zu liefern, 
wann ihm ^ers gut dafur bezahlen wollte. Diefer beantwortete den Brief 
mit aller Dankbarkeit und gab groste Versicherungen von Belohnung dafur. Wie 

Hbsts Marok. E ' alfo 
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also Zldatt diese Antwort in Handen hatte, und sich iho von der Falschheit seineS 
Bruders uberzeugt sah, so brach er nach Taftlet alls, und brachte daselbft Geld 
und Volk genug zusammen. Inzwischen war doch Bu Fers no6) immer der re-
gierende und machtigste Herr unter seinen Brudern. 

Um diese Zeit sandteKaiserRudolph der Aweete, eine Gesandtschast, namlich 
den Anthom Scherley an den Bu Fers. Dieser Gesandte ritt das erstemal 
uber den Musuar oder den offentlichen AudienzplaH, auf welchem sonst niemand 
auster dem Konige reitet. Wie er aber zum andernmal kam, so war eine Kette 
vor die Passage gezogen, um ihn zu nothigen, dast er vom Pftrde steigen musite. 
Allein er wandte um und ritt wieder zu Hause. Bu Fers liest ihm nach dem 
gute Worte geben, und straste den Psortner ab, der die Schuld aus sick) nehmen 
mu^te; woraus er den namlichen Weg aslemal ritt. 

Jtzo schickte Schech seinen Sohn Abd Allah gegen den Btt Fers und dessen 
Sohn Abd Elmelek; und wie Abd Allah eine Hauptschlacht gewonnen hatte, so 
nahm er Marokos ein und jagte den Bu Fers aus die Berge. Weil er aber, 
wider sein gegebenes Wort, den m<!chtigften Kaiden die Kopfe abschneiden liesi, 
so wurden die Unterthanen misvergnugt uber ihn; und dieser Gelegenheit bediente 
sich Zldatt, uberfiel das iager des Abd Allah, nahm Marokos ein und verjagte 
den Abd Allah nach Fes. Dieser erschien aber bald wieder im Felde; worauf 
ihm Zldan mit einer grosien Armee entgegen gieng, bey welcher slch zweyhundert 
Englander, mehrentheils Freywillige, unter dem Kommando eines gewijsen Jan 
Glssard, besanden, die ihm zwar sehr halsen, aber doch bis auf einige we«u'ge 
niedergesabelt wurden. Er hatre auch sechzig Feldstucke und hinlanglich Pulver. 
Demohngeachtet winde er in dem Iahr 1607 geschlagen, und mustre nach ^us 
siuchten, nachdem er bereits vorhero seinen Schah aus Marokos hatte wegbrin-
gen laffen, welches Abd Allah nun zum zweytenmal eroberte; es aber auch tiach 
Verlaus eines Iahres seinem VetterMulei Hamed Buson wieder raumen mupte, 
der sich zum Konige auSrusen liesi, da er die Schwache der Gebruder wahrnahm. 
?lber er hatte aus seine eigene nicht wohl Achtung gegeben; denn er mustte 

gleich wieder Platz sur 

Aldan ' machen, der in dem Iahr 1608 von Sus zuruckkam und 
Marokos auss neue eroberte. Bujon wagte zwar nachher noch einen Versuch, 
ob er eS wieder bekommen kounte; er wurde aber geschlagen und kam durch 

un;6 
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ums leben. Bu Fers fluchtete nach Sala, und Schech stand auf dem Sprunge 
von Elaraisch nach Europa zu gehen, so bald sein Sohn Abd Allah, Gouver-
nenr in Fes, nicht langer gegen den Zldan wurde Stand halten tonnen, der 
Mchgerade von «;llen marokanischen iandern Meister wurde. Unter diefem K6-
nige kam ein groKer Theil von denen aus Spanien vertriebenen Maratlen, odar 
heimlichen Mohamedanerll, unter dem Namen von Christen, in Marokos, an. 
Es waren ihrer neunzig taufend, welche Philippus der dritte in dem Iahri6is 
aus Spaniel! vertreiben liest. Sie giengen aber nicht alle nach Marokos, fon-
dern vertheilten stch auf den Kusten von Marokos, Telemsalt, Alsgher, Tu
nis , Trablis und weiter hin in der Levante "). Insonderheit liesien sie sich in 
Sala, Fes und Tetaun nieder, wo sich ihre Nachkommen so vermehret haben, 
daA itzo, ausier ihnen, fast niemand in den Stadten wohnet. 

In dem Iahr 1622 war bey dem Hofe des Mulei Zldan eine hollandische 
Gesandtschaft, wobey slch der gelehrte Golius befand, der dem Konige, wie er 
die E.rpedition aufhielt, anf arabisch im europaischen Stil zuschrieb, welches 
diesen Fursten in so groste Verwunderung feHte, dast er die gluckliche AuSrichtung 
der Gesandtschaft beforderte Zldan starb im Iahr i6zo und machte Platz 
fur feinen Sohn, 

E 2 Abd 

*) Das Schicksal der Mauren oder Sarasenen in Spanien bestand kurzlich darinn: 
Wie sie lange die Steger uber die unter sich uneil,igen Christen geweseu waren, 
wurdeu sie unter sich selbst zwiespaltig; dessen sich die chriftlichen Kdnige bedienten, 
besonders 8erdinandus (Latholicus von Aragonien, welcher durch die Ehe m»t 
der Isabella, Prinzessin vonRaftilla, beynahe von allen chriftlichen Staaten ix 
Spanien Herr wurde, uud so machtig war, dast er nicht allein alle Mauren nach 
Grenade vertrieb, sondern auch diese ihre Hauptstadt iu dem Iahr 1481 besturmte, 
und ihren letzten Kenig Abu Abd AU^H (welchen Namen einige zu Voabdiles 
verdrehet haden) sich zu ubergeben nbthigte; womit das maurische Reich in Spa
nien ein Ende nahm, nachdem es daselbst an die sieben hundert Jahre florirt hatre; 
und wnl die uberwundeueu itzo die freye Wahl bekamen, ob sie bleibeu und den 
chriftlichen Glanben annehmen, oder auch das Land verlasien wollren, so gieng ein 
Theil gleich gutwillig weg; ein Theil wurde in dem Iahr 1492 zu Folge der In-
quisition mit Gewalt ans Spanien vertrieben, bis endlich Philippus der dritre 
den Nest austrieb, die man in Spanien Maranos nannte, so Zricdensstsrer 
dedeuten soll; aber in Marokos hiesten sie Andalusi, 

«"») Vayle p. 558. 
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Abd Elmelek ^ <^.2, einen grausamen Tyrannen, den 
ein franzostscher Renegat in dem Iahr 16Z4 umbrachte, wie er in seinem Zelt 
sasi und sich mit Saufen beschaftigte. Hiemittelsi bekam 

Elualid ^ der dritte Sohn des Z^dan, das Reich, 
dem er bis zum Iahr 1646 ruhmwurdig vorstand, wo sein Tod zur allgemeinen 
Vetrubnist eintraf. Ihm solgte sein Bruder 

Hamed Schech ^ welcher sich dem Frauenzimmer 
so sehr ergab, datz er daruber die Regierung versaumte; daher die Araber Ge-
legenheit zum Ausruhr erhielten, in welchem sie sOkarokos einnahmen; den Konig 
todteten, und ftatt seiner einen Araber, Namens Krom elhmk sich auswahlten. 
Ihm succedirte aber uach kurzer Zeit 

Scheris Konig in Tast le t, der vier und achtzig Sohne 
und hundert und vier und zwanzig Tochter gehabt haben soll "). Er ge-
rieth mit einem Sid Omar von Jlek in einen grosien Krieg; verlohr eine 
S6)lacht gegen ihn, und wurde gesangen. Weil ihm die ?eit in seinem Gesang-
nisse lang wurde, bat er seinen Ueberwinder, dasi er ihm einige Frailenzimmer zu 
seinem Vergnugen senden mochte. Omar schickte ihm daraus die hasilichste Ne-
gerin, die nur zu bekommen war, mit welcher er zween Mlilaten erzeugte, nam-
lich Raschld und Ismail, die nachgehends beyde aus den Thron kamen; und 
daher ist auch die braune Farbe entstanden, die der koniglichen Familie noch iHo 
eigen ist, die aber immer mehr abnimmt. Endllch verglich sich Scheris mit dem 
Omar , und regierte nach dem noch einige Zeit. Unter allen seinen Sohnen 
wahlte er 

Mohamed Ben Scheris ^ zu seinem Nachsolger. 
Dieser Prinz hatte ein uuvergleichliches Naturel und regierte seine Unterthanen 
mit Gutigkeit. Hingegen war Raschld ftolz, listig, verwegen und ehrgeizig ohne 
Granzen, und war willens, seinen Bruder von dem Thron zu sturzen. Er wurde 
aber in der ersten Schlacht gesangen und seine Anhanger wurden ermordet. Zwar ent-
kam er der Wache durch list wieder, und sammlete einiges Volk, womit er sei
nem Bruder abermals die Spitze bot, allein er wurde auss neue gesangen und 
nach Tafilet in einen Thurm gebracht, wo er nienmnden zu sehen Erlaubnisi hatte, 

als 

Mouerte von Collin, in ^lr. angcfuhrt. 
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als nur den Neger, der ihm die Speise reichte. Diesem verblendete er die Augen 
durch Vel sprechungen, und entwischte zum zweytenmal in der Begleitung dieses 
Negers. Weil aber Raschsd demselben noch nicht tranete, und zugleich alle 
Menschlichkeit und Dankbarkeit vergasi, so hieb er ihm den Kopf mit dem Sabel 
ab, wie er sich eben meder gebuckt hatte, um ihm die Sporen anzuschnallen. Dem-
nachst fluchtete er zu einigen Arabem, und erhielt, jedoch unter einem fremden 
Namen, so sehr die Freundschaft ihres Schechs, des Ali SollMan, dast die-
ser ihn liber alles sehte. Allein Raschld vergasi es diesimal wiederum, slch er-
kenntlich zu beweisen. Er hehte die Unterthanen gegen diesen seinen Wohlthater 
anfZl lss ihu ossentlich an, und liest ihn ermorden; woraus er slch seines ganzcn 
Schahes bemachtigte und von den umliegenden Al'abel'll als Herr erkannt wurde, 
Sodann gieng er mit einer grosien Armee gegen den Mohamed, der slch zwar 
widersehte, aber geschlagen wurde; und, weil er an seiner Rettung verzweiselte, und 
slch surchtete, seinem Bruder lebendig in die Hånde zu fallen, slch selbst das 
leben nahm. 

Rascl)ld ^ bekam nun sreye Hånde; nahm Tasilet 
und dle umliegenden Provinzen ein; hernach die Stadte Fes, Marokos, 
Meknes, ^ala, und das ganze iand, sogar Haha und Sus "). Mit Sala 
hatte es diese Beschaffenheit. Den von Spainen vertriebenen Mauren kam 
nach einiger Zeit dieiustan, die Herrschast des mawkanischen Konigs von slch 
abzuwerfen. Cie hatten slch fur das spanlsche Geld kleine ausgerustete Fahrzeuge 
gekauft, mit denen sie erstlich auf die Spanier losgiengen, um flch zu rachen; 
nachhero wurden ste Kaper und Seerauber, die alle Christen angriffen, denen sie 
slch gewachsen hielten; und da ste aiif diese Weise reich und machtig gewordcn 
waren, so nahmen s,e sowohl das Kastels, alc die ganze Stadt Rabat, weg; hiel
ten slch auch in der Folge so brav, dasi der Konig dnrch Macht nichts gegen sle 
ausrichten konnte, sondern lich endlich mit ihnen dahin verglich, da§ sie ihn zwar 
fur ihre Obrigkeit ansehen, und ihm jahrlich siatt der Schahung einige Sklaven 
geben, dahiugegen aber die Stadt und das Schlotz in ihrer Gcwalt behalren soll-
ten ). Einige Zeit daraus nahm der Konig das Kastell wicderum ein, und 
war dieserwegen mit diesen spanisck'.en Mauren, die Andasusl genannt wl-rden, 
in einen bestandige« Krieg verwickelt, worinnen die Englandet e6 mit den 

E z Kbnigli-
*) Collin. 

Dapper p. 19Z. 
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Kbniglichetl und die Franzosen und Hollander es mit den Republikaner! 
hielten, die bis unter Mulei Raschs die Oberhand hatten, dessen groste Macht 
und glucklicher Fortgang ihre Statthalter Abd Elkader und Schech Fillis ss 
in Schrecken setzte, dast sie sich jhm in dem Iahr 1666 gutwillig ergaben. Zn eini-
qer Erkenntlichkeit ist des Finis Familie nachhero bey den Konigen in Achtung 
gewesen, und hat gemeiniglich das Gonvernement in Sala gehabt "). Naschld 
war ein kuhner und grausamer Tyrann, der alle, die ihm strafwurdig vorkamen, 
selbst todtete. Er liest einmal an die zweyhundert Fesser an die Orangenbaume 
bey seinem Schlosse anbinden, und hieb einigen die Kopfe, anderen Anne und 
Beine ab. Wie er einmal einige umgebracht hatte, weil sie nach seiner Mey-
nung ihrGeld vor ihm verborgen hatten, soliester ihre Weiber rusen, stellets 
sie mit den Brusten zwischen dem Decket eines Koffers und stand so selbst darauf 
bis sie bekannten, wo das Geld ware. Er wurde, nachdem er das Geld erhalten 
hatte, diese armen Weiber dennoch in einen Flust haben wersen lassen, wenn 
man ihn nicht durch Ueberredung davon abgebracht hatte. Wenn er bey einer 
Erekution Mitleiden bey jemanden gewahr ward, so mustte eine solche Person ihr 
jeben auch hergeben, und zwar unter dem Vorwande, dast sie an dem Vergehen 
auch Theil haben mustte. Es trug sich einmal zu, dast er eine Mannsperson und 
ein Frauenzimmer an einer abgelegenen Stelle sah, die er in Verdacht nahm, dast 
sie mit einander zn thun gehabt hatten. Diesermegen besahl er seinen Negem, 
sie zusammen zu binden^ dem Weibsbilde Pulver beyzubringen und anzuzuuden; 
woraus er sie beyde von den Fusten seines Pserdes todt treten liest ^). Endlich 
starb dieser HeickerSknecht in dem Iahr 1672, wie er besoffen durch seine Oran
gerie reiten wollte und den Kops gegen einen Baum zerstiest Die Ittden 
jn Marokos erzahlen diese Begebenheit mit dem Umstande, dast Raschld einmal 
von ihrem Schech, um ihn in einer ungerechten Sache gegen ihre Nation zusrie-
den zu stellen, ein anfthnliches Geschenk erhalten habe, worunter sich ein prachtig 
aesattelteS Pftrd befunden hatte; hieraus ritt der Konig in der Orangeris, und set-

biges 

O) Zu meiner Zeit war noch ein Vascha Finis Gonverneur in Sala; aber er hatte 
das Ungluck reich zu seyn, und mnsite daher unter dem Vorwande von irgend 
einem Vergehen, erstlich weggeben was er hatte, und wurde nach dem gesteiniget. 
Sein Sohn kam doch wieder in seine Stelle. 

5*) RoUin ttiKoire ile; 
ttiltojre 6es Lt^ts LArbari^ues; uud andere. 
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biqes war also die Ursache zu seinem Tode. Es entstand unter den Sohnen des 
Raschw cin grosier Streit wegen der Erbsolge; sie wurden aber alle von seinem 
Bruder 

Ismml Betl Echerif , uberwunden, welcher, wie 
er in Fes zum Kollig ansgerufen ward, annoch an dem einen Sohn des Nasch d, 

dem Ahamcd, der sich in Z)!cU'0kl)s auf den Thron geschwnngen hatte, einen 
Widersacher fand. Doch wurde er mit diesem bald fertig. Er bekam aber mehr 
mit feinen eigenen Sohnen zu fchaffen, von denen ihm einsr der altesten, mit 
Namen Vkohanled, der liebste war. Seine Mutter war von christlichen Eltern 
in GevlPel! geboren, und der Konig liebte fie und ihren Sohn ungemein; an 
desscn Erziehui?g auch (wider die Gewohnheit) nichtS gesparet wurde: diest sah 
die Konigin Lella Al'scha mit Verdrust an, die die Mutter zu demjenigen von 
den Sohnen des Ismall war, der nach der ?lntretung seiner Regierung zuerst 
war geboren worden. Cie suchte daher, wie fie fte beyde sturzen mochte; und 
vermochte Ismail durch eine falsche Beschuldigung dazu, daff er die Mutter er-
sticken liesi; den Sohn suchte ste alsdann vom Hose wegzuschassen, und bra6)te 
es dahin, dasi er Gouverneur uber des Jsmail Weiber und Kinder in Tafilet 
wurde, wo sein alterer Vruder MlMUN, Mttla elbled oder Gou
verneur des iandes, war. Dieser war von einer schwarzen Sklavin geboren wor-
den, und Mohamed suchte daher bestandig den Vorzug vor ihm zu behaupten; 
welches bey einem Feste einmal so weit gieng, dast die Talbcn und die Gelehr-
ten ihr Bedenken hieruber geben musiten; welches dahin ausfiel: dast dem Mo-
hamed von Ehre wegen, weil er von einem freyen Weibe geboren worden sey, und 
hingegen dem von Rechts wegen der Vorzug gebuhre, indem er der alteste 
ware "). Da diest aber nichts entschied, so kam es erstlich zli Scheltworten zwi-
schen ihnen, und hernach giengen ste nn't den Scibeln auf einander los, wobey 
keiner die Oberhand erhielt, weil sie beyde gleich brav waren, und wcil die Um-
siehenden endlich ein Mittel ersanden, die Pftrde zu trennen. MMNIN verlangte 
hieraus seine Buchse, aber Mohamcd kam ihm zuvor, und schost das Pserd des 
MlMlllt in die eine jende. Hiedurch bekam er Zeit, eine andere Buchse zu neh-
men, mit welcher er dasselbe Pserd in die andere lende traf, weshalb MlMllN 

nun zu Fusi seyn mustte; da dann Mohamed seinem Pferde die Sporen gab, und 
nach 

^USNSt cie ^ulel Izmsej. 
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nach ftinem Schlosi in Taftlet, und von hier nach einer Zavl'a oder Freystatte fluch-
tete. Wie nun Jsmail die Nachricht hiervon bekam, so liesi er sie beyde durch 
List gesangen nehmen, und gebunden zu sich nach Mekl^es bringen, wo er 
ihnen harte Verweise gab. Wie sle aber sahen, dasi sie so leicht davon ka-
men, so giengen sie von neuein in des VaterS Gegenwart mit vieten Scheltwor-
ten gegen einander los, bis ihnen dieser erstlich zween Sabel, die ihnen wieder 
abgesordert wurden, und sodann zween Stocke geben liesi, womit sie so lange 
fortsuhren sich blutige Kopse zu machen, bis ihnen der Vater besahl, damit ein-
zuhalten. Allein Mohamed gerieth daruber, dasi er von einem Schwarzen 
Schlage bekommen hatte, in eine so heftige Passion, dasi er nicht Herr uber sich 
werden konnte, bevor er den MlMUN aus die Erde bekam und ihn aus den Bauch 
trat; woruber dem Jsmail die Geduld vergieng, dast er ihn mit einer ianze 
getodtet haben wollte, eS aber doch dabey bewenden liesi, dast er ihm einen klei-
nen Schlag und viele Scheltworte gab; wobey unter andern dieses vorkam: eS 
ist noch Christenblldt in deinen Adern, gehe daher hin, nm Schweine mit den 
Christen zu essen. Als er ihn jedoch mit boftm nicht steuren konnte, so gab er 
ihm gute Worte, und bot ihm das Gouvernement von Taftlet an, das er aber 
ausschlug und das von Fes annahm, wo er geliebet ward. Nach einiger Zeic 
verlangten ihn die Scherife wieder nach Taftlet, und wie er diesimal vorschutzte, 
dasi er krank ware, so sandte ihm der Konig den spanischetl Chl'rmgtts aus 
dem Kloster zu, der sich vergeblich bemuhete ihn zu sprechen. Er begehrte daher 
wenigstens sein Wasser zu sehen, bekam aber den Urin von einem Kameel, 
und wurde hieruber so erbittert, dasi er sich gleich wieder nach dem Konig 
begab, und geradezu berichtete, dasi Mohamed nicht krank sey. Der Konig 
liesi ihn d^shalb nach Mekttes zu sich holm, und bot ihm verschiedene Gou-
vernements an; aber er wollte keines annehmen, ausier dem zu Marokos, 
welches ihm doch der Vater nicht geben wollte. Daher gieng er nun mit 
ftinem Bruder Schenf, der in Monllgara gouverniren sollte, und hielt sich 
suns Iahre hieselbst aus; da ihm sein Vater das Gouvernement von Sus 
an die Stelle des Kaid Bensakarms gab, der strangulirt wurde. Hierhin 
begab er sich mit dreysiig tausend Dukaten ") und sieben bis acht tausend 
Mann. Der vorgenannten Konigin verdrosi dieseS; daher liesi sie ihm in dem 
Namen des Konigs und unter ftinem Steget (zu einer Zeit, wo er zu der 
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Belagernng von Oml! gegangen war) einen Brief znfettigen, dast er unverzuz-
licl) einen gewissen alteil arablschen Schech bey Taredant umbringen sollte, von 
dem sle vorgab, dast er in Ungnade gefallen ware; welches Mohamed, der sei--
nes Vaters Siegel respektirte, auch sogleich aussuhren tiest. Hieruber wurde 
Jsmail sehr erbittert, und forderte Mahomed nach Meknes, wo er ihm eine 
groste Strafe zngedacht hatte. Wie der Sohn aber den koniglichen Brief vor-
zeigte, so wnrde er nnn wieder nach Sus geschickt; und die Konigin rettete stch 
alif eine listige Art aus dem Ungluck. Allein dem Mohamed waren doch bey 
dieser Gelegenheit, in Hinstcht der Konigin und ihreS Sohns, des Zchan, die 
Augen aufgegangen, dast er wohl einsah, dieser wurde ihn doch endlich einmal 
um die Gunst seineS VaterS bringen. Dieserwegen nahm er, wie er aus dem 
Wege nach Sus begriffen war, dem Kald Kader eine groste Menge Goldes ab, 
welches dieser dem Jsmail ans Guinea zuzufuhren hatte; und schrieb nach seiner 
Ankunft in Taredant, sowohl dem Konig, als der Konigin und dem Ztdall, sol-
chergestalt zu, dast ste nun seine Meynung deutlich genug zu wissen bekamen. Is-
Mail konnte stch aberiho, wegen einer Expedition, die er im Iahr 17OO gegen 
die Alsgcrer vorhatte, nichtS hierbey vornehmen. Diese besanden stch naher an 
den Granzstadten, wo ste stch auSruheten, und die Marokailer erwarteten, die 
bey ihrer Ankunft sogleich angegriffen uud ganzlich geschlagen wurden, wie ste noch 
von dem Marsch ermudet waren ; weshalb Jsmail beschamt zuruckgehen und bis 
auf ein andermal diesen Feldzug aussetzen Mlistte. In wahrender Zeit sainmlete 
Mohamed eine groste Armee, mit der er vor Marokos gieng ; den Gouverneur 
Kald Melek herausgelockt bekam, und daraus ihn und den Kaid Bttchafra, 
cinen nahen Verwandten von der Konigin, gesangen nahm, die er beyde nach Ta
redant bringen liest, wahrend, dast er selbst nach Marokos hinein gieng, und stch des 
Schahes des Melek bemachtigte, den dieser hatte eingraben lassen. Wie aber der 
Konig nun den Ztdan mit der Kronarmee wider ihn schickte, so reterirte stch Mo
hamed nach Taradant; wo er stch bemuhete den Melek und Bttchafra zu ge-
winnen, welche stch auch ehrlich anstellten, aber der Konigin unter der Hand alles 
berichteten, was vorgenommen wurde; gleichwie solcheS die Freunde des Moha
med in Meknes inHinstcht des koniglichen Hoses auch thaten, bis ste dem Mohamed 
einmal einen eigenhandigen Brief des Bttchafra an die Konigin zusandten, den ste 
hatten auffangen lassen. Mohamed liest hieralif einen Rath zufammen kommen, 
und gab darinn zu erkennen^ dast es eiruge Spionen gabe, die den Hof in Meknes 
von dem allen unterrichteten, was er stch in Taredant vornahme; er verlange 
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daher zu wisten, welche Strafe jemand, der eines solchen Verbrechens schuldig 
ware, dafur verdienet habe? Bttchafra, der mit dem Melek gegenwartig war, 
nahm gleich das Wort, und sagte: ein solcher hat den Tod verdienet. Gut, ant-
wortete Mohamed, und zeigte ihm den Brief: du hast dich selbft verurtheilet. 
Er befahl sodann dem Melek, ihm den Kopf abzuschneiden; und hatte hierbey zur 
Absicht, datz er den Melek dadurch an slch knupfen wollte, indem er dafur hielt, 
dasi er nimmermehr wieder bey Hofe erfcheinen durfte, nachdem er eine solche That 
an einem Anverwandten der Konigin voltzogen hatte. Er gab dem Melek daher 
auch, wie er nun nach einiger Zeit gegen den Zldan nach Marokos gieng, die 
Vortruppen von feiner Armee zu kommandiren. Allein diefer gieng dennoch damit 
zu dem Feinde uber; wodurch Mohamed genothiget wurde, fich mit Schande zu-
ruck zu ziehen, und viel Volk in diefem Iahr 1705 zu verlieren. Jsmail liest 
demnachst den Befehl an den Zldan ergehen, dast er ihm die vornehmsten Gefan-
genen, infonderheit den Melek, zuschicken sollte; welck)en lehteren diefer aber nicht 
eher fchicken wollte, als bis ihm der Pardon war verfprochen worden. Wie er als-
dann in Meknes ankam, fo versammleten sich uber zweyhundert von Llldaia, 
oder der Familie der Konigin, die Rache wider den begehrten, der den Bttchafra 
umgebracht hatte, oder, dast es ihnen auch sammtlich erlaubt seyn mochte, nach 
Fes zu gehen, um nicht das Angesicht des Melek zu sehen. Der Konig befahl 
jhnen aber zu bleiben, indem er ihrem Wunfch ein Genuge verschassen wurde; und 
liest daher acht Sager kommen, denen er befahl, diefen fogenannten Verrather 
der lange nach durchzusagen. Melek hatte fchon sange gefchrien, daK er dem Ko-
m'ge die rechten Verrather aus den Briefen entdecken wollte, die er von den Korre
spondenten des Mohamed bey dem Hofe in Meknes bey sich habe. Wie er aber 
merkte, dast es nicht vor die Ohren des Konigs kame, und dasi alles Gefchrey 
vergeblich ware, so gieng er seinem Tode freymuthig entgegen, und hatte ein Ge-
folge von mehrals vier tausendPersonen um ftch, die mehremheils von seinerFamilie 
und von seinen Freunden waren, und gar abscheulich schrien. Man band ihn aus eine 
Blanke, die man aus einen Sagebock legte, und die Sage beym Kopf ansetzte; allein 
die Familie des Bttchafra liesi fie zwifchen den Beinen anfangen, damit er nicht fo 
gxfchwinde sterben mochte. Wie fie bis an den Nabet gekonnnenwaren, zogen fte die 
Sage heraus. Melek bat iho um einwenigWasser, welches man ihm verfagte; und 
nun die Sage uber dem Kopf ansetzte, und herunter sagte bis beyde Stucke von 
einander fielen. Diese unerhorte und unmenschliche Exekution, die unter dem hasi-
lichsten Ceschrey und Klagen, und unter einer allgemeinen Besturzutlg vollzogen 
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wurde, warnoch nicht das Ende von der Grausamkeit des Tyrannen; sondern 
die ubrigen Gefangenen wurden nun auch theils gespiesiet, theils auf eine andere 
grausame Art hingerichtet, so, dasi nur menige damit abkamen, dasi jhnen die 
Kopfe abgeschnitten wurden. 

Nach diesem so unglucklichen Verlust bey Marokos, gieng Mlllei Mo-
hamed in aller Eile nach Taredant, wohin Zsdan ihn vei-solgte; aber, wie er 
es belagerte, das Ungluck hatte, vier tausend Todte gegen tausend Gesangene und 
feine einzige Kanone zu verlieren. Allein bald darauf, in dem Iahr 1706, wurde 
Mohamed von einigen ieuten des Zldan gefangen genommen, die die eigene 
Wache dieses Prinzen bestochen hatten; denn wie er wieder durch das Stadtthor 
reiten wollte, wurde selbiges vor ihm zugemacht; und ob zwar er mit dem Sabel 
in der Faust, ass ein Held, socht, und ass einer, dessen Blut sie nicht vergiesien 
durften, so bekamen sie ihn dennoch dadurch in ihre Hånde, dasi sie seinem Pserde 
die Nerven an den Beinen zerhaueten. Mohamed wurde sodann zu Zidan nach 
Marokos, und von hier zu seinem Vater gebracht, der in Mekneswar, und 
ihm bey Uad Beth mit zweytausend Reutern und tausend Fusileuten, vierzig 
Christensklaven, einem grosien Kejset, zweyhundert Psund Theer, Talg und 
Oel, und endlich mit sechs Schlachtern, die alle Mejser in den Handen hatten, 
entgegen kam. Dieser grausame Auszug verursachte in der Stadt und al,s dem 
Schlost eine schreckliche Bewegung, und machte, dasi man hausenweise herzu 
kam, und um Gnade sur Mohamed flehte. Der Konig antwortete aber: er 
wolle blosi einen ttffel voll warmes Oel auf ihn giesien, um ihn sur einige grobe 
Worte zu bestrasen, die er wider ihn gesprochen habe. Nachdem er zwey Tage 
verweilet hatte, ohne seinen Sohn sehen zu wollen, dem er unterdejsen durch seine 
Hofleute die ausierste Verachtung widersahren liesi, die sich bis zu der Freyheit, 
ihm alts die Nase spucken zu konnen, erstreckte: so liesi er dann endlich den Mo
hamed vor sich sordern, der die Erde zweymal kusite und um Gnade bath. Aber 
der Konig setzte ihm, ohne zu antworten, die janze vor die Brust. Mohamed 
bat noch zweymal um Gnade, um Gottes und seines Apostels willen; altein der 
Tyrann gab ein Zeichen, ihn ans eine Karre zu sehen, wo ihn einer bey dem 
Arm hielt, und ein anderer ihm die Hand aus den Rand des grosien KejselS 
legte; woraus der Konig einem von den Schlachtern ries, der kam, aber in dem-
selbigen sich entseHte und einen Schritt zuruckwich, indem er sagte, dasi er nie-
malen dem Sohn seineS Herrn die Hand abhauen wurde, und dasi man lieber 
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jhm seinen elgenen Kopf abhauen mochte; welches'auch IsMail den Augenblick 
selbst verrichtete; und sodann einem andern Schlachter rief, der weniger edelmu-
thig, und mehr erschrocken, alsdererste, dem Mulei Mohamed die rechte Hand 
abhieb, da unterdessen der Konig zu den Sohnen des Bllchasra sagte: kommt 
und sehet, diesem Hanrey Hand und Fusi abhauen, der euren Vater umgebracht 
hat; und gebt genau Achtung. Mohamed uberstand diese erste Erekution mit 
Geduld ; wie ihm aber der Fust abgehauen wurde, gab er ein starkes Geschrey von 
sich, woralif der unmenschliche Vater zu diesem unglucklichen Sohn sagte: nun 
wohlan, Kara!! (Hanrei), erkennest du mich nun sur deinen Vater? denn vor
hin kanntest du mich nicht; und sogleich nahm er eine Buchse, und erschotz den 
Schlachter, der die E.rekution verrichtet hatte. Wie Mohamed, halb todt dis
ses sah, konnte er sich nicht enthalten zu sagen: siehe, welch ein machtiger Mann 
jst der! ertodtetden, der gehorcht, und den, der nicht gehorchet; alles, was er 
thut, ist eitel; Gott ist gerecht, Gott ist grosi. Der Konig lietz seinen abge-
siumpsten Arm und Fusi nun alsbald in den kochenden Theer stecken, um das 
Blut auszuhalten, und besahl, ihn lebend nach Meknes zu bringen, wohin er 
sich auch selbst begab, und, wie er mitten vor dem Hause angekommen war, wo 
Mohamed seyn sollte, von dem Pferde abstieg, und uber eine Stunde daselbst 
verweilte, wahrend welcher Zeit er mit den Thranen in den 2lugen, die Erde jeden 
Augenblick kusite; woraus er in das Serail gieng, wo kein Aushoren mit Schreyen 
und Heulen war; weshalb er ihnen die Stille unter ^ebensstrase anbefahl, weil 
aber doch ihrer vier von ihnen sich nach der gegebenen Order nicht richten konn-
ten, selbige vor seinen Augen erstikken liesi. Die Tochter des Mohamed behielt 
allein ein Recht, sich so viel zu beklagen, wie sie wollte; sein Sohn sturzte sich 
von seinem Hause herab, als er ersuhr, wie es seinem Vater ergangen ware. Es 
wurde nun zwar von den Christen-Aerzten aller FleiK angewandt; Mohamed 
siarb aber dech nach Zwols Tagen am kalten Brande, oder vielleicht an heim-
lich beygebeachtem Gifte 

So hatte nun Mttlei Zldan zwar seinen Rival aus dem Wege, aber er 
furchtete sich doch, dasi die Reihe auch einmal an ihn kommen wurde; und er suchte 
daher so machtig, als moglich, zu werden. Er nahm hieraus zuerst Talevant 
ein, wo er viele Grausamkeiten verubte. Den SchaH, welchen sein Vruder ver-

graben 
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graben hatte, sand er durch die Hulse eines englandischen Sklaven, dem er zwar 
die Freyheit dasur versprochen hatte, sie ihm aber nicht gab. Einen sranzosischen 
Sklaven und ChirM'glls, der in den Verdacht gefalten war, dasi er bey der Plun-
derung der Stadt Bente geinacht hatte, lieff er erstlich vielsaltige Peinigungen 
ausstehen, und ihm hierauf Nase, Mtind, Bart und Ohren nut Pulver ansullen, 
das angezundct, und dadurch endlich sein ^cben jammerlich geendiget wurde. Weil 
nun Zldan sein Geld und seine Truppen zeither taglich solchergestalt vermehret 
hatte, dasi ihn sein Vater mit gutem nicht wieder zu sich zuruck bekommen konnte, 
so ersand selbiger in dem Iahr 1707 eine ^ist dazu; er schlosi sich namlich zwey und 
fnnszig Tage lai?g, ans dem Schlosi ein, ohno von jemanden, als unr von der 
Kenigin, der eigenen Mntter des Aldan, gesehen zu werden; und liest unter-
dessen ausbreiten, dasi er heftig krank ware. Die Komgin schrieb selbst an ihren 
Sohn ZldclN, dasi^er sich Meklles nothwendig nahern musite, alls den Fall, 
dasi sein Vater sterben mochte; da sie ihm denn auch seinen SchaH anmeisen wurde, 
»>nd uberhaupt truge sie eiil grosies Verlangen nach ftiner Gegenwart. Aber 
Zlvall antwortete wieder, dast er slch nach dem Tode des Mlllei Mohamed und 
deS Mclek, sur die ihm doch der Pordon ware versprochen gewesen, nun nicht 
mehr alis das Wort seines VaterS verlassen konnte, sondern er besande slch am 
liebsten an der Spihe seiner )lrmee. Endlich brachte die Konigin das Gerucht 
ans, dasi der Konig nun in letzten Zugen lage; sie lietz auch einen Sarg bestellen, 
und machte einen Hansen at^dere Vorbereitungen, da^ man auch wirklich glaubte, 
der Konig ware bereitS gesiorben. Diesi veranlastte, dasi der gegenwartige Sohn 
des Konigs, Mttlei ?llMM Dehedi, den ?lnsang machte, sich proklamiren zu 
lassen, u»ld da§ der Pobel ii? eine sosche Bewegung gerieth, dast er die Konigin, 
die sich ossentlich mit ianze und Sabel hatte sehen lassen, als ware sie WitlenS ge-
worden, sich der Regierung sclbst anzunchmen, bis geråde aus das Schlost ver-
folgte. Wie »mn aber dieser iarm zu arg wurde, so kam Jsmail ans einmal 
ganz unvermuthet, srijA) lnid gesund zum Vorschein, welcheS uberall eine plohliche 
Stille zuwege brachte, und einen jeden in Verwunderung und Schrecken sctzte. 
Der Konig, deritzosah, dasi ihm seiil obiger Anschtag mislungen war, veran-
staltete hierauf heimuch, bey cinigen Weiberil deS ZldNtt, die uber seine Ansschwei-
fungen unzusrieden waren, und Folgen ven seiner Grallsamkeit besurchteten, dasi 
sie ihn in seir.em Bette ersiicklen, wie er eben betrunken war, welcheS noch in dem 
Iahr 1707 geschah. So siarb dieser tyranmsche Zl^an, der sich von Kindesbei-

nen an uber Blutvergie^ungen gesreuet hatte; dcnn wie er in sein sechsies Iahr 
F Z gieng, 
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gltilg, bekam er schon die iust einen Araber zu todten, der ihm entgegen kam; 
man gab ihm da einen Sabel, womit er auf den Araber loshieb, dasi das 
Blutvon ihm flosi, bis dieser nieder siel und wie todt liegcn blieb, bis ZldM! 
weggegangen war "). Einem franzosischen Sklaven liesi er mit einem Riemen 
funfhundert Schlage geben, und wie er ihn darauf mit eigener Hand umgebracht 
hatte, musite er in Stucken gehauen und von den andern Sklaven in die Mun-
Hung des Flujses geivorsen worden. Einen andern franzosischen Sklaven, der 
angeklagt worden war, dasi er seinen Hund geschlagen hatte, todtete er mit einem 
Dolch Wie einmal ein Paar arabtsche Eheleute dem Jsmail zwo von ihren 
Tochtern zum Geschenk bringen wollten, bekam Zldatt sie im Vorwege zu sich 
hinein, schickte die Eltern wieder zuruck, todtete die Tochter, nachdem er feine 
lust mit ihnen gebusiet, und warf sie in einen Brunnen. Aus Furcht, dasi sie 
stinken mochten, liesi er sie aber durch die christlichen Sklaven wieder herausneh-
men, die sie in Stucken zerfchneiden, und in die Mundung des Flusies werfen 
multen. Er liesi auch die schonste von feinen Frauen in feinem Beyseyn zerhauen 
und die Stucken den Hunden vorwerfen Al«sierdem war diefer Unmensch 
ubermasiig dem Trunk ergeben, und lebte und starb besoffen. Sieben von den 
Weibem des Ztdall, die ihm vor dem hatten trinken helsen und ihn zuleHt umge
bracht hatten, wurden nach Meknes gefchickt und der Konigin ubergeben, um den 
Tod ihres Sohnes an ihnen zu rachen. Diefe Dame liesi dreyen von ihnen die 
Bruste abschmiden, und zwang eine jede, ihre eigenen Bruste felbst aufzuejsen; 
demnachst wurden sie erstickt, ob sie schon bestandig schrien, dasi sie nichts ohne 
des Konigs Besehl gethan hatten. 

Nachdem Zldan todt war, kam ein anderer von den Sohnen des Jsmail, 
mit Namen Abd Elmelek, der Gouverneur in Dm war, und bemachtigte sich 
Marokos und Sus. Aber sein Bruder Bensiir , Gouverneur in Tafilet, 
mack)te ihm die Herrschaft viele Jahre lang streitig, und schlug ihn endlich ganz-
lich in dem Jahre 1712, da er sich zum Konig von Marokos ausrusen licsi, und 
also auch nach dem auf die Einladung seines Vaters nach Mekttes nicht erscheinen 

wollte. 
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wollte. Dieserwegen ernannte denn auch Jsmail seinen jungeren Sohn, Aha-
med Dehebi, zu seinem Nachsolger, und starb kurz hieraus, in dem Iahr 1727, 

in dem ein und achtzigsten Iahr seines lebens. Er war von einer mittelmatzigen 
lcibesgresie, hatte ein langliches und mageres Angesicht, einen gespaltenen Bart, 
brauneFarbe, seurige Augen, und eine starke Stimme, war stark, muthig und 
geschwinde. Eine von seinen gewohnlichen Vergnugungen war, zu Pferde zu stei-
gen und in demselben Augenblick seinen Sabel zu ziehen, und dem den Kops ab-
zuhauen, der die Steigbugel hielt. Er war auch eben so geldgeizig, als er blut-
giet ig war. Wie er den Zldan vorerwahntermaasien gegen den Mohamed aus-
schicl'le, und die Dsstziere einiges Geld versangten, um leben zu konnen, so ant-
wortete er ihnen, da§ sie schlechter, als sein Vieh, waren, das nichts von ihm 
verlangte, und doch lebte und ihm dienete. ?)a er in dem Iahr 1707 den 
seph Dias, eincn spanischell Sklaven, als Ambassadeur nach England sandte, 
so gaber ihm zweyhundert Plaster, und besahl ihm, eine so gute Figur damit 
zu machen, das? er Ehre davon haben konnte. Einmal lie^ er die vornehmsten 
Iuden vor sich fordel n, und sragte: wann ihr Messias kommen sollte? Sie er-
baten slch alsdann eine acbttagige Frist, um zu antworten, und sammleten in die-
ser Aeit ein ansehnlicbes Teschenk, wclches sie ihm mit der Versicherung uberreich-
ten, da^ der Mesilas nach drey^ig Iahren kommen wurde. Ich verstehe euch 
Hunde hinlanglich, antwortete Jsmat!; ihr denkt, dast ich nach dreysiig Iahren 
gestorben bin: aber ich werde schon leben, um eure Betrugeren zu bestrasen. Von 
seiner Graniamkeit smd schon viele Beyspiele angesuhret worden; man kann allch 
noch diese hinzuthun. E'.nmal lie^ er eine von seinen Frauenzimmern, blo^ des-
wegen erwurgen, weil sie eine Orange in dem Garten abgebrochen hatte. Ein 
Araber klagte daruber, dast ihm einige von den Negern des Jsmatl zween Och-
sen gestohlen hatten, worinnen seiil gaiizes Eigenthum bestanden habe; Jsmatl 
lietz sodann alle angeklagte Neger umbringen, und nach ihnen den Araber selbst. 
Er bauete ans und brach nieder, ohne Ai:sh>Zren, indem er zu sagen pstegte: dast 
ein Cack voll Rahen in steter Bewegnng erhalten werden nu'^te, damit ste nicht 
jocher in den Sack srcisten und ihres Weges liesen. Als er einmal mit seinem 
Heer vor ein Nevier kam, das er nicht passnen konnte, so lie§ er alle Kriegsge-
fangenen umbringen und zusammenbinden, und gieng so aus dieser Brucke von 
Menschen uber ). Einen Maurm lie^ er einstmal an den Schwanz eines Maul-

thierS 
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thiers anbinden, und so in seinem eigenen Gesolge' von Marokss nach Meknes 
schleppen; der Sohn mnsite ans seinen Befehl denselben Weg etwas hinterher rei-
ten, damit er von seinem unglucklichen Vater ein Stuck nach dem andern finden 
mochte Einigemal lieK er jemand einen grosien Stein so auf den Kops sallen, 
dasi er ihm die Hirnschaale zerschmetterte; und wenn alsdann nicht vjel von dem 
Gehirn zum Vorschein kain, so sagte er: Dieser hatte kein Gehirn, deSwegen 
musite er au6 der Welt, um denen Plah zu machen, die welches haben. Da er 
einmal eine sehr dicke Maul'ltt sahe, so sagte er zu ihr: du Petze, wie bist du 
so sett geworden, und meine Hunde sind so mager; ohne Zweifet geben ihre Mar
ter dir datz Fleisch, womit sie gesuttert werden sollten; ich witl itzo, dast meine 
Hnnde ihr Fleisch wieder bekommen. Worauf er besahl, dast man ein Stuck 
nach dem audern von ihr schneiden und den Hunden vorwersen sollte, je nachdem 
sie iust zu sressen hatten Eine Anzahl von sechshundert Araber«! hatten ihre 
Neiba oder SchaHung nicht bezahlet, er sandte daher einen Kald mit Mann-
schaft ab, der ihm von ihnen allen die Kopse bringen sollte. Der Kald brachte 
die Kopse, und Jsmail zahlte sie mit eigener Hand. Wie aber einer sehlte, 
sagte er zu dem Kmb: Du Hund hast wohl einen silbernen Kops sur einen Fleisch-
kops genommen, besahl sodann, dasi man ihm seinen Kops abschneiden, nndihnun-
ter die ubrigen wersen sollte, worauf er slch abermals dahin begab, sie von neuem 
zn zahlen, und endlich sagte: nun habe ich meine kleine Rechnung in Rick)tigkeit 
gebracht Ein sehr junges Kind bat ihn einmal um Pardon fur seinen Va
ter, der sein leben hergeben sollte; und gebrauchte die beweglichsten Worte von 
der Welt. Als e6 nun unter andern sagte, dast es mit Freuden sterben wollte, 
wann doch Blut vergossen werden sollte, damit nur der Vater leben bliebe, um 
seine vielen kleinen Geschwister zu erziehen, so antwortete Jsmail diesem Kinde 
hieraus: Dein Begehren soll ersullt werden, dein Vater soll leben, aber nur bis 
Morgen, und weil du mich dessen versicherst, dast du mit Freuden sterben willst, 
so gebet mir meinen Sabel. Hiemit hieh er es sogleich in kleine Stucke, und 
that selbst den Tag darauf ein gleiches mit dem Vater. Der Verfasser von der 

t^istorial 6e ^larueccos verstchert, dast jemanb bey Hofe die Neu-
gierde gehabt hatte, die Zahl von denen anzumerken, die Jsmail taglich umbrachte, 

uich 
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und bast er mit seiner Rechnung in achtzehn Jahren noch hoher, als auf vierziz-
tansend Personen »vare gekommen gewesen. Wie viete must er nicht wahrend 
seiner ganzen Regierung, in mehr als funfzig Jahren, getodtet haben? und wet-
cher Tyrann kann mit diesen: U»:geheuer verglichen werden? 

Es wird ans verschiedenen Stellen angefuhret"), dasi Jsmail fich in die 
Prinzessin von Konti, eine naturliche Tochter von Ludwig dem Vierzehnten, 
als ihm eine Beschreibung von ihrer Schonheit gemacht worden ware, hatte ver-
liebt gehabt; und daK er auch darauf dem Konige von Fratlkreich sollte zuge-
schrieben, und fte zur Ehe begehret haben; allein anderehalten dafur, daK 
dieses nur eine Erdichtung sey, und es scheint auch an slch selbst keine Wahr-
scheinlichkeit zu haben. 

Er lebte sehr masiig und sparsam, beobachtete die Ceremonien der Religion 
bis auf die allerkleinesten sehr genau, stand denen Negierungssachen bis an sein 
letztes Ende selbst vor, und verjaumte darinnen niemals etwas von Wichtigkeit, 
obschon seine hauslichen Angelegenheiten ihm viel zu thun gaben; denn er soll acht 
tausend Weiber, neun hundert Sohne und drey hundert Tochter gehabt haben 
Man kann sagen, dasi ihn seine wenigen Tugenden geachtet, und seine vielen laster 
gesurchtet machten; und dasi er die Barbarey seiner Unterthanen dadurch unter-
druckte, dasi er barbarischer war, als sie. Sein Tod wurde, seinem Befehl zu 
Folge, tange heimlich gehalten, damit desto mehrere Zeit vorhanden seyn mochte, 
dast sich sein Sohn 

Ahamed Dehebi , auf den Thron besestigen konnte. 
Sein Zuname bedeutet der Goldcne, deiln er fand nicht allein nach seinem Vater 
einen grosien SchaH in Gold vor, sondern liest auch verschiedenemal ansehnliche 
Summen davon an seine Armee auStheilen. Er war grosi von Person, von einem 
wilden und grausamen Anfthen, pockennarbig, braun, ohne Vorzahne, und pflegtt 
sich wie ein Trunkenbold zu kleiden. Seine grofiten Widersacher waren seine 
zween Vruder, Abdallah und Abdelmelek, von denen slch ein jeder besonders 

gegen 
I^scmoircz 6c polint?. ^mour» clli <Ie 

^lercure kilior. 6c 1'^nncc 1700. 
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***) t<clztion ctu tic Xsaroc. p. 41. In dem Iabr 17OZ ftSgte ihn einer 

von seinen Sdhnen, wie viele Geschwister er nun hatte? Cr wutzte es nicht, brachre 
ilim aber nach dreven Tagen eine Liste anf 525 Brnder nnd Z42 Schwestern. Wie 
viele mag er nicht noch in den nachfolgenden 24 Lebcnojahren erzeugt haben? 
^NlNon kittori-tl cle klaruecco;. 641. 
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gegen ihn rustete. Der erste wurde aber in einem Tressen von allen seinen ieuten 
bis auf sechszehn verlassen, und fluchtete nach dem Grabe des Edris. Dehebi 
lieK ihn von da mit den starksten Versicherungen zu sich einladen, dasi er ihm ver-
geben wolle; und wie Abdallal) auch auf sein Wort bauete, so nahm ihn De
hebi fthr fre,lndlich atif, und schenkte ihm ein kostbar equipirtes Pferd. Aha-
med Dehebi liest nun zweyhundert und zwanzigtaufend Ducaten an die Neger 
austheilen, auf die er stch ganzlich verliesi, und denen er alles vertrauete. In 
dem ersten Feldzuge sabelten sie sechzehntausend Amber meder, die den Dehebi 
nicht erkennen wollten. Hierdurch vergieng den ubrigen die ^ust, sich ihm zu 
widersetzen. Nach diesem bekam er Neigung, einmal den koniglichen Schatz 
na6)zusehen, u,id sand sechs und achtzigtausend Dukaten in Gold, und sunf und 
jwanzig hunderttausend in Silber'^); sunf und sechzig mit Gold und Edelsteinen 
brodirte Sattel, vierhundert mit Gold damascirte Flinten, zwolfhundert Sabel 
mit Goldgriffen, sechzig andere mit kostbaren Steinen, hundert und achtzig Dolche 
mit Gold und Edelsteinen, eine Krone und anderes Silberzeug von fechshundert--
tausend Dukaten am Gewicht, und viele mit Waaren angefullte Magazine. Hierzu 
legte er von seinen eigenen Mitteln neuntausend Dukaten in Gold und achthun-
derttausend in Silber; und um das ioch zu stopsen, welches die an die Neger 
auSgetheilten zweyhundert und zwanzigtausend Dukaten gemacht hatten, so liest 
er noch alle die Goldgeschmeide in den SchaH bringen, die sich bey den achthun-
dert letzten Weibern seines VaterS befanden, und die etwas ansehnlicheS ausmach-
ten. Dehebi gedachte nun an nichtS ånders, als an ein wollustiges ieben. Die 
mamische Speise schmeckte ihm nicht, sondern vier chrlstliche Sklaven mu§ten 
fur ihn kochen, und taglich neue Gerichte erfinden. Auf seinem Tische standen viele 
Porzellankruge mit Wasser und Milch angefullet, die er denen anderen gab; aber 
der, der ihm am nachsten stand, war voll mit Wein. Dem A)c'^eha ^)?es(lel und an
deren ubergab er die Regierungssachen, und verlietz sich ubrigenS auf seine Neger. 
Diest brachte die Mattren wider ihn auf; die ersten^ die rebellirten, waren die Te-
tuaner. Daraus kam Mulei Abdelmelek mit sechzigtausend Mann von Tare-
dtMt, und unterwars sich an ihrer SplHe alles, wo er nur hinkam, sogar die 
Stadt Marokos. Hierdurch giengen Nlm dem Dehebi die Augen recht auf, und 
er griff zu den Wassen, gieng aber doch nicht selbst mit zu Felde, sondern schickte 
erst seinen Sohn Ali, der in die Flucht geschlagen wurde. Sodann verstarkte er 

die 
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die Armee und liesi sie von dem General der Neger, Bascha Scmla Heini, kom. 
mandiren, der im August 1727 so glucklich war, dast er den Abdelmelek uberwand, 
seinen Sohn und zween Generals gefangen machte, und MarAos wiederum ein.^ 
nahm. Dehebi, der unterdessen seinen Schatz in Mekttes bewahret hatte, 
enipfieng den Sohn de6 Abdelmelek freundschaftlich, und setzte ihn auf sreyen 
Fufi ; aber die beyden Generale brachte er mit eigener Hand um. Hierauf liest 
er jedem Officier zweyhundert Dukaten reichen, jedem Unterofsicier funfzig, und 
einem jedweden Gemeinen zwanzig. Kurz nachhero rebellirten die Einwohner in 
Alt-Fes; dieserAufruhrwurde durch den Tod des Bascha EttMelis, der der 
Radelsfuhrer war, wieder gedampft; aber vier von seinen vornehmsten, zusam-
mengerotteten Bedienten, brachten es viel weiter. Denn, ohne datz der Konig 
was davon erfuhr, bekamen sie die besten Provinzen auf ihre Seite, und besturm-
ten an dem i8ten Marz 1728 sein Schlost, wovon sie ihn, zu aller Verwunderung, 
in der mSglichsten Stille weg, und nach dem Hause hinbrachten, in welchem er 
sich vordem aufgehalten hatte, ehe er Konig geworden war. Sie liesien ihu 
durch funfzig Renegaten und funfzig Verschnittene hieselbst bewachen; und nicht 
mehr, als drey Menschen, hatten bey dieser Absetzung ihr ieben eingebusiet. So 
verlohr Ahamed Dehebt sein Reich, theils weil er die Regieruug versaumte, 
und zu den Expeditionen blo^ seinen Namen und nachstehendes grosie Siegel 

G 2 hergab, 
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hergab, ohne einmal zu wissen, wovon die Rede war, theils weil er em luderli^ 
ches iebet, fuhrte, indem er sich taglich im Gefoff umher walzte, dasi er sogar 
auch einmal in der Sghiame, oder in ihrer Kirche, umsiel und sich bespie; worauf 
er dann von den Negern zu Hanse getragen wnrde. Sein Bruder Abdatlah und 
seine Frauen stellten ihm zwar Tages darauf seinen Fehler vor, aber er prugelte 
sie brav ab; und sie waren die§mal noch glucklich, daK sie so gut davon kamen; 
denn zu einer andern Zeit liest er einmal einer von seinen Frauen alle Zahne aus-
ziehen, und schickte ihr am folgenden Tage in einer Schachtel die Zahne von dem, 
der bey ihr diese Exekution verrichtet hatte. Es ist merklich, da^ er in der Be-
trunkenheit fromm und freundlich zu seyn pstegte, aber ein grausamer Tyrann war, 
wann er nuchtern war. Eine Iudin, die er eine Nacht bey sich hatte, war so un-
glucklich, im Schlas ihren Arm ans seinen Hals zu legen; diesi kostete ihr am fol
genden Morgen ihren Arm, den er selbst mit dem Sabel abhieb. Den Tag dar
auf lietz er zwo Iudinnen, die kurzlich verheyrathet waren, zu sich rufen, und 
schickte sie zwar, nachdem er sie zum Opser seiner Wollust gemacht hatte, ihren 
Mannern wieder zu. Wie er aber nachdem ersuhr, dasi sie eben so gut, wie andere 
Weiber, ihre Manner geliebet hatten, so liesi er sie alle viere umbringen. Ei-
nen Neger liesi er von einem Hause herabsturzen, weil er ihm seine Tabakspfeife 
zu fest gestopft hatte. Zween Koche wurden auf seinen Besehl hingerichtet, weil 
sie die Mahlzeit nicht nach seinem Geschmack zubereitet hatten. Einem engli-
schen und einem, spanischm Sklaven befahl er, auf einander loszugehen, und 
drohete dem den Tod, der unterzuliegen kame; der Spanier verlohr, und wurde 
auch gleich umgebracht"). Nunmehro sollte also ein Thronsolger gewahlet wer-
den. Das joos siel auf den Abdelmelek, defsen Sohn Ali in der Abwesenheit 
des Vaters zum Regentm ernannt wurde. Es wahrete aber nicht lange, bis 

Abd Elmelek sesbst nach Meknes kam, und sich feyerlich 
zutt? Konig ausrufen liesi. Er wollte darauf dem Ahamed Dehebi die Augen 
ausstechen lassen, allein dieser bekam Wind davon und rettete sich mit der Flucht, 
obschon der Sohn des Abdelmeleks, der diese schone Kommission hatte, ihm sehr 
nahe auf den Fersen war. Nun glaubte Abdelmelek, datz er seine Gesinnung 
srey zu erkennen geben dnrste, die darinn bestand, dasi er die Araber hoher 
schLtzte, als die Neger, die er siets gehasit hatte. Er befreyete die ersten, von 

der 

windus von Stuarts Reise nach MekneS. 
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der Bezahlung der SchaHung, und verringerte den letzten ihren Sold. Er liesi 
nicht allein zwey von ihren Vornehmsten, auf eine graufame Art um das jeben 
bringen, sondern drohete auch damit, dast er sie alle wollte uber die Klinge fprin-
gen lassen. Die Neger, die ihre Macht kannten, liesien sich hierdurch aber 
»ucht fchrecken, fotldern griffen vielmehr znm Gewehr und riefen Ahamed De
hebl aufs neue fur ihren Konig aus. Abdelmelek, der hieruber in BesturZung 
gerieth, fandte zween von feinen Brudern an sie ab, die eine Begleitung von den 
vornehmsten Weibern im Serail, und von Verfchnittenen mit sich hatten, die den 
Koran trugen, und das ieichenkleid des Mulei Jfmall. Aber alles dergleichen 
wurde vo!^ den Negel'tl nur verachtet, die hingegen die Prinzen felbst und ihr 
ganzeS Gefolge nothigten, den Ahamed Dehebl mit zu proklamiren, von dem 
sie doch nicht einmal wusiten, wo sie ihn wurden sinden konnen. Endlich beka-
men sie mitten in aller diefer Verlegcnheit zu wisfen, dasi er nur funf Meilen 
weit von ihrem ^ager, an der Spitze von funfzehn taufend Mann, entfernet ware; 
worauf sie ihm entgegen giengen, und 

Ahamed Dehebl zum zweytenmal zum Konig proklamirten. Er zahlte 
nun zuerst feine ieute und fand, daK er vierzigtaufend Reuter und funf und zwan-
zigtaufend Mann zu Fusi hatte; mit welchen er vor Meklles gieng, worinnen sich 
sein Bruder in der Hossnung eingefchlossen hatte, dasi ihm neunzigtaufend Mann 
Araber zu Hulfe kommen wurden, die ihm waren verfprochen worden. Dehebl 
lietz denen Belagerten einen General-Pardon anbieten, wenn sie sich ergeben 
wollten. Sie wollten es aber nicht. Darauf nahm er die Stadt mit sturmen-
der Hand ein, und uberliesi felbige drey Tage lang der Plunderung und allen 
Graufamkeiten des KriegeS, die ohne Unterfchied, gegen beyderley Gefchlecht und 
gegen alle Artetl von ReligionSverwandten, verubet wnrden. Unterdessen fanden 
sich siebzehn taufend 'Araber ein, die der Stadt Hulfe leisten wollten, und 
nicht wustten, dasi sie bereitS erobert ware. Diefe wurden von dem Dehebl 
cmgegriffen und gefchlagen. An dem folgenden Tage gieng er in die Stadt hin-
ein, woraus Abdelmelek bereitS bey Zeiten weg, und nach Fes hingefiuchtet 
war. Dehebl liesi fedann drey von feinen guten Freunden an das Stadtthor 
annageln, wovon ihrer zween drey Tage lebten, und der dritte, der Gouverneur 
von M(kne6 war, welchem, wegen feilies fchwercn KorperS, Hånde und 
durck)rissen, dast er niederfiel, wurde mit dem Sabel mafakrirt. Nun gieng 
Dehebl vor Jes, ulH verlangte feillen Bruder ausgeliefert. Die Einwohner 
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schlugen es aber ab; und weil er die Stadt vergeblich besturmet hatte, so sah e? 
sich genothigt, sie zn blokircn. Endlich wurde nach dreyen Monaten der Hun
ger in Fes so grosi, dasi die Stadt zu kapituliren begehrte. Dehcbi verlangte 
blosi seinen Btuder ausgelicftrt, das auch geschah. Er empfieng ihn aber doch 
nicht mit Harte, sonde! n tiest ihm nur den Dolch und die Pistole nehmen, wo-
mit er bewaffnet war; und liest ihn darauf nach Meknes fuhren, wo er in dem 
Hause des Bascha Mesael als Arrestant verblieb. Hiernachst theiste Dehebi 
vierhundert tausend Dukaten unter seine Soldaten aus, und gab den Officieren 
ansehnliche Geschenke. Noch in demselben Iahr kam von dem Konige in Por
tugal ein Ambassadeur an, der sehr gnadig empfzngen wurde, und der hun
dert und acht und zwanzig Sklaven srey machte, indem er fur jeden Jesmtelt 
tausend Piaster, und sur jeden der ubrigen vierhundert und funs und siebenzig 
bezahlte; und zwey und achtzig Mauren in Freyheit gesetzst wurden. Nun 
»var in dem Reiche alles stille; und Ahamed Dehebi hatte itzo auf nichts wei-
ter zu denken, als sich mit Frejsen und Sausen anzusullen. Seine Natur war 
aber nicht mehr stark genug, es tange auszuhalten; und wie er vernahm, datz 
sein Ende nahe ware, so gab er sosort Ordre ̂  dasi Abdelmelek erdrosielt wurde. 
Diesi geschah, und den sechsten Tag darausstarb er selbst, in dem Iahre 1729*). 
Sein Sohn Bufers sollte ihm zwar suscedirt haben; aber die Lella Chonetta, 
eine von den Frauen des Jsmail, ersand ein Mittel, das Reich in die Hånde 

ihres Sohns 

Abd Allah Ben Jsmail zu bringen, der 
doch selbst abweftnd war, wie er als Konig proklamirt wurde. Dreyhundert. 
tausend Dukaten an die Neger, und sunszigtausend an die Osficiere, waren 
eine machtige Triebseder, die sie gebrauchte, dieses Werk in den Stand zu setzen. 
Abdallah kam nun auch gleich von Tafilet, und nahm alles in Besih. Ein 
jeder gieng ihm mit Freuden entgegen, weil er jederzeit viete Vernunft, Gute 
und Gerechtigkeit zu erkennen gegeben hatte; wovon zu einem Beyspiel angesuh-
ret werden kann, dasi er einen portUglesischen Sklaven hatte, der ihn einmal 
um eine ansehnliche Summe bestohl, und dem er mit der Ermahnung, derglei-
chen nicht Sfterer zu thun, sein Vergehen vergab. Wie ihm dieser Sklave nun 
tinige Zeit hernach abermals einen mit Edelsteinen besetzten Zaum weggestohlen 

und 
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lind sclbigcn an cinen Inden verkauft hatte, so gab Abdallah ihm Geld, den 
Zaum »rieder einzulofen, und verzieh ihm zum andernmal^ als er ihm aber fer-
ner seine bestcn Pistolen nahm und nicht bekennen wollte, wo er sie gelassen hatte: 
so fchosi ihn Abdallah vor den Kopf, und gieng gleich darauf nach dem Kloster 
zu den Monchen, und fragte: was man in ihrem iande mit einem Sklaven vor-
nehmell wurde, der seinen Herrn dreymal bestohlen und zweymal Vergebung dafur 
erhalten hatte? Auf die Antwort: dasi ein solcher am ieben gestraft werden 
wurde, erwiederte er alsdann, dasi man ihn folglich nicht tadeln mochte, weil 
er seinen Sklaven, der folches gegen ihn gethan hatte, getodtet habe. Es ist 
aber doch Schade, sagten die Monche, dast Sie ihm nicht Zeit gelassen haben, 
Gott um Vergebung zu bitten, weil Ihre Eilfertigkeit iHo Urfache an seiner Ver-
dammung seyn kann. O! antwortete der Prinz, wann er verdammet ist, so ist 
es um so viel schlimmer sur ihn; Diebe verdienen verdammet zu werden. Allein 
diese Denkungsart horte auf, sobald er den Thron bestiegen hatte. Er furchtete 
sich nun heimlich dafur, datz Bttscrs eine Zusammenrottung wider ihn anstiften 
mochte, und liest ihn deswegen nach Meknes kommen, um sich seiner Person zu 
versichern, und um sein Vornehmen beobachten zu konnen. Bttfers lie^ sich 
demnachst zwar angelegen seyn, in der moglichsten Stille zu leben; jemehr er sich 
aber verbergen wollte, jemehr liesien sick) seine Mastigung, sein Verstand und 
seine Tugenden erblicken, dasi auch sein Ruhm den Abdallah in Bewegung fttzte 
und ihn vermochte, den Bufels geschloffen nach Neu-Fes zu senden, wo er 
ein Jahr verblieb, und sodann nach Tastlet verwiesen wurde. Wie Bufers 
hier Noth erlitt, begab er sich nach der Freystatte Mulei Edri^s auf dem Berge 
Zarhon, und verlangte von dem Abdallah eine Richtigkeit wegen den Mitteln, 
die sein Vater Ahamed Dehebi besejsen hatte, ehe er Konig geworden war. 
Abdallah nahm sich nun vor, ihn aus der Welt zu schaffen, und gab dem Be-
sehlshaber in Mulei Edrls aufZarhon tausend Dukaten, um ihn auszuliefern, 
das au6) geschah. Er wurde darauf in Fes gesangen geseHet, sand aber Gele-
genheit, seine Wachter zu hintergehen, und entkam glucklich, ohne von dem Ko-
uige verfolget zu werden. Fes wurde sodann mit sturmender Hand eingenom-
men, und wurde ganzlich geschleift worden seyn, wenn nicht die Neger den Ko
nig durch ihre Vorstellungen davon abgebracht hatten; da er es dann dabev be-
wenden liesi, da^ er die Mauern umri^, und die Einwehner nnt schweren?tb-
gaben plagte. Nach und nach entdeckte sich sein boses und tyrannisches Herz, 
immer mehr und mehr. Eswllrde taglich eine netle Strafart fur die unschuldi-

gen 
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gen Opfer seiner Grausamkeit ersunden, und wie ihm seine Mutter einmal die 
Unanstandigkeit vorhielt, dasi ein K6nig selbst den Bllttel vorstellte, so erklarte 
er sich vor ihr, dasi er keine grostere Freude haben konnte, als die, mit seiner 
eigenen Hand zu todten. In dem Jahr zog er mit einer grosten )trmee 
gegen einige Rebellen in die Provinzen aus, die er auch glucklich zum Gehorsam 
brachte. Als itzo die Neger rebellirten, und sie den Bilfers zum Konig aus-
rusen wollten, so musite er ihnen dreyhundert tausend Dukaten zusagen, wann 
der Feldzug wurde geendiget seyn. Daraus gieng er gegen andere Rebellen los, 
die er auch uberwand. Bey dieser Gelegenheit bewieS er die einzige Handlung 
von Menschenliebe, die er wahrend der ganzen Zeit seiner Regierung auSgeubet 
hat. Seine Neger hatten diese ieute bis aus den blosien ieib auegeplundert, 
und deswegen stelleten sich nun an die viertausend und sechshundert nackte Araber, 
vor seinem jager dar, durch deren Anblick er geruhret ward, daK er ihnen etwas 
geben liefi, um sich zu bedecken, und auch besahl, dast man Sorge sur sie kra
gen mochte. Nachdem schickte er den Kald Musa Girrai mit zweytausend und 
funshundert Mann, gegen eine groste Anzahl von Rebellen in Dm; er war aber 
zu schwach, und kam mit hundert und sleben Mann wieder. Abdallah lieK 
ihnen dieserwegen sammtlick) die Kopse abschlagen, und wie er dabey aus seinem 
Fenster gewahr wurde, dast der Scharsrichter es nicht so verrichtete, wie er es 
haben mochte, so gieng er selbst hsrunter, nahm ihm den Sabel aus der Faust, 
und lehrte ihn an dreycn von diesen unglucklichen Menschen seine Kunst besser 
ansuben. Es vergieng beynahe keine Woche, worinnen nicht Abdallah gegen 
die zweytausend von seinen Unterthanen, zu verschiedenen TodeSarten verurthei-
lete^); ausierdem plagte er sie mit Auffuhrung unnntzer Gebaude, und mit an
derer schweren Arbeit, ja, er sand ofters sein Vergnugen darinncn, dast er 
die Sklaven unter eine Mauer stellte, die fallen sollte, damit er sie durch 
den Umsturz derselben aus einmal lebendig begraben sahe. Im Jahr 17Z2 
gieng er mit dreystigtausend Mann gegen einige rebellirende Araber auS; er 
brachte aber nur vierhundert davon nach Meklies zuruck, der Rest war in 
den Geburgen umgekommen. In dem solgenden Jahr gieng es ihm nicht 
besser, weil er die Schlacht anfieng, ehe noch seine Armee sich gesammlet 
hatte, und sie schon verlohr, ehe ihm der grosite Theil derselben zu Hulfe 
kommen konnte. Obschon es also von seinem eigenen Versehen herkam, so 
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liesi er doch die Ofsiciere grausam dasur abstrasen, wetches so weit gisng, dafi er 
sie zum Theil mit den Fuj^en an den Schwanzeu der Maulthiere anbinden, und 
mit den Kopsen auf der Erde sortschleppen liesi, bis sie davon umkamen. Um 
diese Zeit kam der au6 Spanien vertriebene Herzog von Rl'pperda in Meklles 
an, und that dem Abdallc.h den Vorschlag, Sebta und Melslla zu besagem, 
und nachhero die Kuste von Spaniels zu verwusien, nachdem vorhero ein sreund-
schastliches Vernehmen mit denen aildern barbarischetl Staaten ware zum Stande 
gebracht worden. Weil nun Abdallah von dem Reis Peres, der kurzli'ch aus 
Holland angekommen war, vernommen hatte, datz der Herzog grotze Talente be-
sasie, so fand er Geschmack an seinem Vorschlage, und uberlie^ es ihm ganzlich^ 
denselben in )tusfuhrung zu bringen. Atlein die Mallren verlie^en ihn bey dem 
ersten Angriff, und er mustte im blosien Hemde nach TetaUll fluchten. Hier-
nachst gieng er zu Ende des Iahrs mit funfzigtausend Mann vor Oran, wel-
6)es die Spanier neulich dei-.en Alsgherern abgenommen hatten, die Alliirte von 
den Marokalleri! waren; und wosellst der spanische Marquis de Santa Crnz' 
kommandirte. Allein, obschon dieser in einem Ausfall gefangen und masakrirt 
wurde, und gleichfalts der Marquis de Val de Cagnas, nebst andern angesehe-
nen spanischeil Ossicieren anf dem PlaHe blieb, so ersochten die Spanier doch 
den Sieg, und die Mauren muKten die Belagerung aufheben, und mit Schande 
zuruckgehen Die Mutter des Abdallah, Lella Chonetta, sahe slch, tvegen 
der Unmenschlichkeit ihres Sohns, ost in Gefahr, ihr ieben zu verlieren, weSwe-
gen sie die Erlaubnist, nach Meka zu reisen, begehrte. Sie verwandte beynahe 
ein ganzes Iahr aus diese Reise; und prasentirte nachdem ihrem Sohn bey ihrer 
Zuruckkunft vier hubsche Madchen. Er war aber denen unnaturlichen iustell so 
ziigethan, dasi er dieses galante Gescheitk seiner Mutter kaum eimnal alineh^ 
men wollte. 

Einer von denen, die dem Abdallah zu der Thronbesieigung am meisten 
behulflich geweset, waren, war der Bascha HogMl. ' Er hatte ihm daher das 
Versprechcn gethan, da§ er niemaleit von einer 4anze oder Puchse gegen densel
ben einen Gebrauch machen wollte. Allein eines Tages liep er ihn rusen, und 
befahl ihm, s:ch zu setzen und seine MuHe abzimehmen: woraus gleich ein Hansen 
Kinder hervorkam, die ihm kleine Stucken von Blcn so lange auf den Kops war-

sen, 
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fen, bis er davon starb; wonachst sein Bruder und sein Sekretair dieselbe Strafe 
ansstehen multen"). Als ein junger spanifcher Sklave gehoret hatte, dast der 
Konig willens ware, einige Sklaven fur BeZahlung loszugeben, fo warf dieser 
sich auf die Erde, kustte sie und bat, dast fein alter Vater unter dieser )lnzahl 
mochte m.it seyn, der Tyrann liest ihn aber statt dessen folchergestalt in die^' luft 
werfen, dast er auf den Kopf niederfallen mustte, bis er starb, und gebrauchte 
darauf den Vater zu einer so strengen Arbeit, dast er auch einige Tage nach dem sein 
jeben aufgab. So belohnte er die liebe eines Sohns zu feinem Vater. Im Jahr 
17Z4 siel es ihm ein, den Kald uber die Neger, Selim Dllkeli, mit noch fechS 
andern von ihren Officieren umzubringen. Wie diese aber davon Nachricht er-
hielten, so rebellirten sie, und proklamirten 

Ali Bell Jsmail ^ ' den Bruder des Konigs, zum Re
genten. AbdaUal) meynete zwar, dast er sie mit dreystig tausend Dukaten zu-
frieden stellen wurde. Sie nahmen aber fchon das Geld an, und bliebendoch bey dem, 
was sie einmal gethan hatten. Hierauf floh er nach Taredailt, und machte unterwe-
ges in Marokos und an andern Orten fogute Anstalten, als er konnte. Weil aber 
feine Blutgierigkeit auch in Taredailt nicht aufhorte, sich zu beweifen, fo machte 
er sich nun ebenfalls bey den Arabern verhastt, deren Hulfe er doch vorzuglich 
benothiget war. Wahrend diefem kam Ali von Tastet nach Meknes, und 
wurde, wie er Fes vorbey pafsirte, von den Cinwohnern nicht nur angenommen, 
fondern auch anfehnlich beftl)enket. In Meklles fuchte er zuerst nach dem konigli-
chen SchaH. Weil er aber nur neunzig taufend Dukaten, und etwa fur sunf 
und achtzig taufend an Pretiosen fand, fo konnte er die Neger nicht bezahlen, 
fondern verfprach ihnen zweyhundert und zwanzigtaufend Dukaten, fobald er sie 
zuwege bringen konnte, womit sie sich denn auch fur diestmal genugen liesten, und 
bey diefer Gelegenheit fur das ieben der Kutter des Abdallah Vorbitte einlegten, 
weil es in Gefahr stand. Selim Dukeli nahm fodann Marokos fur den Ali 
ein, und war willens, auf Taredailt loszugehen; allein er bemerkte, dastein 
groster Theil von den Negerll misvergnugt war; denn Addallal) hatte ihnen dop-
pelten Sold verfprochen, und sie waren austerdem dadurch gewonnen worden, dast 
die ^ella Chvnetta einem jeden Soldaten dreystig Dukaten gelobet hatte, der 
die Partey ihres Sohns nehmen wurde. Unter diefen Umstanden proklamirte er 

alfo 
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also mit seinen unterhabenden Negem, am 15. May 1756, aufs neue den Ab-
dallah, und setzte All wiederum ab, der auch nicht im Stande war, der Re
gierung vorzustehen, weil er sich dem Gebrauch des Krauts Haschtscha allzustark 
ergeben hatte, das ihm beynahe des Gebrauchs aller seiner Sinne beraubte. Er 
siuchtete daher nach den Geburgen mit so viel von dem Schatz, als er mitnehmen 
konnte, und mit drey Frauen, einem Kinde und vierzig Mann. 

Abdatlah war also zwar durch die Hulfe des Selim Dukeli aufs neue 
Konig geworden, aber weil er wutzte, dasi dieser genothigt gewesen ware, was er 
gethan hatte, um der andern Neger willen zu thun, und dasi fem guter Wille 
keinen Theil daran hatte: so wollte er nicht eher in Meknes hineingehen, als bis 
ihm die Neger den Selim Dukeli und seine ganze Familie vorher in die Hånde 
lieserten. Hieruber wurden diese Schwarzen unter sich uneins, und so unbestan-
dig, dasi die Partey des Selim den Mohamed Uld Aliba zum Konig aus-
rief, und ihm viertausend Mann zuschickte, um ihn ans dem Wege von Tasilet 
zu begleiten. Ehe er aber noch ankam, hatte schon die Partey des Abdallah die 
Oberhand erhalten, und Mohamed musite sich in Fes einschliesien. Wahrend 
diesem bat die ^ella Chouetta um Pardon fur den Selim Dukeli, der iht 
auch verfprochen ward, wie man ihn aber vorden Abdallah brachte, und er mit 
einem Teppich von Mula Edris Zavia behangen war, so kusite der Konig zwar 
den Teppich, und lietz ihn sehr ehrerbietig abnehmen, stiesi aber daranf dem 
Selim feine ianze in die Brust und begehrte eine Schaale, um daraus sein Blut 
zu trinken. Dieses wollte jedoch Kald Mohamed Slavi nicht Zllgeben, indem 
er sagte, dafi es fur die Hoheit eines Konigs unanstandig ware, und sich besier 
fureinen Unterthanen schickte, wobey er die Schaale nahm, und sie ausleerte. 
Abdallah fuhr unterdessen fort, den Selim so lange mit seiner ianze zu stcchen, 
bis er starb; er erdrosselte alsdann felbst eines von feinen Kinder«!, und lietz die 
andern mit den ubrigen Gefangenen vor seinen Augen umbringen. Nunmehro 
schickten die Einwohner von Nell-Fes DepUtirten mit Geschenken an ihn, um 
ihm Gluck zu wunschen. Er nahm zwar auch die Geschenke an, sagte aber, datz 
sie zu spat kamen, uud liest die Deputirten erschieffen. Weil Abdallah den Ne-
gern zuvor vierhunderttausend Dukaten, und seine Mutter einem jeden dreystig 
verfprochen hatte: so wurde diesi Geld nun von ihnen gefordert; und ob zwar Abd
allah einen grosten Theil von feinen Pretiofen verkanfte, fo fehlten ihm doch noch 
siebenhunderrtausend Dukaten an der Summe, die zur Abbezahlung dieser dreysiig 

H 2 , Dlikaten 
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Dukatet? fur jeden, erforderlich war. Hier war also guter Rath theuer. Er 
bildete ih^.en ein, da§ er die vierhunderttausend Dukaten vergraben hatte, und 
liesi d^her die chnMchen Sklaven so sange darnach grabei!, bis sie unter der Ar-
beit umgekommen waren. Weil er aber das Geid doch nicht finden konnte, und 
?hn die Neger von neuein dcuum ansorderten, so ergriff er die Flncht nach den Ber
gen, und nahm seinen Schah, die Mutter, den Sohn und so vicle Sklaven, als 
moglich war, mit sich. Die Fesser erboten sich hieraus gegen die Neger, ihnen 
die vierhunderttausend Dukaten ausbezahlen zu wollen, die Abdallah schuldigge-
blieben ware, wann sie 

Mohamed Illd Ariba zum Konig proklamiren woll-
ien, welches denn auch am 19. Octob. 17Z6 geschah, und zwar unter der, abseiten 
seiner eingegangenen Verpsiichtnng, dasi allen und jeden ein vollkommener Par
don angedeihen, und niemanden mehr Schahung abverlanget werden sollte, als 
die Gesehe auferlegten. Eituge Zeit nach dem liest sich Abdallah mit einer klej
nen Armee von Breberil und Arabert! vor Fes sehet?; sobald aber nur sein 
Bruder, Mohamed UldAriba, der Stadt zu Hulse kam, so reterirte sich Abd
allah schon wieder ans die Geburge, dahin ihn Mohamed mit zwanzigtausend 
Mann versolgte; aber, weil er diese beschwerlichen und muhsamen Wege nicht 
kannte, in Verlegenheit gerieth und selbst am Arm blessiret wurde, wie er mit 
einer ungewohnlichen Tapserkeit socht. Endlich elttkam er do6) dieser Gesahr noch 
wieder, mit einem grosien Verlust, und gieng wieder nach Meknes, woselbst sich 
seine Gute sogar bis aus die chustlichen Sklaven erstreckte. Denn die spani-
sche!! Monche kauften gleich neunzig los, und wie der Marcs!!is d'Autin auf 
vie Rhede vor Sala kam, um suns und siebenzig sratizbsische Sklaven zu ran-
zioniren, so war er auch willig, diese sahren zu lassen; bey welcher Gelegenheit 
er aber emen neuen Veweis von der Falschheit der Neger erlebte; denn, wie der 
Gouverncur in Sala, ???l!la Mostadt ^ der ein Mitbuh-
ler um den Thron war, sich dieser Ranzionirung widerschte, so wollten ihm die 
Neger keinen Beystand gegen diesen Scheris leisten., bevor er sich gesielkt hatte, 
als wenn er den Scepter niederlegen wollte, welches ihnen jedoch den Verliist 
der vierhunderttausend Dukaten verursachte, die die Fejjer ihnen versxrochen hat

ten« 
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ten. Mai, sindet nicht, dasi Mohamed Blut vergofsen, oder irgend eineGran-
samkeit begangen haben sollte, so daH man hatte glauben sollen, dasi er sich lange 
ans dem Thron erhalten habcn wurde. Demohngeachtet sollen seine Unterthanen 
doch unzufrieden mit ihm gewesen seyn, nnd man kann also hierans abnehmen, 
dasi sich diese Menschen durch Gure nicht regieren lsssen. Abdallah kan? nlin 
abermals an das Tageslicht, nnd besiegte den Mohamed ganzlich, der in der 
Schlacht verwnndet wllrde und mit genaner Noth entkain "). Also wurde 

Abd Allah nun zum drittenmal aus den Thron gesetzet, er wurde aber auch 
einige Zeit hernach schon wieder abgesetzet, und solchergestalt ist es mit ihm bis znm 
siebentenmal ergangen. Binnen diest-'. Zeiten verubte er bestandig die grositen 
Grausamkeiten, ja er todtete osters an einem Tage, mit eigener Hand, an die 
sunfhundert Personen, welches fast unglaublich zn seyn scheinet; dennoch aber 
wird es von vielen erzahlet, die versichern, es selbst gesehen zu haben. Malt 
weisi nick)t, dast er mehrere Kinder hatte, als Hamed, der von einer Negerin 
geboren und also beynahe schwarz war, und Mohamed, der mit einer weisien 
Scheriftll erzeugt worden, nnd solglich beynahe weisi war« Dem ersteren gab 
er das Gouvernement von Sala, lind uberliest dem andern, als seinem Nachsot-
ger, das Gouvernement uber das ganze Reich Marokos; doch residirte selbi-
ger nicht gerne in der Stadt Marokos, sondern in Asafi. Abdallah selbst hielt 
sich in Neu-Fes aus, und beschaftigte sich nur mit Sausen und mit Blutver--
giesien; der Regierung stand Mohamed vor. Dieser war es auch, an welchen der 
Konig von Danl^emark in dem Iahr 1751 zwo Fregatten schickte, um einen FriedenS--
und Handels - Traktat mit Marokos ^u schliesien. Dem Obristlieutenant Lottgllc-
Vllle war diese Expedition anvertrauet; aber der Mangel einer richtigen Kenntni§ 
t>es bandes und des Volks, und das Verttauen zlt einem Projektmacher, einem 
lnarokanischen Juden, und zl, einem sranzosischen Kausmann, der daiuscher 
Konsul seyn sollte, waren die Utsachen zu dem unter uns bekannten schlechren 
Aussall, dasi alles geraubet und geplundert, und die Mannschaft gesangen ge--
nommen wurde, unter welcher sich der Lieutenmtt, unser iHo ruhmwurdiger Hr. 
Admiral F.C.Kaas, und demnachst der Kassirer, Hr. NallN, bescak-

j;en; welcher leHtere uns eine Beschreibung dieser Reise in d^l^chett Versen 
H 3 Zcgcbe« 

Jch h^be nach diescr Aeit mchts schriftliches vcn ihm vorLeftmden, sendcm 
zuundliche Nelationen im L»u»de crhaltcu. 
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zcgeben hat'). Longtti'ville ci hielt in Mcirokos einen Gatten angewiesen, wo 
er sclbst ein Haus bauen lasfen konnte, welches dann, wie Raun jaget, drey 
kleine Zimmer in stch fastre, nur ein Stockwerk, ein plattes Dach und leimerne 
Mauern hatte. Itzo ist diefer Garten, der Lerscha genannt wird, in einem 
besseren Stande, »nid, nach der Art des iandes, nicht unangenehm, VI!. 

Nachhero wurde in dem Iahr 1753 durch den Kommandeur Ltttzow ein Friede 
gefchlossen und eine Handelskompagnis auf der Kuste errichtet^ die vierzehn Iahre 
dauerte. Abdallah bekummerte sich aber um dergleichen Dinge nicht viel, fon-
dern pafsirte ftine Zeit in einem justhaufe, in der Nahe von Fes, wo er sich nie-
manden, als einem chnstlichen Sklaven, anvertrauete, der stets um ihn war, und 
wo diefer Tyrann, zu aller Verwunderung, in dem Iahr 1757 eines naturlichen 
Todes verfahren zu fe»n befunden ward, ohne daA er andere, als den ebengemel-

deten Sklaven, bey sich gehabt hatte. 

Mohamed Ben Abdallah Betl Jsmail Elhoseini ist alfo itzo der 
souveraine Herr und Konig des ganzen marokanischen Reichs. Weil fein Bru
der Hamed, ausier feiner ungleichen Geburt, auch noch einfaltig war, und die 
Gebruder des Abdallah theils verstorben, theils fo arm waren, datz sie unmoglich 
etwas vornehmen konnten: fo hatte Mohamed ein hier zu iande fast unerhortes 
Gluck, dasi er namlich den Thron feineS Vaters ohne den altermindesten Schwerdt-
fchlag bestieg, utld den Besitz desselben auch noch bis itzo, ohne Pratension von 
irgend jemanden, beybehalten hat. Er ist im Iahr 1718 geboren, und war mit 
seiner Grosimutter Lella Chonetta in dem Iahr 17^ nach Meka gereifet. Kraft 
dessen, ist er Hafgh oder Pilgrim, und will nicht alleine felbst fur den grofften Hei-
ligen in feinem iande angefehen feyn, fondern fogar ein weisies Pferd, das mit 
ihm war, wird fo geachtet, dasi ein Missethater, der dazu gelangen kann, dast 
er es anruhret, vollig sicher ist, so lange es sich da besindet. Es foll vor Alter 
nichtS mel/r verzehren konnen, als eine Art von dunnem Brey, und bekommt kein 
anderes Getrank/als fusie Milch. Der Konig ist lang von Perfon, wohlgewach-
sen, und hat eine majestatifche Mine; fein rechtes Auge ist ein wenig grosier, als 

das 

*) Die in Kopenhagen 1754 gedruckr ift. 
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ruhmwurdige, Sohn dev Sklaven Godtes, Sohn des Jsmail, von dem Slamm 
Hosein. 
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das linke; seine Gesichtssarbe ist braunlich und uach den ieidenschaften veran-
derlich'^); denn sobald er vergnugt ist, sieht er weisier, als gewohnlich, aus; sein 
Vart ist weder dick noch dunne, aber schwarz und kurz, seine Augen sind feurig 
und laufen rund umher, ohne dasi er den Kops drehet oder wendet, weswegen die 
Umstehenden oftvonihm betrachtet werden, ohne dasi siees selbst gewahr werden. 
Er ist masiig in der Kleidertracht, die ihn von anderen Mauren blosi durch ihre 
Feinheit und Reinlichkeit unterscheidet, seine ieibfarbe ist die weisie, sogar in 
Hinsicht der Pferde, und obzwar der Turban der Scherife in der Levante grun 
ist, so tragt er doch einen weisien, und bisweilen blo§ ein seidenes Schnupftuch 
um die rothe Mutze. Er traget weder einen Harnisch, noch ein Gewehr, sondern 
ein Maur tragt ihm seinen goldenen Sabel nach. Nur uber ihn, seine Ko-
niginnen und seine Kinder allein, wird ein Sonnenschirm gehalten, welck)es sonst 
keinem im iande erlaubt ist; zwar kann ihn wohl ein Gesandter ohne Gesahr ge-
brauchen, allein der Konig und die Nation sehen es nicht gerne. Er gehet nur 
schlecht, und ziemlich krumm, aber er sitzet sehr wohl zu Pserde, daher er auch 
ofters so Audienz giebt. Sein tagliches Reitzeug ist nur schlechtweg, und mit 
einigen Monden und Sternen von Silber besetzet, aber bey einer besondern Gele-
genheit ist es uberall mit Gold brodirt; in dem Sattelknops sitzet ein grosier Edel
stein, und die Steigbugel und Sporen sind von massivem Golde. Er reitet bestan
dig mit blosien Beinen und Pantoffeln an den Fusien; zur Winterzeit traget er 
eine Deira oder Ueberrock von blauem Tuch, mit einer Kappe daran uber den 
Kops. Bisweilen sahret er in einer Kariole, mit einem Maulesel bespannet; 
und wird von em Dutzend Mauren begleitet, die rund um das Maulthier gehen, 
damit es nicht weglausen konne. Man hat ihn auch in einer Chaise gesehen, die 
von zween Ncgern gezogen wurds, ja man erzahlet, dasi er einmal in einer 
Kutsche, ohne Pferde, oder ohne andern Vorspann, Audiens ertheilet habe, da 
man doch ubrigens im ganzen jande, weder Kariol, Chaife, Kutscke, oder eine 
andere Art von Wagen antrist. Wenn er auf einem Stuhl sitzet, wie die Euro
paer haben, so setzet er die Fuste zugleich mit auf den Sitz, sonsten lieget oder 
siht er gewohnlich auf einer Decke, die uber die blosie Erde gebreitet wird, und 
ist mit einer Anzahl von Safianpolstern umgeben, die man SM'Mlat nennet. 

Er speiset gerne taglich zweymal Kllskus, und zugleich auch andere maurijche 
Gerichte; sein Brodt berettet ein christlicher Sklave, undbesseres kann wohl nicht 

Dasselbe soll man auch an seinem Grvsivater Mulci bemerkr baden. 
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in der Welt gefunden werden. Man versichert, dasi es nieinandeil erlaubt wird, 
mit ihm zn fpeisen, alich niche einmal einer von den Koniginnen, denn das nen-
net man nicht mit ihm fpeisen, wenn er mit seiner blotzen Hand ctwas auf den Tel-
ler leget und es an seinen Favoritsklaven, oder an sonst jemanden giebet, der es 
doch beyseite speifer. Wie er im Iahr 1762 in Ko!lstattti!wpel sechs junge 
Madchen hatte kaufen lassen, die mehrentheils Georgl'anerilUle'.l waren, und ihm 
dann diese einma! einen Haufen niedlicher Geruchte, auf ihre Weife zubereitet 
hatren, fo kostete er dieselben zwar alle, sagte aber doch endlich: Lab hada, 
atcni Kuskttfi: Alles dieses ist nur Spasi, gebet mir meinen Kuskus. Seine 
Mahlzeit wird auf Silber, Kupfer oder Steiuzeug angerichtet, und allgemein 
isset er mit der blosien Hand ; fein Getrank beym Essen ist ein fehr reines und 
kalkes Wasser, zu andern Zeiten aber trinket er auch Thee, der mit dem Wasser 
und dem Zucker zugleich gekochet wird, so auch Erl'ob. Hieraus sieht man, dast 
seine Tafel nicht prachtig, oder feine Kuche nicht kostbar ist, befonders da die Ju-
den alle Spezereyen unentgeldlich anfchaffen mussen, die beym Hofe verbraucht 
werden. Er gebraucht nie Tobak, weder zum Rauchen noch Schnupfen, und 
nahm eS daher einmal lingnadig auf, dasi man ihm eine goldene Dofe verehrete, 
bis man ihm erklarte, dasi noch niemalen Tobak darinn gewefen ware, und dasi 
selbige auch gebrauchet wurde, um goldene Ringe, Diamanten und andere Kost-
barkeiten aufzuheben. Es wurde alfo einem auch nicht gut bekommen, der in sei
ner Gegenwart Rauch-oder Schnupftobak gebrau6)en wollte. Ein Konsul 
hatte einmal eine sehr ungnadige Altdl'enz bey ihm, weil sein Dolmetscher, ein 
Jude, nach Branntwein roch, denn alles dergleichen ist ftiner Heiligkeit zuwider. 
Es darf auch keine MannSperfon feiuen blosien ieib beruhren, ausier dem foge-
nannten Mttla Lttdo oder Wafcher, der nur eine Hand hat, und alfo destoweni-
Zer im Stande ist, ihm fchaden zu konnen, und wahrend einer Krankheit must 
sich ihm niemand nahern, als den er rufen lasit. Seine Grabstatte ist in Maro-
kos, weil er sich die meiste Zeit hier aufhalt, und sie gemeiniglich begraben wer
den, wo sie sterben. Die Pstichten der Religion beobachtet er zwar, er ist aber 
kein so grosier Sklave davon, dasi er nicht ofters unvermuthete Ausnahmen davon 
zu ftinem zeitlichen Vortheil machen follte. Er ist nicht graufam und tyrannifch, 
wie feine Vorvater, und findet an dem Blutvergiesien kein Vergnugen, fondern 
sirafet nur am ieben, um die Ger^chtigkeit zu haudhaben, oder, um sich gegen 
eiue machtige Partey auf den Thron zu befestigen, welches alsdann gerne, auf 
eine uberlegts gute Manier und unter einem Vorwande, den fie str gultig anzu-

nehmen 
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nehmen genothiget smd, bewerkstelliget wird. So lietz er, wie die Llldaische 
Familie in Neu-Fes, die an die zweyhundert Personen stark war, ihm zu mach.-
tig zn werden schien, die Vornehmsten davon in dem Iahre 1759 nach feinem 
jager nahe bey der Stadt anf einen Kllsktts einladen, und als ste mitten in 
diesem Gelach fasten, lieK er einen nach dem andern, bis auf dreytzig Personen, 
bey dem Kops nehmen, und den Rest in der Stadt plundern und umbringen, un-
ter dem Vorgeben, dast auf d»m Schlofse in Fes dreyKigtaufend Psund Pulver 
fehlten, wclches fie in Verwahrung hatren, und Pulver der Krone genennet 
ward. Einige Mallrell, die auf den Bergen Emsswa in der Gegend bey Ma
rokos wohnten, lind von denen abstammten, die die PortUgiefell vormals aus 
Asfi vertrieben, hatten flch zur Bezahlung des Zehnten unwillig bezeiget, und 
den Kaid ermordet, der ihn eillzufordern gefchickt gewefen war. Der Konig 
siellte flch einige Zeit, als achtete er hieranf nicht, uild desfalls kamen diefe Leute 
nun auf die Gedanken, dast ihr Vergehen flch wohl durch ein anfehnlicheS Gefchenk 
abmachen lieste, fo ihnen auch vermittelst einer Unterhandlung zugefaget ward. 
Als nun hierauf im IuniuS 1762 eine Anzahl von hundert und siebenzig Perfo
nen, und zwar eine jede mit ihrem Gefchenk, nach Marokos kam, und angemel-
det wurde, fo liest der Konig ihnen fagen, dasi er erst noch fein Gebet zu verrich-
ten hatte (um nachgehends fein Vornehmen gleichfam durch eine gottliche Berath-
fchlagung rechtfertigetl zn wollen). Nach Endigung des Gebets ritt er nach dem 
SchlosiplaH, und empfieng die Gefchenke der Emeflvanen, liest flch fodann aber 
eine ianze geben, und durchstach felbst ihren Anfuhrer damil, die andern wurden 
ermordet und erfchossen, wie die Hunde, einer ausgenommen, den er mit Fleist 
lausen liesi, um die Nachricht von seinen Brudern nach Hause zu bringen. Wie 
ihm der Inde Betl Jsso, der den Hasen von Agader in Pacht hatre, zwan-
zigtaufend Piaster fchuldig geblieben war, fo liest er felbigen rufen, und fagte 
zu ihm: itzo follst du deinen verdienten john bekommen, nicht des Geldes wegen, 
das du mlr jchuldig bist, denn das sollen mir deine Bruder, die aildern ^udeit 
bis auf/eden Schilling bezahlen; fondern, weil du wahrend deinem ganzen jeben 
Maurett, Christel! und Jllden betrogen hast; worauf er ihm, vor feinen Au-
gen, beyde Hånde abfchneiden liesi. Ein frattzostfcher Jllgenieur, NamenS 
Cournllt, der in dem letzten Kriege den Englandern in Port-Mahon ge-
dienet hatte, kam im Iahr 1765 nach Marokos; der Konig gebrauchte ihn bey 
dem Hafen und der Fortifikation in Sllira; wie er ihm aber zu kostbar ward, 
warf er ihm vor, dast er fcine cigene Nation verlassen uild zun? Besten ihrer Feinde 

Hosts Marok. I ' gear-
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gearbeitet hatte; solglich sahe er ihn als einen so schlechten Menschen an, den 
er nicht langer in seinein lande behalten mochte, unter welchem Vorwande er dann 
auch nun nach Marseille geschickt wurde. Der Konig ist der Unkeuschheit nicht 
Zugethan, und man horet in diesem Stucke nichts unordentlicheS von ihm, das 
den Vorschristen seiner Religiot? entgegen ware. Er besihet eiiien guten naturlichen 
Verstand, zugleich mit Witz und einer ansierordentlichen Begierde, alles wissen 
zn wollen, da^ er daher, wenn er von rechtschas^nen und wohldenkenden Man-
nern umgeben gewesen ware, ganz gewitz ein beruhmter und ein ruhmwurdiger 
Regent geworden ftyn wurde, welcher Titel ihm doch ausgewijse Weise auch iho 
Zukemmen kann, sowohl, wenn man ihn init seinen Vorfahren vergleichet, als 
auch, wenn man ihn gegen seine landsleute halt, unter welchen er ohne allen 
Zweifel der klugste und der verstandigste ist. Auf der andern Seite ist aber 
der Geiz seine Hauptleidenschaft, die ihn ost zur Niedertrachtigkeit verleitet. 
Denn Geld richtet beynahe alles bey ihm auS, und ist der Grund von diesem 
Hauptsehler, dasi er nicht Worthaltend ist, wenn sein Vortheil darnnter leidet. 
Einer bat ihn einmal, etwas zu ersullen, das er ihm znvor versprochen hatte; 
aber der Konig soll geanfwortet haben: Bin lch ein Christ? Wie sehr ware 
zu wunschen, dast alle Christen diese Ehre verdienetenEr ist ein iiebhaber 
von der Iagd, und trifft seinen Hasen im iaus mit einer Kugel recht nett; er hat 
auch uber hundert Falken, womit er sich bisweilen belnstiget. )tndern Zeitver-
treib hat er nicht nothig zu suchen, weil ihm die Rsgierung genug zu thun giebt. 
Die Danen, wie gemeldet worden, schlojsen in dem Jahre 175? einen Frieden 
mit ihm. Hiernachst haben die Englander in dem Jahre 1760 Friede mit ihm 
gemacht, so ihnen nicht viel gekostet haben soll. In dem Jahre i?6z kamen die 
Schweden durch den Kommissair Wols zum Friedensschlusi mit ihm; und unter 
die desfalligen, besonders grosien Unkosten, wird ein ansehnlicher Theil von Mu-
Nltion gerechnet, die in dreyen Zahren geliesert wurde. Die Venetianer Mick-
ten im Jahre 1765 den Griechen Gioviano Comata, der unter denselben Be-
dingungen, wie mit Alsgher, einen Frieden bekam, namlich gegen vierzigtausend 
SeP!Nlen zum Ansange, und nachdem jahrlich zehntausend in spap'tscheil Pia-
stel'N zu erlfgen, jede Setjttine zu 15 Mark '"), und jeden Plastet'zu 8?Mark 
gerechnet. Zn dezuselben Zahr schickten die Fwnzosen unter Mr. d'Echaufaut 

eine 

s) Nach danischcm ^eld-, welches uberall im Werke zu verstehen ist, wenn von 
Mark und Schilling geredes wird. U eders. 
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eine Flotte auf die Kuste, um die Marokaner ein wenig zu zuchtigen, ehe ste 
Friede mit ihnen machen wollten, allein die Wirkung davon war nur schlecht, ol'-
schon die franzbjlschell Gazetten damalen, mit grosten Siegen an der hiestzen 
Kuste, angefullet waren. Die Flotte warfzuerst ubcr funfhundert Bomben gegen 
Sala, von denen nnr drey die Stadt erreichten, und einen so unbedeutlichen Scha-
den verursachten, dast die Mauren ste zulcht mit Vergnugen, und ohne einige 
Furcht, in der ilist anfahen. Nachdem hielt stch die Flotte noch fast acht Tage 
an der Kuste auf; und wie ste nun nachLaraisch gieng, so hatte stch wahrend der be-
reitS verstrichenen vielen Zeit eine unglaubliche Menge von armirtemVolk, aus 
dem lande, daselbst versammlet, und stellte sich auf die beyden Seiten desReviers, 
auf welches stch vier btS funfhundert Franzosen in armirten Boten begeben hat
ten, um einige mamijche Kaperschiffe zu verbrennen, welches ste auch zum Tbeil 
bewerkstclligten; weil fte aber nicht auf die Ebbe und Fluth geachtet hatten, so ka-
men ste im Revier auf den Grlu.d zu stehen, und verloren uber dreyhundcrtMann 
ohne den acht und vierzig Gefangenen, die nach Marokos gebracht wurden, worutl-
ter sich einer von Adel, Namens Morville, befand, welcher achtzehn Kltgeln ill 
den leib bekommen haben soll, die ihn doch nicht an solchen Stellen getroffei, hat
ten, dast er davon starb. Inzwischen gestanden dieMaurell, dast die FrailMn stch 
tapfer gehalten hatten, lind dast ihrVerlust an Volk nnr halb fo grost ware, als der 
Verlust der Marokaner; weSwegen ste auch so erbittert geworden waren, dast ste detl 
Todten die Kopfe abgefchnitten und viele Sacke damit angefullet hatten, die die Ge
fangenen auf der Reife mit stch fortbringen, und dafur einstehen mustten, bis fie 
dem K<5nig in Marokos konnten vorgezeiget werden. Als man ste aber austerhalb 
des Schlosses in einem Haufen geleget hatte, so wollte ste der Kvnig doch nicht fe 
hen, sondern besahl ste wieder nach Sala zu schicken, und ste ai.f der Stadtmauer 
aufzustecken, wo ste anch auSgestellet blieben, bis der Friede geschlossen war. Man 
must gestehen, dast es ein jammerlicher Anblick war, diese armen <eute nacket blu-
tig und mit stinkenden und offenen Wnnden zu sthen, die von der Hihe des Tages 
l,nd von der Kalte der Nacht so ubel zugcrichtet waren, dast einige ihrer Kamme-
raden unterweges daran hatten krepiren mussen. Der Konig sahe ste eine kln;e 
Zeit an, und gab darauf Ordre, ste sobald als moglich zu kuriren. - Ein Ismail 
oder ein MVallah wurde gewist ånders in diesem Fall gehandelt haben. Im 
Iahre 1767 kam der Graf von Brignon lind gieng einen Frieden fur die Franzo-
jen ein. Seine ansehnlichen Geschenke, feine iaufer und die prachtige <ibcren, 
ein Kommando von Grenadiers, dieFeldmustk und andere in die Augen fallende 

^ 2 Altfzuge 
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Aufzuge, brachten ihm eine Art von Anschen bey den Manren zuwege, die diefes 
alles fur Ehrenbezeigungen gegen sie, und fur Beweife, dast er sie einer solchen 
Pracht wurdig fchatze, aufnahmen. Die Friedenskonditionen blieben mir unbe-
kannt, man verflcherte aber, dasi das Verlangen des KonigS von Marokos, ihm 
jahrlich was gewisseS zu geben, ohne Umstande ganzlich abgefchlagen worden ware. 
Noch in demselben Iahr kam Don Jorge Juan, Chef d'Efkadre, und fchlosi 
einen Frieden fur Spanien. Er brachte fchone Geschenke mit, worunter ein 
Ring war, dessen Werth funfzigtaufend Piaster betrug, und ein mit Perlen und 
Diamanten reich befetzter Turban. Sein Gefolge war gleichfallS anfehnlich, und 
ohngeachtet der Antipathie der Manreil gegen die spanier, wurde ein jeder doch 
wohl aufgenommen-'-). Wenn man iho fragen wollte, fur welche von bissen 
Nationen der Konig die meiste Achtung Hege: fo konnte man mit Zuverlafsigkeit 
antworten, dasi er diejenige am meisten liebet, die ihm am meisten giebt, und es 
verstehet sich von felbst, dasi feine Hofleute eben fo denken. Aber die Nation im 
Allgemeinen fcheinet doch am meisten fur die Danen einige Neigung zu hegen, als 
diejenigen, die nicht nur mit diefem Konige am langsten einen Frieden gehabt ha-
ben fondern auch von den freyen Christen in diefem lande die zahsreichsten gewe-
sen sind, und den MaMM zum ofteren Proben von der danifchen Ehrlichkeit gege-
ben haben; auck) ist von den bey Hofe sich aufhaltenden danifchen Meistern, fowohl 
durch ihre gute Auffuhrung an sich felbst, als durch den Nutzen, den sie dem Ko
nige fchassen, nicht wenig hiezu beygetragen worden. Die vorigen Konige haben 
weder den Frieden, noch den Handel zu befordern, sich fonderlich angelegen feyn 
lassen, und sie konnen daher auch mit dem ihigen, in Hinsicht der Macht und des 
ReichthumS, in keine Vergleichung kommen: denn er siehet ein, dasidas letztS 
von den: ersten abhangig ist, und sindet, dasi sich feit der Antretung feiner Negie-
rung, wo er noch mit keiner enwpaifchell Macht einen Frieden hatte, ein merk-
liche/unterfthied, in Hinsicht feiner Zolleinkunfte, gezeiget habe. Er ist gleich-
falls inne geworden, dasi er feine Rechnung besser bey demjenigen finde, was feine 
Alliirten jahrlich an ihn, unter dem Namen von Gefchenken erlegen, als bey den 
ungewissen Einkunften, die ihm feine Kaper verfchaffen konnten. DesifallS gehet 
auch feine Bemuhung dahin, diefe Geschenke beyzubehalten und zu vermehren; 

und 

Den ro Sevt. 1774 hat der Kdnig von Marokos den Spanicrn nnedcr Krieg 
erklmet, und zwar nut dem sellsamen Umitande, sie zur See als Hemde, und 
zu La»,de als Freunoe, angesehen werden sollren. 
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und er fetzet zu dem Ende denjenigen von seinen Alliirten, der ihm am wenigsten gie-
bet, nicht selren in eine jede nnr erdenkliche Verwirrung und Verlegenheit, und 
schreitet darinnen nicht allein bis zu Bedrohnngen mit dem Friedensbruch, sondern 
auck) bis zn wirklichen Fcindfeligkeiten fort, ohne doch gemeiniglich was anderes 
zum Zweck zn haben, als dasi sich eine Gesandtfchaft mit anfehnlichen Gefchenken 
bey ihin einsinden moge. Eben fo fnchet er auch auf der andern Seite in dem Ge
ringeren, dnrch Flatterie und kleine unbedentliche Gnadenzeichen, von einem Kon
sul grosiere Gefchenke an sich zn bringen, als die andern ihm geben; welches ihm 
um fo viel leichter wird, weil ein jeder am besten angefchrieben zu feyn wunfchet, 
und diesi dienet ihm denn zugleich auch zur Veranlajsung, denjenigen zu verfolgen, 
der ihm am wenigsten giebet. Der beste Rath in einem folchen Fall ist wohl, 
ihm eben fo viel, als die andern, zu geben. Denn ein Bombardement wurde nnr 
wenig ausrichten. Es sind zu viele Seestadte da, und ware es ja moglich, 
sie alle zu verwusten, fo haben die Manren doch jandstadte genng, wohin sie sich 
reteriren konu.en. Wollte man inzwifchen Feindfeligkeiten gegen sie beweifen, fo 
ware es wahrfcheinlich das beste, einen jeden Kaperhafen mit einer Fregatte zu 
blokiren, fowohl lim das Ein - und Auslaufen der Kaper zu verhindern, als auch 
infonderheit, um den Handel abzufchneiden, der dem Konige das wichtigste ist, das 
alfo mehr, als irgend etwas anderes, einen neuen Frieden zuwege bringen wnrde. 
Gegenwartig hat der Konig von Marekos fast mit allen enropaischen Seemachten 
Friede, und er fuchet unter denfelben, vorzuglich mit dem tnrkischetl Kaifer, eine 
gnte Harmonie und Freuudfchaft beyzubehalten, der der einzige ist, den er fur 
machtiger und angesehener wie sich felbst halt; und dem er bisweilen Gefchenke fen-
det, anstatt welche anznnehmcn. Mit Aifgher in Freundfchaft zu stehen, ist ihm 
auch angelegen; dcnn, obftl)on sich in Alfgher eine Menge von Mauren besindet, 
die unter dem tnrkischen Ioch mievergnugt sind, und sich bey einer vorkommenden 
Gelegenheit fehr leicht zn der marokanifchcn Partey fchlagen durften, fo weisi er 
doch, dasi die 'Alsghercr bejscre Soldaten sind, wie die Manren, und dast sie ihn 
niemals weit uber ihre Granze kommen lassen. Wann er daher auch offentlich be 
kannt inachet, dasi er niir Alsgher breck)en will, fo arbeitet er doch heimlich an dem 
Gegentheil. Tlltlio und Trablls astimiret er fur nichts, und nennet die Deyen 
Rias oder KapitainS. Ein mehrereS von dem itztregierenden Konig in Ma-
rvkos wird in der Folge noch in diefen Nachrichten vorkommen. 

2. Kan-
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2. Capitel. 
Neue Geographie von Marokos. 

§. I. 

Reiche Marokos und Fes granzen gegen Mitternacht an die Strasie und 
das mittellandische Meer; gegen Morgen an Sesghelmesa, und das 

Reich Telemsalt, wo das alte Mauritania Casariel^sis anfieng; gegen Mittag 
an die Berge Atlas, Tasilet und Dra; und gegen Abend an das atlantische 
Meer. Die jange von Uad Nun bis Ras Spartel betraget IO7 deurscheMei-
len, und die Breite von Ras Cantm bis Sesghelmesa 77 Meilen; sie erstrek-
ken sich von dem zc>. bis zum z?. Grad der Breite, und von dem 7. bis beynahe 
zum 14. Gr. der jcmge ---), Tastet, Sesghelmesil, Dra und Zahara sind 
Reiche und grosie iandstrecken, die auch dem Konig von Marokos gehoren; weil 
jch aber in diesen ianderil nicht gewesen bin, so wurde ich nicht viel mehr davon ha-
ben sagen kunnen, als was andere bereitS angesnhret haben, welcheS unzuverlassig 
ist, und sich iHo keineSwegeS so verhalt. Nach den mundlichen Berichten, solsen 
die vordem blnhenden Reiche, Tafiiet und Sesghelmesa, itzo jedes, blost ein ver-
falleneS Schlosi und einen geringen Flecken auszuweisen haben, so meistentheils von 
armseligen Scherisen, und von dem Ausschnst aus dem Serail der Regenten, 
bewohnet werden. Die wenigen Araber, die im lande sind, halten sich in ihren 
Zelten neben den Revicren aus, und ihr ganzer Reichthum bestehet in Ka-
meelen und in Datteln, 

§. 2. 

Marokos sur sich, ist gegenwartig il! neun Provinz-n eingetheilet. Diese 
sind: 1) Sus; 2) Haha; z) Gezula; 4) Erhamna; 5) Dukala; 
6) Abda; 7) Tedla; 8) Zerara, und 9) Siedma. Das vornehmste 
darinnen ist solgendeS: 

In 

») In Vcrllngs Sraatszeitung fur Iunii Monat 1778 wird angefuhret, dajZ 8cs und 
Marokos nach Tempelmanns Verechnung 1425, und Tafilet 6287 Cluadratmeis 
ien enthalten sollen. 
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Nme Geographie von Marokos. 

In Sus 

Ilad NllN em Revier, welches der Konig selbst als die 

Granze seiner Herrschaft gegen Mittag anstehet, obgleich die Bewohner zwischen 
diesen? Revier und Taredant ihm nur wenig oder gar nicht gehorchen. 

Mes^a 5"-", enthalt die Rudera von einer vorhin bekannten Stadt. Die 
Mauren sagen zwar, daK hier osters Walfische auf das iand geworfen werden, 
die vermnthlich gegen einen Nif laufen, das fich da in die See erstrecket; dast aber 
Iotlcls hier ware ans iand geworfen worden (wie andere berichten), ist ihnen 
ganzlich unbekannt. 

Taredal^t liegt in einer fo uberans angenehmen und fruchtbaren 
Gegend, dast die Maurell es ein irdifcheS ParadieS nennen. Vor diefem war eS 
eine groste, feste und anfehnliche Stadt, itzo bedeutet diefer Ort aber nicht vies. 
Des AufruhrS wegen unterhalt der Konig hier bestmidig einige hundert Soldaten. 

Agader auf europaifch, Scmta-Cmz, ist eine kleine Seestadt 
aufeinem Berge, die die Portllgl'eseii in dem Iahr 1580 verlassen haben. Sie 
hat einen ziemlich guten Hafei,, und nahe bey der See besindet fich eine ?tnzahl 
Haufcr fur diejenigen, die die Schiffe auS- und einladen helfen, welche einem 
kleinen Flecken gleichen. Soweit die Einwohner eS verhindern konnen, darf kein 
Scherife in die Stadt kommen; eben fo wenig bekommt ein Breber die Erlaub-

uist, sich bewaffnet hineinznbegeben, und diefe Vorstcht ist auch vonnothei?, weil 
die machtigsten Breder in diefer Gegend mohnen. Es war nochnelilich ein hol-

landifchcr Vize-Konful hier; itzo ist aber bloK ein englandisches Kaufmanns-
hauS da, welcheS der Konig nach zn verlegen willenS war. Tab. II. 
stellet den Profoect vor, welchen der Hr. Wilhelm Schrodtl'aufgenommen hat. 

§. ?. 

In Haha 
Slll'ra von den Emopaem Mogodor genannt, nsch einer da-

bey gelegenen Grabstelle eines nuuuifchel^ Heiligen, die Modogul heiffet. Mlin 
versteht darunter fowohl die Stadt auf dem festen iande, als die nahe dabey lie-
gende Infel, und beyde fchen alis, wie die Zeichnung III. ergiebt, deren 

Verfertigcr der ft^lizosijche Jngem'enr Cournllt ist. I.!t fmd Negcrhal!-
ser, mit Stt-oh und Gras gedeckt; 6) fmd die Hauscr der Renegaten; ist 

die 



72 Neue Geographie von Marokos. 

die Stadtmauer; ist das danische Haus, wovon der danische Baumeister in 
Marokos, W. Schrbder, den Grund gezeichnet, und auch das Haus selbst auf-
gefuhret hat, nachdem der Ka!,zeleyrath und Konsul Barisien im Jahr 1765 
den ersten Grundstein dazn gelegt hatte, worinnen ein Dukaten mit dem Brust-
bilde Konigs Friederich des Funften, glorwurdigen Andenkens, so auch ein 
24, lo, 2, 1 und 5 Schillingstuck von dem hochstgemeldeten Konig, und eine 
Krone mit Christian des Funften Brustbitde eingemauert wurde Nachdem, 
wie im Iahr 1767 die afrikailische Kompagnie aufgehoben ward, ist dieses da
nische Haus dem Konig von Marokos gefchenkt worden; 6) smd Magazine; /) 
ist eine hohe Mauer, binnen welcher die Barken zur Nachtzeit verfchlossen aufbe-
wahret werden; ist eine Batterie von dreyzehn ziem.'ich grosien und wohlver-
sehenen Kanonen; /^) ist eine kleine Brucke, die man alseine bey hohem Wasser 
braucht, um nach ?') zu kommen, welches ein kleines Kastell mit viel^Magazinen 
ist, auf welchem sich eine Batterie von sechs kleinen metallenen Kanonen besindet. Auf 
der Nordseite der Stadtmauer ist auch noch eine )ttilage zu eiuer ziemlich guten 

Batterie gemacht, die aber desWinters einem starken Seelauf sehr ausgefetzet 
ist, und wohl schwerlich zu eiuerVertheidigung zu Stande kommen wird; sind 
Bakterien, dergleichen auf der landseite auch noch eine, aus der anderen Seite von 
dem Nevier befindlich ist, die nicht viel tauget; /) ist die Insel Mogodor, auf 
welcher, ausier einem Magazin, keine Gebaude sind; aber auf der mittaglichen 
Seite befinden sich viele Baume und Busche, und in allem sechzig gute und 
schlechte Kanonen; auf den Klippen zwifchen der Infel und dem lande liegen zwey 

kleine Magazine und Batterien. Die Insel ist nur ein Paar Buchsenschusse vom 

lande 

5) Dieses Haus, das nur halb ftrtig wurde, kostete uber zehntausend spanische Pesen, 
und den bravcn Konsul Varisicn sein Leben, weil er sich Jahr und Tag unter ciuem 
Zelt aufhalten, sich taglich mit Chicanen plagen, und zugleich das Nothweudige 
auf einer Slette enrbehren mustte, wo zu der Zeit uichts wie Stcine, Sand und 
Wind waren; woruber er sich in eiuem seiner Briefe an mich nach Marokos, uu-
term 2Z May 1765 so ausdruck't: „le ne puiz V0U8 c--zc!ier, czue je suiz cx-
,,tremement mortis cie la inani^re, c!c>nl 011 continue cie nou, trsiter, gpres 
„avoir sctcrit^e tout ce, <j»e je pouvois, pour conserver ?-,ix, je ne puis, 
,,qu' in^tter lur inon velour (2 8ale); veut-on c^ue je perille cizn; je 8able 
,,c!e 'I'ente ne peut plus relilicr au vent, 61 je man^ue cje tout; 
,,ne vous seroit i! pas poMKIe, mon cker I^lr. cZe representer rout cels 
„ vous meme n li« Sjelle iui^erigle?" 
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jande entlegen ; die Zahlen, die im Hasen angemerkt sind, bedeuten die Klas
ker der Tiese, wenn das Wasser am »nedrigsten steht. Der Grund soil hier 
schlimm seyn, weil er die Taue zerreibet, l,nd bey sudwestlichen Winden sotl es 
beschwerlich seyn, hier zn liegeiu Das aus dem Maaststabe angegebene Maasi 
ist Span, deren 8 aus z damsche Ellen gehn. Die Stadt liegt unterm ?I. Gr. 
28 Min. Norderbreite. Die Abweichung der Magnetnadel ist daselbst 17 Gr. 
6 Min. N. O. Vor dem Iahr 1765 war hier nichts als nur einige Stucke 
von der Malier des Kastells / zn sehen. Wie aber dem Koniqe in den 
Sinn kam, hier einen Han-'elsort anzulegen, so befahl er unter der Vedrohung 

mi: 

*) Dapper schreibt pag. 185: „die Insel und Schlost Mogador oder Mongador liegt 
ohngefahr 5 Meilen vom vesten Lande." Tapper passirt doch fur einen glaub-
wurdigen Scribenten, hier sieht man aber, wie wenig man sich auf die alten Nach-
richten in der Geographie verlassen kann. So hat anch ebenfalls der Abt Rou
let in seiner ttittoii-c i'Lmpil-e cle X.iroc, mit ei«er umstandfichen Beschiei-
bung, uber ,50 Stadte, Flecken nnd Reviere angefuhrt, deren Namen n^an sich 
im Lande nicht einmal erinnert, und die doch seit z?zz, da er sein Buch schrieb, 
uumoglich so ganz hatten untergehen kbnnen. 

) Diese Observationen bev Suira, Asafi, Marokos und Tc^aun habe ich von dem 
Don Jorge Juan d:-lllloa, Chef d'Escadre, erhalten, der im Iahr 1767 zwi-
schen Spanien und Marokos einen Frieden schloft, und der zu diesen und andern 
Observationen die ndlhigen Jnst> umente bev sich hatte. Ich war eben damals 
Vice-konsul in Gmra, wo ich ofr die Ehre von feiner Gesellschaft batte, beson-
ders einmal, wie der Kduig mir von Marokos einen Hofmann mit 15 Pfnnd Cho-
colade und einer schriftlichen Ordre zuschickte, dasi ich dem spanischen 2l,ndassa-
deur ein grostes Traktement in dem danischen Hause qeben mb^-^e, und da§ ich 
mich, weil die Spanier, wie er wustle, keincn Thee tranken, also der mitfolgen-
den Ehocolade bedienen sollte. Jcl> fertigte den Hofmann, mit einem Sokra fur 
sich, und mit einem schriftlichen Dank sur den Kdnig, gleich wiederum ab; weil 
er aber Vesebl hatte, (auf meine Kosten) zu warteu, bis das Gastgebot gemacht 
ware, so liest ich es sogleich anrichteu. Dieser Ton Jorge Juan ist in Spanien 
weqen seiner Gelehrsamktir uud sonstigen schdnen Wissenschaften fehr beruhmt, und 
hat mit dem^lnronio de Ulloa zngleich, eine vortrejflichc Schrifr berauSgege-
bcn, die den ^.itel hat! Relation liiliorics clel VigZe cz I'/Vmcricz niericliona!, 
so in dell ^leizioil-es lles Zcienccs lic >749. angesubrt ist. 
Diese Gnneinschafrlichkeit mit dem llUoa, der damals mit ihm Rapirain war, 
ist die VeranlasUing, da^ man sich seiner in X'ovs acta cru^itorum ^sarr. 
>77^' ^'5) ^kr 'Recension eiller Schrisr: I^otitias zmcricznaz l5.c. lci ^utor Don 
Antonio <!-, t !oa, erinnert, wo es nach vielfaltigem Ruhm so heisit: Lti 
cniiu luie iclem c^uoci Llsrke in Tpittolis, concerninA tl»c panisk lotion 

4. u»z cum slio ex ezclem fzniiljz, Osn (Zeorze ^usn c!c 
Xisttiemaucnm s^^ellsr. 

Hosts Mawk. K 
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mit dem Fncdensbruch, allen christlichen Konsuls und Kaufleuten in Agader, 
Asst, Rabat und Marokos s dasi sich ein jeder von ihnen ein grostes Haus 
von Kalk und gehauenen Steinen hier aufbauen sollte; und weil die reichsten 
MaM'M und Iudctt im iande diefelbe Ordre erhielten, so hat der Konig, bin-
nen der Zeit von fin Paar Iahren, eine hubsche kleine Stadt, auf anderer ieute 

Unkosten ausgefuhrt bekonunen, denn er selbst hat nur die Sghiama und die 
Stadtmauer a'.iffuhren lassen. Den Prospekt nach Sudosten siehet man 
IV, wie ihn der danische Banmeister Heme in Marokos, aufgenommen hat. 

isi das alts Kastell; k die Spihe der Insel; L die Brucke von dem sege-
nannten Strandthor O; L eine Batterie; ? das Haus des englandischen 
Koilsuls; (Z das Haus eines cnglaildl'scheil Kausmanns; das Haus des 
Mula Edris; ! eine Sghian»a; k ein hollandisches Haus; 1^ ein spani-
sches Haus; K5 ein franzdsisches Haus; ^ das vorige danische Haus ; 0 eine 
Batterie. Zur Winterzeit ist hier eine stille und temperirte luft, aber im Som
mer hat man einen bestandige« Nordwind und fliegenden Sand, wodurch der 

Ort um diefe Zeit unangenehm gemacht wird. 

Sghebel Elhedid oder der Eisenberg, hat vormals 
die Einwohner mit Eisen versehen, welches sie nun aber leichter von Biskaja 
erbalten kotmen. Er hangt nicht mit dem AtlaS zusammen; allein er scheidet 
Haha von Dukala. Die Bewohner nennet man Ragragl; und auf dem Gipfel 

soli sich eine )lrt von Eremiten oder Fokia aufhalten, wie auf Sghehel Kadcr 
zwischen Marokos und Asft sind. 

§. 

In Erhamna. 

Marokos oder eigeittlich Meraksch welche in den altesten Zel-
ten Martor ") genannt wurde, und vermuthlich auf der Stelle gebauet ist, 

rvo das alte BocalttlM Hemerum gestanden hat. Bey den Spam'ern heistt 
sie Marllcccos. Sie ist im ganzen iande die Hauptstadt, und zugleich die 
ordentliche Residenz des KonigS. Ihre iage ist unterm zi. Gr. Min. Nor-
derbreite. Die Stadt ist nicht vollig so groji, wie sie in den meisten Veschrei-

bungen 

billion cie Ivlsrueccos. 







> 



^ 



Neue Geographie von Marokos. 75 

bungen ausgeschrien wird; denn ich habe sie mit dem danischen Baumeister W. 
Schroder, in etwas weniger als eincr Stunde, im Scl)ritt vollig umritten, niclx 
zu gedenken, dasi em grosier Theil innerhalb der Mauem unbebauet, lind mit 
Resteil von niedcrgesallenen Hausern angesullet ist. Die meisten Hauser sind 
klein lnid ubelgebauet; die simmer voll von Schlangen, Scorpionen, Wanzen, 

Flohen und dergleichen; die Gasten unrein und ohne Pstaster, mit todten und le. 
bendigen Hunden, Kahen, Ratzen und sonst so etwas ubersaet. V. zeiget 

den Pwspect von Marokos, den die dasigen datttschelt Baumeister Heine und 

Schroder nusgenommen und gezeichnet haben : ist em maurisches Heiligchum 
Ven Labes, welches dieses ganze O.uartier heilig macht, weSwegen nicht allein 
eine ungewohnliche Stille in demselben herrschet, sonder-n sogar den Iuden gan;-

lich untersagt ist, sich dahin zu nahern; und die Christen, diedort nichts zu thun 
haben, handeln auch am vorsichtigsten, wenn sie wegbleib<?n ; 6 sind die Ge-
birge Atlas, wovon nachhero mehr vorkommt. Etwas unter ^ sieht man den 
Garten des Mulei Edris, woselbst fremde Gesandten ofterS, aber nur zu ihrem 
geringen Vortheil, sich einquartieret gehabt haben; ^ ist ein Pulvennagazin' 

^ ist die Sghiama des Ali Ben Jusef, deren Thurm sehr hoch, aber zugleich 
so schmal ist, dasi, wenn es derselbige ist, wovon Bottlet erwahnet, es grund, 
falsch ist, dasi drey Menschen neben einander bis zu dem Oebersten reiten konnten; 
/ ist die Sghiama des Abd Elmumen, deren Thurm die Vignette des Tites-
blatts zeiget. Von den darauf befindlichen drey grosien Kugeln versichern fast alle 
Beschreibungen, dasi sie von reinem Golde gemacht, und von einer Konigin in 

Marokos die Kosten dazn hergegeben wordenwaren; ferner, dasi sie so bezaubert 
waren, dasi sie m'emand wegnehmen konnte, obgleich schon viele einen solchen Ver-
snch, aber nur vergeblich, gemacht hatten. Allein diese Nachrichten sind fabel-
haft. Keine marokalNsche Konigin hat jemalen uber fo viel Gold zu schalten ge
habt, wie diese Kugeln ersordern wurden, indem sie siebenhundert Pfund wiegen 
sollen; denn diese Koniginnen haben selbst nicht viel mehr, als das tagliche Brod. 
Jnzwischen ist es wahr, dasi diese Kugeln, vor denen auf den andern Thurme» 
einen bejondern Glanz und Schein vorauS haben; und es kann daher auch wohl 
moglich styn, dasi sie mit einem dunnen Goldblech uberzogen sind. Sehr nahe 
dabeystehtein Gebaude, das Turba Salat Sahdia genennt wird, worinnen 
sieben Konige von der Familie Sahdia begraben liegen sollen, die man daselbst 
zugleich in Gips abgcbildet sindet, ,nit einer goldenen Inschrift auf Marmorplat
ten, die ihre Regierung und ihren Tod betrifft. Es sollen auch viele mit Gold 

K 2 durch-
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durchwirkte Fahnen und andere KriegSinsignien sich hieselbst befinden; und vor 
diesem allen, eine an6 Kupfer gegossene Thur seyn. A- ist das O.uartier, wo 
das Schlosi stehet. Man nennet diesen PlaH Barema Der Konig 
lasset ihn stark bebauen , und hat einen Anfang gemacht mit einer schonenSghl'a-
ma, dem sogenannten Hause des Mtllei MlNUUi, welches na6) Art dieseS ian
des grost und ansehnlich ist, und mit einigen Kornmagazinen, von welchen die 
lab. VI. zw^y vorstellet, die W. Schl'bder gezeichnet hat, und die mit seiner 
und der andern danischm Meister Beyhulse aufgefuhret worden sind. Das eine 
ist so eingerichtet, dasi die Kameele mit ihren Kornfacken auf das Haus hinauf 
gehen konnen; und von da fallt das Korn durch kleine iocher in das Magazin 
hinab, damit der Konig nicht nothig habe, es jedeSmal offnen zu lassen, um da-
durch Gelegenheit^zu geben, dasi man entweder sehen konne, wie viele Provision 
er vorrathig habe, oder dasi man ihn wohl gar bestehlen mochte. Das andere 
Magazin ist viel grvsier, und heistet Mohameds Kornland, Ber Dra Moha-
med, welches mit knstschen Buchstaben in einem Stein uber der Thur ausge-
hauen ist. In demselben Quartier liegt auch der Garten, El'N'scha genannt, 
den Hr. Admiral Kaas, und Hr. Generalmajor Longneville, IN ihrem Skla-
venstande angelegt haben, und der seitdem von den danischen Meistern bewoh-
net wird, die ihn taglich so verbessert haben, dasi er fur die Christell fur eine der 
besten Wohnstellen in Marokos angefehen werden kann "). Die VII. ent-
halt die Grundzeichnung davon: ^ ist der Eingang von der Stråle; ^ em 
Magazin; c sind Weinstocke; Vordielen; 6 wird Hosts Stube genannt; 
/ Knsters Stube; F ist das geheime Gemach ; sind Keller; einStall; 
^ die Kuche; / die Bedicntenstube; M eine Rinne mit dem klarsten und kal
kessen Masser, das einen bestandige« iauf aus dem Garten des KonigS hat; n 
heitzt des Dendas Stube; <? eine Speisestube; ^ Schrobers Stube; <7 em 
tusthauS; ^ ein Wasserhalter; der Garten des Malm Lardis; ? die Hau-
ser des Kald Azitts ; ^ sein Garten; ^ das Haus des Malm Emseuds ; ^ 
ein Garten; ^ Hauser armer Maltren und Neger; die i. und 2. auf der-
felben Kupfertafel sind die fogenannten Ma henjghia oder Schlan-
genwasser, die nicht zu Lerscha gehoren, aber in den Garten des KonigS, wo 
fiiesiendeS Wasser ist, von verfchiedener Art angetroffen werden. Die Zwischen-

raume 

*) Ich erinnere mich mit Verguugen, dast ich hier Jahr und Tag gewchnt habe. 
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raume sind von Kalk und Stein aufgemauert, und wenn sie mit den hier gebrauch-
lichen kleinen ^uadrillen oder glasirten Steinen, von allerhand Farben, bekleidet 
sind, so thut es eine fchone Wurkung. Das Schlost an sich selbst wird Mensia 
genannt, eS nimnit einen grosten PlaH ein, weil es aus abgesonderten 
Gebauden und Garten besieht, welcheS alles mit einer hohen Mauer umgeben ist, 
insonderheit die Seite gegen die Gebirge Atlas, wie auf der VIII. zu sehen 
ist. An deni einen Ende ist ein Plah fur die Strausten und ihre Jungen einge-
richtet; und austerhalb des andern Endes gegen die Berge, ist eine groste jowen-
grube, die in einem grosten vierminklichten ioch in derErde besteht, das eine Schei-
dewand hat, in deren Mitte eine Thur ist, welche die Juden, die die Unterhaltung 
und Aufwartung umso:,st besorgen mussen, von oben offnen und zumachen konnen; 
da siedann die ^owen, vermittelst der Speise, aus dem einen Raum in den an
dern locken, um jenen unterdessen reinigeil zu konnen. Es ist alles unter freyem 
Himmel, und man kann uber eine Mauer, die i? Elten hoch ist, hinab sehen. 
Die meisteli Gebaude sind nach europaischem Geschmack mit Fenstern und mit 
schragem Dach eingerichtet, das mit grunen glasirten Steinen behangen ist. Es 
versteht sich, dast man nicht in die Gemacher eingelajsen wird, die der Konig und 
seine Frauenzimmer bewohnen, und dast man folglich auch keine Beschreibung da-
von geben kann. So viel habe ich gehoret, dast die Zimmer mit einer grosten 
Menge von Spiegeln, ohne Geschmack und ohne Ordnung, angesullt seyn sollen; 
dast sie aber insonderheit austerordentlich rein gehalten werden. Austerhalb Ba-
rema, nahe bey dem Magazin, wo die Kameele hinaus gehen konnen, ist das 
Quartier der Jlldeil, Mltlah genannt, woselbst sich auster der judischen 
Obrigkeit, namlich einem Schech und Commim, auch ein maurischer Kaid 
lind Buab, oder Pfortner, befinden, die auf alles, was vorgeht, ein genauesAu-
genmerk haben. Hier ist auch ein spanisches Monchskloster. Die Erlauterung 
von dem ubrigen auf der Kupfertafel von Marokos ist diese: /? ist Beb Er-
rob, oder das Thor nach den Bergen ; s' ist der Garten des Mlllei MlMUN, 
den er vermiethet; ^ ist Beb Dttkala, oder das Thor nach Dukata, vor wel-
chem sich, wie vor den meisten andern, eine Anzahl Attss^tziqe in eim'gen Hutten 
aufhalt, die hier die Neisendcn mit Vetteln plagen, weil sie nicht in die Stadt 
tommen durfen; /) ist einer von den Oelgarten des Konigs. Die Sradt liegt 
in einer angenehmcn Gegend, auf einer grosten Ebene, die voll von Oel-utid 
Palmbaumen ist. Sie hat ^eine Walle und Graben, sondern eine hohe Mauer, 
die aus einer jehx parken Mi.'chulig von Kalk, ^ei>n und kleinen Steinen besteht, 

K z und 
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und fo hart geworden ist, dasiman, wenn man daran fchlagt, glauben sollte, es 
musse alles cin Stein feyn. Inzwifchen sieht sie doch an einigen Stellen febr ver-
fallen ans. Man kann kanln zwanzigtaufend Einwohner hieseibst annehmen, und 
funf und zwanzigtaufend, wie Mr. de St. Olon anfuhrt--'), ist zuverlasiig zu viel. 
Marokos isi zur Soinmerzeit der wannste Ort im ganzen Lande, und der kalteste 
in: Winter, wo man vor dem Anfgange der Sonne bisweilen eine dunne Eisrinde 
auf dein Waffer zn schen bekommen kann, welches vermnthlich daherkommt, weil 

Di: Geburge Arlas nur eine halbe Tagereise von der Stadt entfernet sind. 
Tla 5^ bedentet aufsteigen. Ob man die Benennung vom ?tnfsteigen auf die 
Berge, oder anch davon hergenommen worden ist, datz es fur die, die auf der 
Abendfeite wohnen, fcheinet, als ob die Sonne von diefen Bergen aufstehe, (weil 
das Wort tla anch von dem Aufgange der Sonne gebraucht mird 
fo kann doch Atlas immer daher entsranden styn. Denn vor der Ankunft der Ara
ber soll diesi Gebirge von den crsten Bewohnern des Landes, und von den PhblN-
ziern, nach der Meynnng des Bochard , Dyris, Adiris oder Dyrim und 
Adderim gena!,nt worden styn. Ptolomatts nennet den grotten Berg Rl-
sadir Nas Dlr oder den Kopf des Berges. 
Sie gehen dlnch die marokatNjchett Lander, der Lange nach, und bekommen von 
den Mauren imch jhren verfchiedenen Strecken auch verfchiedene Namen. Die 
nachsten bey Marokos heisten: Ulstan, Onka, Emsfwa, Taqana, Froqa, 
Suicana, Gedmeva, Rgagaia u. s. w. Bey Fes sind Zavias, Jtata, 
Zcumbi u. f. w. Das Gebirge, fo man fonst den klemen Atlas nennet, heisit 
auf maurisch, Sgebel arlf es fangt bey Nas Spartel an, und 
soll sich bis gegen Meka erstrecken. Das Oberste von den grosien Bergen kann, 
wiebekannt, der Kaltewegen nicht bewohnt werden, und ist das ganze Iahr hin-
dnrch mit Schnee bedeckt, wie man von unteu ganz dentlich wahrnehmen kann. 
Doch hat man unterhalb der Berge keinen Schnee fallen gefehen, und JohatNtes 
Lev mnsi daher bey feiner Reife fehr hoch auf die Berge gekommen feyn, weil er 
einen folchen Uebersinsi von Schnee g.efunden hat, dasi Menfchen und Pferde darin-
nen umgekommen sind. Die Mallrell, die fur Geld Schnee von den Bergen brin-
gen> erzahlen, dasi ihre Flinten auf einer gewissen Hohe keinen Knall geben, wenn 

sie 

5) kelation Ksaroc. x. l6. 
ShavS Tvavels. 
Hier angesiHrt aus des Campomanes Illulirat!«« al keri^Io l!e ttsnnon. 
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sie sie abschiesien, und wenn sie diesen Versuch noch hoher hinauf machen wollen, ss 
geben sie auch kein Feuer. Auf der Mitte von den Bergen soll ein steter Fruhling 
wahren, und sischreiche Reviere mit schonen Viehweiden vorhanden seyn; woselbst 
auch die Breder vorzuglich wohnen. Weil, den Zugang dahin zu erlangen, fur 
Unbekannte fast nnmoglich ist, und man doch von unten hat Feuer sehen, und Mu
sik horen konnen, fo ist daher die Veranlastung zu den Fabeln entstanden, die im 
Plmitts, Strabl) undbeyandern hievon vorkommen sollen. 

§.  5-

In Abda. 
Afasi, oder richtiger Assi . vordem Sofm oder Santa Sophia, 

llnd itzo bey den Europaem Saffy, liegt unterm z2.Gr. ZO Min. Norderbreite. 
Sie wurde im Iahr 1641 von den PortUgiefen verlassen, denen bis dahin auch 
ein groves Sruck iand vor der Stadt gchorte. Der Prospekt ^1). IX. ist nach 
demjelligen genommen, den man in des Hm. Raun marokantschen Sklaverey 
sindet : i? ist das Schlosi, das nicht viel bedeutet, obschon slch der Konig hier 
aufhielt, wie seiil Vater noch lebte; ^ ist der Weg nach Sala ; c ein Begrab-
nisiort; die Stadtmauer, worauf in allen acht und funfzig Kanonen sich be
sinde«, die beynahe sammtlich unbrauchbar sind, die sechs auf der Batterie beym 
Seethor mit arabifcher Schrift ausgenommen, woraus man erfahrt, dast einer 
mit Nainen Mohamed Ben Schech selbige in Holland hat giesten lassen ; 6 ist 
das Thor nach Smra; ^ ist das Kastell beym Seethor; // der Begrabnisiort 
der Christel! ; ^ der jadeplag. Hier ist ein franzoslsches und ein hollandisches 
Haus, und war vordem eine dainsihe Faktorey. Von der Rhede muffen die 
Schisse mit S. W. Wil^d, wegen des nahe dabey liegei^den Ataselhudlk, oder 
Kap Kantm, zu entkommen siichen, das der Seej'ahrenden wegen bekannt ist. 
Zur Sommerzeit geht man auf 18 bis 16 Faden vor Anker. Ein Paar Buch-
senschusse von der Stadt, gegen Sttkra, liegt eine Vorstadt, Rabat genannt, un-
ter BeschuHung des maunschen Heiligen, Mohamed Salhe, die eine Freystatte 
ftr alle Verbrecher, Schuldner u. s. w. ist. )luf der andern Seite der Stadt, ge-
gen Sala, sindet man einen geringen Heiligen, Mula Abd errahamail genannt, 
vor welchem doch die vorbengehenden Iuden ihre Pantosseln ausziehen mussen. 
Das Hauptgebaude dejselben stellet l'lid. XXXIV. 5'iZ. 2. vvr. 

Ceiltum 
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CentttM Ptttei sindet man fast auf allen iandcharten, und sols, wieDap-
per und Leo crwahnen, vor diesem eine grotze Stadt und ein Schlosi gewesen 
seyn, wovon iuan aber itzo nicht die nundesten Anzeigen sindet. Die Mauren 
nelinen die Stelle MlatUblar u Bir d. i. ic>i Brunnen, 
von denen man noch hie und da einige sehen kann ^). Wie sie entstanden sind, 
hat Marmol in einem Epltaphium angesuhrt, welches man in 
rial de I. Lap. 19. sindet, und das in einer Uebersetzung au6 
dem Spam'schen so lautet: „Hier liegt Ali Ven Atia, Kaid uber hundert^ 
„tausend Ma»,n; ich hatte zehntausend Pserde, und um ihnen zu trinken zu geben, 
„grub ich hundert und einen Brunnen in einem Tage. Ich verheirathete mich 
„mit dreyhundert Madchen, ich war gesehkundig und siegreich, und einer von den 
„vier und zwanzig Kalden, die Jakub elmansur hatte; ich endigte meine Tage 
„ im vierzigsten Iahr; wer dieses lieset, sage: Gott sey ihm gnadig!" 

Aler ein kleiner verfallener und wuster Flecken an der See. 

Ualedia , ein kleines verfallenes Kastell an der See und ein elender 
Flecken, worinnen meistentheils Jttdell wohnen. An der Seekante giebt es kleine 
aber sehr wohlschmeckende Austern. 

Berlsgia von den Europaern Mazagan genannt, gehort den 
Portugiesen, und besteht in einem kleinen Kastell mit einem geringen Schlosse. 
Die PoMlgiesm siengen damit an, einen kleinen Thurm aufzubauen, den die 
Mauren Bel lsgia nennen, welchen Namen der Ort demnachst beybehielt, ob-
schon er viele Thurme in sich fasite. Doch konnen die Mallren sich nicht erinnern, 
dafi hier irgend ein Flecken gewesen sey, wie gleichwohl Mr.de St. Olon ver-
sichert 5"). Die ^age soll unterm 32. Gr. 52 Min. nahe bey der See seyn, und 
der Prospekt von der jandseite ist, wie er aus X. vorgestellet wird 

Azannlr liegt unterm zz. Gr. und ist ein kleiner Flecken nicht weit 
von der See, neben einem Revier, das allgemein Marbid oder ^>mirabi, aber 

im 

*) Jchbindsters auf derselbigen Stelle nach Haselhuncrn (8rcmcolins) aufderJagd 
gewesen. 

l!e kvlai'oc. 
Im Iahr 1769 den io. Marz hat der Kbnig von MarSkos sich dieser Stelle be-

machr^get, deren Bombardement in der Aeichnnng vorgestellet wirc>, die der danische 
Baumeister -Heine gcmacht, und der voriqe Konsul im Lande, Hr. Rommerzrath 
Roustrup mir uberlassen hat. Gie soll mm Mayaduina: niedergefallen, 
heisten. 
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im lande selbst Oniarba Z^-^^, genanntwird, und das ungemein sischreich ist. 
Hier ist fur die Reisenden jwischen Sala und Asst die ordentlichc Ueberfahrt in 
kleinen Barken. Den Prospekt von der Seite gegen Asft sieht man auf 
IX. *): isi ein maurifcher Helliger; ^ der Weg nach Aofi ; c der Wohn-
platz der Inden; ^ das Revier Omarba; 6 der Weg von Sala. 

Bulallan ist ein elendesaltes SchtoK, mit einer arabischm 
Infchrift uber dem Thor, ans welcher man sieht, dasi es von dem Basthia Seid 
Bel! Elchiat im Iahr 1709, zum Dienst des Mula Jsmail ist erbauet wor-
den. Es liegt nahe bey dem Revier Omarba/ woruber man auf sechs bis acht 
anfgeblasenen Sacken von Fellen gebracht wird, die auf einigen fch<nalen Stok
ken gebunden sind, welches sie Madla Elgerb, und die Franzosen Radeaux 
nennen. Oefters geht die Luft aus einem oder auch aus mehren Sacken, wes-
wegen alsdann das Gleichgewicht aufhort, und Gefahr genug da feyn wurde, 
befonders weil der Strom sehr stark geht, wenn man nicht diefes iuftfchiff auf jedec 
Seite von einem fchwimmenden Mauren halten liesie. Auf der andern Seite ge
gen Sala, geråde gegen Bulauan uber, sind einige wenige Hauser, Tabu-
lauant genannt, wo die Fahrleute wohnen. 

§. 6. 

In Tedla. 

Tejsa ist ein geringer und verfallener Flecken mit einem Schlost 
«m Flche von den hochsten Atlas-Bergen. 

§.  7 .  

In Siedma. 

Darbeida aufden iandcharten Anafe genannt, besteht al,s 
Ueberbleibfeln von einer ziemlich grosien Stadt, die, wie die Mauren fagen, 
der Ameisen wegen vor kurzem verlajsen wordenist, welche die Einwohner darauS 
verjagt haben follen. Sie liegt unterm zz. G. Z2 Min. 

Fedala "^^5, eine kleine Infel und ein fchlechter Hafen, worinnen 
man auf i2 bts 6 Faden ankert« Die lage ist unterm zz. Gr. 48 Min. Die 

Infel 

5) Diesen Prospekt hade ich auf dem Wege von Ralnt nach dem blosien Augtnschei« 
genommen. 

Hdsts Marok. L 
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Insel isi ganzlich uilbebauet, und auf dem festen lande sind nur smige me
nige Hauser. 

Schella ein versallenes Kastell nahe bey Sala und Nabat, worin-
uetl die konigliche Familie von Beni-Mennl begraben liegt. Die Mauren er-
zahlen, dasi auch einer von den Junger« Chllsti hier lage, sie tvissen aber seinen 
Nmnen nicht. Dieser Ort wird fur ein Heiligthum gehalten, und keinem Chri
stel! oder Judm erlaubt, hinein zu kommen. Er ist, nach der Meynung des 
Dapper, von den Romern erbauet worden, und man sindet im Negenwctter 
wirklich noch romische Medaillen dasesbst Es sollen hier auch l'dMlsche In
skriptionen seyn 

Rabat die offene Vorstadt, ist wohl dem Namen nach 
anfanglich eiu offener Ort gewesen, gegenwartig ist sie aber eine mit Mauern 
umgebene Stadt auf der sudlichen Seite des Reviers Burargag, und wird von 
den Seefahrenden gewohnlich Neu-Sale genannt. Jaknb Elmansur soll sie 
erbauet haben. Ein Stuck davon sieht man auf XI. wo das 
Kastell ist, fo vor diesem eine grofie Menge Volks hat einnehmen konnen, und 
in vielfaltige Kammern und Zimmer abgetheilt ist, die itzo bis auf einige menige 
ganzlich verfallen sind, welche gegen das Revier liegen, wo sich eine Batteris 
im ziemlich schlechten Stande besindet. Die Seeseite des Kastells ist auf 
VIll. ^ zu sehen, wo aufierhalb desselben, gegen den Eingang in das Re-
vier, funf Kanonen ohne lavetten und ohne ubrigeir Zubehor, auf den Klippen lie
gen , die man aber dennoch braucht. Auf demfelben Kupfer liegt die Stadt Ra-
hat unter aber so niedrig, dasi man uber die Mauern des Kastells nichtS 
davon gewahr wird. Bersgh Elhasan ist bey und eine kleine Battene 
bey wo man ofters an das land gehen kann, wann die Brandung bey 

dem 

5 ) Siehe vorher Pag 8. 
Wie begierig ich auch war hinemznkommen, so habe ich doch memen Wunsch nicht 
erreicht. Ich wollte einmal eine maurifche Hail? annehmen, und bot einem a:,ge-
sehencn Maur zebn Dnkaten, wann er mich hineinbringen und abschreiben lassen 
wmde, was ich sahe. Wcil er aber zwanzig haben wcllle, mn mir deui Gouvel-
neur zu theilen, so wurde nichts daraus. Jndefftn wunschteich, dap ein anderer 
dieselbc Neubegkerde hatte, dcr Kaid Lardi Misteri, der damals zur See war, 
wurde schon mir sich handeln lassen. 

»»s) So von dem in Marob'os versiorbenen danischen Banmeisicr Hcinc, von dem 
Hallse des danischen lx^nsuls abgenommen worden ist, »ud so wohlgemeldeler 
Hr. Rommerzrach Rouftrup mir zu leihen, die Gute gehadt hat. 





> 
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dom Revler zu unnlhig ist. Auf 1"iilz. XI. ist bey Lkk die Passage aus dem 
Revier in die Stadt hinein; ist ein ?tusganz nach der See (der mit ^ 
auf VIII nbereinstimmet), wo uuterhalb demfelben die Begrabnisistelle der 
Mailren ist, auf die iu dem Iahr 1765 die franzosifchen Bomben fielen; O ist 
ein Magazin fur das Schiffbauholz; KL sind Iudenhaufer; das Haus des da-
nifchen Konsuls; (- das Haus des franzoslfchen Konsuls; das Haus des 
hollandifchen Konsuls; I das Haus des schwedischeil Koiisuls; K Suk oder 
Marktstrasie, die mit kleinen Krambuden angefullt ist; I. Bersgh Elhasa?l oder 
der Thurm des Hasan, der itzo ausierhalb der Stadt ist, vor diefem aber innerhalb 
gewefen styn soll, und der den Seefahrenden zu einem guten Kennzeichen dient. 
Das Revier geht hier fehr nahe vornber; inch eben auf diefer Stelle ist es, wo 
der beste Schiffbau getrieben wird, und wo zur Winterzeit die Kaperfchiffe lieqen. 
Diefer Thurm foll dem gleichen, der in Sevilla ist, und man durfte von dem 
Platz, worauf sich noch ein Theil Rudera befinden, fchliesien konnen, dasi hiefelbst 
ein anfehnliches Gebaude gestanden haben mustte. ^ ist die Stadt Sala. 

§. 8. 

Fes wird in die stchs Provinzen, Temsna, Beni-Hajall, Habat, Chus, 
Ens und Gart eingetheilet'^), das vornehmste darinnen ist folgendes: 

In Temslla 

Fes *) die beste Stadt in der Barl^arey, wird von einem Wajser 
in Fes Belll nnd Fes Sgedld oder Alt- und Nell - Fes getheilt. Die erste 
soll im achten Sekulum von einem Edris, und die andere im fechzehnten, von ei
nem Benimerini erbauet feyn. Beyde liegen in einem Thal und haben viele 
Garten innerhalb ihren Manern. Die Haufer in Fes Belll sind groff, und bef-
ser gebauet, wie in den meisten andern Stadten diefes bandes, auch sind die Straffen 
nicht fo unrein, weil die Stadt mit Kanalen aus den Rcvieren durchfchnitten ist, 
die die Unreinigkeiten wegfuhren. Auf der Stelle, wo die Kaufleute ihre laden 
haben, ist die Stratze vor der Sonne und dem fchlimmen Wetter bedeckt; und es 

l 2 ist 

-^) Diearabiscken Namen von den Prcvinzen, sowohl in Marokos als in Hcs, fmdet 
man in der Charte I. 

Dast vordem Gold ^dentet habe, ist mvglich, aber itzo bedeulet es einen 
Spaten. 
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ist ein Vergnugen, diese vieten Kramladen zu sehen, wovon em jeder felten mehr 
als eine Sache zum Verkauf hat: als Tuch, ieinewand, Gewurze, Seife, Topfe, 
Mutzen, Sporen, Kamme, Fruchte, Fleisch, Fische, Mehl, Brod, Oel" 
Butter, Salz, Milch, Wasser, zubereitete Speisen, Sabel, Flinten, Sattel, 
mit mehrem und zwar jedes fur sich. Ja man sindet fogar, felbst die Werkstel-
len der meisten Handwerker in einem O.uartier: als Schufter, Schneider, Satt-
ler, Schwertfeger, Goldfchmiede, Eifenschmiede, Holzfager, Tifchler, Farber, 
ja Wafcher fowohl fur leinen- als Wollenzeug. Diefer Ort hat im ganzen lande 
den besten Handel, und hier sind verfchiedene, fowohl Seiden-als Wollenfabriken. 
Die vornehmste Sghiama von funfzig dergleichen, heisitEikarum 
in welcher man von der Strasie einen Springbrunnen sehen kann, nebst vielen 
Marmorpfeilern und Glaslampen ^). Von Akademien und von Kollegien weisi man 
itzo nichts mehr; es giebt aber eine grosie und fchone Foiwak oder Kaufmanns-
borfe hier. Die Stadt ist mit einer fehr hohen Mauer und mit vielen vierkanti-
gen Thurmen umgeben, und aufjedem Ende besindet sich ein kleines Kastell. E6 
mogen wohl siebenzigtaufend Einwohner hier feyn, wie Braithwaire dafurhalt; 
aber Mr. de St. Olott nimmt dreyhunderttaufend an, welches vielleicht zu der 
Zeit wahr gewefen ist, wie in Fes siebenhundert Sghl'amel! waren. In Nett-
Fes ist ein grosies verfallenes Schlosi, das vordiefem anfehnlich gewefen ftyn must. 
In des Stuart Reife nach Mekl^es sindet man eine Grundzeichnung von dem 
Schlosi in Fes, wie sie Gollitts im Jahr 1622 gemacht hat. Damals ist sie 
wohl richtig gewefen; ich kann aber von der kurzen Zeit, in welcher ich hier war, 
nicht mehr erinnern, als dasi das meiste wuste war, und dasi die Marmorbafsins 
mit Dornen bewachfen und mit stinkenden: Wasser angefullt waren, worauf einige 
Ganfe fchwammen. Weil keine Iuden in Fes Beili wohnen durfen, fo ist 
hier auch eine grosie Iudenstadt; ubrigens regieren hiefelbst Elend und Armuth 
im hochsten Grade. 

Sarhttll 

Diest ist alles, was ich gefehen habe, oder was ein Christ vvn diesem groffen Ge-
bande zn sehen bekomme« kann. Ich hatte wohl Nachrichlen ans dem Lco davon 
anfuhren konnetl; aber ich gedenke, dasi wohl nicht vie! mehr davon udrig ist, denn 
so geht es mit andern Dingen hieselbst. Es sollen vordem 7OO Sghiama in 8eS 
gewesen styn, aber nnn sind nur 50 hier. Cines von den Kollegien soll 
Dukaten zu banen gekostet haben, aber itzo weist man vie Vtelle nicht mchr, wo 
es Manden hat. 
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Sarhllt! ist ein Berg zwischen Fes und Meknes an dem Futze 
dejselben befinden sich Ueberbleibsel von einem alten Schlotz, welches die Maurm 
Kesua Faraim nennen, und nach ihrer Meynung vordem von den Christen er, 
banet worden ist. Man sieht diese Ueberbleibsel in der Reise des Stuart nach 
Meknes, woselbst er von der Schrift, die anf den Steinen gefunden wird folgen-
des anfuhrt. IL^O^ ... 

(? . .. V(? . ?I^L ... K40L8I... . 

>^X. KK... IVI.I... 11^0.. . ILU'LL ... LLI'l.. 

IL ... ... KLV54 ... 
^VXI>l .  .  .  IVI85IV .  .  .  . . .  

Illl L0 . . . L I' l ̂ 
. .  

Zavia Mula Edrls ist der Ort, wo Edl'l's, der 
Stifter von Fes, begraben liegt; der eine Freystatte fur alle Verbrecher, und ei-
ne6 von den grostten Heiligthumern des iandes ist. 

Meknes wurde vordem Silda genannt, und ist eine ziem-
lich grosie Stadt, eine kleine Tagereife von Fes entlegen. Man siehet den Pro
spekt deS SchlosseS gegen Abend auf XII.Im Umkreise ist eS grotzer 
als die Stadt, und die Mauer zwischen ^ und 6 ist wenigstenS eine viertel Merle 
lang, aber es ist nicht uberall mit Gebauden angefullet, die meisten sind niederge-
fallen, undes giebt viele Gartenplatze darinn, wovon insonderheit einer merkwur-
dig ist. Durch die Mitte desselben geht ein breiter gemauerter Weg, von einer 
solchen Hohe, dast man auf demselben uber alle Gipfel der Baume wegsieht, ob-
gleich sich Orangen - und Olivenbaume von einer ansehnlichen Hohe da befinden. 
Mitten auf diesem kunstlichen Wege steht eine Ehrenpforte, uber melcher ein grosies 
Zimmer ist Die Rudera des SchlosseS sind noch sehenSwurdig, insonder
heit die prachtigen Marmorpseiler, die Mula Jsmail von Livorno und Marseille 

i z hat 

billion lie ^skirueccos. 
*5) Die nach den« Prospekt kopnt nnd verkleincrt ist, '.rclchen man beym XVinduS in 

Stuarts Reisc nach ^Ncknes finnet. 
Wc tjnmal zu dicser Stelle kam, irollten mich die VNaurcn zwingen, dasi ich 

meine Schnhe ansziehen sollre. Wie ich aber Larm machte, und der Kbnig e6 be« 
mcrkle, der etwas voian in einer Chaise n?ar, die ven z^veen 'lTlegern gezogen »rard, 
so gab er Ordre, dast man mich ungehindert geheu lassen mbchte. 
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hat kommen lassen. Das meiste davon wurde durch das Erdbeben verwustet, wet-
6)es Lissabon ruinirte, wobey auch in einer Nacht uber dreyhundert Iuden unter 
ihren niedergefallenen Hausern hieselbft begraben wurden. Den ostlichen Pro
spekt der Stadt sieht man auch auf Xll. Von ^ bis S ist das Schloj;; 
c jst das spanische Monchskloster. Der bekannte Tyrann Mula Jsmail hat 
hier bestandig residirt, und die Mauren gehen bey seiner Grabstelle nk ohne ehrer-
bietige Furcht vorbey, welche er ihnen noch nach seinem Tode einzujagen vermag. 
Es konnen nicht uber zehntausend Einwohner hieselbst seyn. Die Mauer um die 
Stadt ist niedrig uud schlecht, und das Wasier taugt gar nichts. Der Konig 
kommt nicht gerne hieher, weil er gemeiniglich jedesmal krank wird, wenn er 
hier ist. 

Diese ganze Provinz must zu detl Zeiten der atten Afrikaner sehr bluhend 
geweftn styn, iudem Johannes Leo berichtet, dasi darinnen vierzig grosie Stadte 
pnd dreyhundert Kastetle gewesen sind. 

§.  9-

In Benihasan. 
Sala sott unterm Z4. Gr. IO Min. liegen, und zwar geråde gegen Ra

bat uber, an der nordlichen Seite des Reviers Burargag, oder vielteicht richti-
ger, Btt ^Xgaba , welches mit Waldung und Buschwerk angesullet be-
deutet. Denn auf beyden Seiten des Reviers ist ein Ueberflusi von Busch und 
Unterwald, und wenn man Bersgh elhasan vorbey gekom,nen ist, hat man eine 
angenehme Gegend. Die Mattren neunen auch die ganze Gegend bey Sala, 

Btt Rgaba. Die Stadt ist ziemlich grosi, und die Einwohner nennen sich 
Slavi; andere nennen sie aber Andalttst, weil ste von denen abstammen, die au6 
Spanien vertrieben wurden, wovon vorher Erwahnung geschehen ist. Der be
kannte Kaperhasen ist innerhalb der Stadt, unter dem grssten Thurm; denn die 

Rhede ist schlimm, und der Eingsng ist noch schlimmer, worinnen sich eine Sand
bank besindet, die eine Brandung oder Brechung der See verursachet, welches die 
Europaer Barre nennen, so aber von dem arabischen Wort Behar 
kommt, welches Meer bedeutet. Diese Behar ist ofterS so grosi und gesthrlich, 
dasi sie keiner passiren kann, und sie hat auch vielen schon das ieben gekostet. Die 
manrischen Barken sii'.d sonst die bequemsten Fahrzeuge dazu, weil sie vorne und 

hinten ungewohnlich hoch sind, und die Mauren auS langer Erfahrung, sich nach 
den 
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den Brechungen zu richten, verstehen. Beym hochsten Wasser soll die Tiefe auf 
der Barre zwolf. Futz, und bey dem niedrigsten sechs. Futz seyn. Der Anker-
qrnnd auf der Rhede ist ein schwarzer Sand, und die Tiefe betragt daselbsi drey-
tzig bis ftchzehl, Faden. Iin Iahr 1765 bombardirten die Franzoftll diese 
Stadt zugleich mit Rabat vergeblich ; eine Bombe gieng weit uber die Stadc 
weg, eine andere fiel zwar auf die grosite Schiama, aber uber vierhundert er-
reick)ten die Stadt nicht. Den Prospekt von der Seefeite sindet man auf 
VIII. *) I.it. der Eingang in das Revier ist bey I.it. F, dabey ist anch die 
Seebatterie, womit I.it. 5? auf XI. ubereinkommt, und worauf sich dreysiig 
Kanouen in einem ziemlich brauchbaren Stande befinden. Nach Fes llnd Ma-
rokos war hier die beste Handelsfladt, und die Anzahl derEinwohner kann wohl 

auf ftchzehntausend augenommen werden. 

Mehedia ^^6^, wird von den Europaern Mamora genannt. Sie hac 
cin verfalleneS S6)losi bey dem Nevier Sebtt, wo die Kaper Sfters einlaufen. 
Die Rhede ist eine viertel Meile vom lande ab, und man ankert dafelbst auf 
Sandgrund und auf zwanzig bis fuufzehn Faden. Sie soll unterm 34. Gr. zv. 
Min. liegen. Der Prospekt ist auf 1"ad. II. zu fehen. 

Elaraisch welches die Europaer gemeiniglich Larache nen-
nen, ist ein kleinerund geringer Ort, unterm zz. Gr. 8 Min. und war vordem 
eine romische Kolonie, unter dem Namen Liza. Er ist auch durch das ftan-
^oslsche Bombardement iin Iahr 1765 bekannt geworden. Hier konnen blost 
Barke,: und fehr kleine Fahrzeuge hineinkommen, und man liegt auf achtzehn bis 
sechzehn Faden vor Anker. Der Konig ist willens, hier eben, wie in SttlM/ 
bauen zu lassen. Die l'lld. XIII. zeiget den Prospekt. 

§. 10. 

In Chus 

A^tla eine kleine versalsene Stadt, die auAer einigen ^obakplan-

fagcn, deren Produkte nach Guillea gebracht werden, nichts gutes hat. Sie 
liegt 

*) Hr. N?. S6?rS^er hat ihn genommen und gezeichnet. 

^ ) Ist vom Heine im Lande genommen und gezeichnet, 

*«») Ist nach demjemgen kopirt, so sich beym Tapper fintet. 
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liegt unterm ZZ. Gr. -o. Min. und man sieht ihren Prospekt nach demjenigen, bm 
Dapper hat, auf XIII. 

Alkassar , besteht in Ueberresten von der Stadt und dem Schtosi, 
wo Don Sebastian, Konig von Portugal, mit dem besten Theil des portugie-
slschen Adels und zugleich zween maurische Konige, an einem Tage im Jahr 
1578 in einem Treffen blieben 

Tansghia gemeiniglich Tanger, iat. wovon klguri-
tania tmZltania den Namen hat. Sie hat bis zum Jahr 1463 den Rbmern, 
Gorhen und den Maurm gehort; nachdem gehorte sie bis 1662 den Pottugl'e-
ftn, und darauf den Englandern. Diesen soll sie aber zu kostbar zu unterhalten 
gewesen seyn, weswegen sie sie selbst im Jahr 1685 schleisen liesien, und seitdem 
ist sie in den Handen der Mauren. Zuausierst bey der Schiffsbrucke soll es rief 
genug fur ein Schiff von sechzig Kanonen seyn Den Prospekt enthalt 

XIV. 

Sebta bey denEuropaern Ceuta, ist eine kleine Festung, die 
auch den Ndmern, Gothen, Arabern, Pormgiesen und den Spanien, ge
hort hat. Die letzten beschen sie auch noch itzo, und werden darinn seit 1690 
von den Mauren blokirt gehalten. Sie liegt unterm 35. Gr. 52. Min. Eine 

Zeichnung davon sindet man in des Hrn. Justizrath Niebuhr Reisebeschreibung, 
I., wo man zugleich die Berge Abyla und Calpe sieht, die die Alten L0-

lumna Herculis nannten. In dem spanischen Frieden im Jahr 1767 wurde 
ausgemacht, dasi es mit Sebta in allen Stucken auf dem alten Fusi verblei-
ben sollte. 

Tetaun (2)^^'. gemeiniglich Tetuan, ist eine artige kleine Stadt, un
term ?). Gr. 37. Min. Die Abweichung der Magnetnadel ist hieselbst 17. Gr. 
31. Min. N. O. Sie liegt zwischen zween hohen Bergen, etwas uber eine Meile 
von der mittellandischen See ab, und in einer unvergleichlichen Gegend. Sie 
hat viele schone Fruchtgarten, und ist angenehmer, als andere Stadte in diesem 
Lande, weil die Einwohner durch den Umgang mit den hier bestandig ankommen
de« Europaern etwas civilisirter geworden sind, und alle, sogar die Mauren, 

die 

*) Den Prospekt findet man beym windus in Stuarts Reise nach Mekne's. 
Seit 1767 sollen die Reside,,zen des damschen und hollandischen Ronsuls in Ra
bat, bieher verlegt worden seyn. 

K'"*) Er ist auch vom Dapper genommen. 





, 
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bie spam'sche Sprache reden konnen. Der englische General -Konsul residirte 
hier^ und konnte, ohne eine besondere Erlaubnisi desKonig6zu haben, zwischcn hier 
und Sghibraltar reisen, wann er wollte; eine Freyheit, die hier zu iande von 
grosier Wichtigkeit ist, wenn sie nicht gemisbraucht wird ^). Die Kaper lansen 
auch hieselbst ein, sie wollen sich aber doch nicht gerne lange innerhalb der Straste 
aufhalten. Es mogen wohl vierzehntansend Einwohner von allerhand Art hier 
seyn. Der Prospekt, der nach demjenigen kopirt ist, welchen Windus in Stuarts 
Reise nach Mekttes hat, sindet man ans'I^d. XIV. Bey ist die mittellan-
dische See; 5 ist ein Wachthnrm; ^Martitt, die Ladestelle, beynahe eine halbe 
Meile von der See; ^ der Meg znr Stadt; 6 ist der iausdes FlujseS; / ist der 
Weg nach Mekttes; 5 das Kastell. 

§. 

In Errif. 

Penon de Velez (^5^, ist ein kleines unbedeutliches Kastell, unterm 
55. Gr. 15 Min., welches den Spaniern gehort. 

§. 12. 

In Gart 

Mamla oder Melllia, ist auch ein Kastell, das die.Spanier 
haben. 

Melm'a gewohnlich Mttlvl'a, ist der Flusi, welcher die Granze 
zwischcn den marokanischen iandern und Telemsan macht, das unter die Both-
mastigkeit von Alsgher gehort. Shaw snhrt ein Kastell beym Mttlvia an, mit 
Namen EljDUbe, diesi ist aber nnr ein Haus don Feldsteinen, die blos aus einan-
der gelegt sind; und deren man viele aus dem Zelde sur die Hitten und sur das 
Vieh hat, die Eslba genannt werden. 

§. r?-

*) So vi el ich gehbrt habe, ist diese Freyheit itzo aufgehobcn. 
**) vraichwaite mennet, daft dreygigtansend im Zahr 1728 da gewesen waren, allekn 

die Mauren vcrsichem, dast nicht uber vierzehnrausend Emwohner da sern kdimen. 

HostS Mavok. M 
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§- >z. 

Die Beschwerlichkeiten, denen die Reisenden in diesen jandern ofters ausge-
setzet sind, veranlassen einige Anmerklingen, die insonderheit denen nutzlich seyn kon
nen, die hier zum erstenmal reisen mochten. Man sindet unterweges keine Wirths-
hauser und selten Dorser oder Stadte, man must daher alles bey sich haben, was 
Zur Erhaltung des lebens dient, insonderheit ein Zelt fur sich, und eins oder zwey 
kleine fur die Bedienten; ein Feldbette, und das vorzuglichste Kuchengerath und 
Tischzeug, wohlversehene Flascheusutter, deren ledig gewordene Flaschen sogleich 
mit gutem Wasser anzusullen, wo es zu haben ist, am rathsamsten ist. Man must 
nicht unterlassen, so viel Brod mitZunehmen, als man von einer Stadt zi'r andern 
gebrau6)t. Fleisch, Eyer und Milch bekommt man auf dem iande, und wenn die 
Zeit ist, auch Melonen, die zu keiner geringen Erquickung dienen. Wenn der 
Konig keine Eskorte gefchickt hat, so must man doch Mauren mit auf die Reise 
nehmen, sowohl der Sicherheit wegen, als auch um die benothigten Dienste zu 
haben, im Fall ein Sonnabend unterweges eintreffen sollte, wo die Iuden, als 
die gewohnlichen Koche und Bedienten, nicht arbeiten konnen. Eben so menig kann 
man Iuden entbehren, weil die Mauren keinen Christen tragen, welcher also 
bey A^amur oder anderwarts in Verlegenheit kommen wurde, wo ihn die Iuden 
durch das Wafser tragen, indem die Barken nicht nahe an das iand legen konnen. 
Ein guter Reuter wird sich am liebsten ein Pferd wahlen, ein anderer reuket aber 
am gemachlichsten auf einem Maulthier, befonders wenn der Weg lang ist; man 
must zum Voraus uberlegen, wie viele Kameele, Pferde und Maulthiere man ge-
brau6)t, und deswegen mit dem Elhamel oder Caffileur gleich aceordiren; sonst 
nehmen sie mehrere Thiere und mehr Geld, als recht ist. Man reiset gemeiniglich 
se6)s daiu'sche Meilen von sechs Uhr des Morgens bis sechs Uhr des ?lbends, 
und man kann die Elkafila oder Bagage stetS fortgehen lassen, und sich selbst doch 
ein oder zweymal eine halbe Stunde aushalten, um etwas kalte Kuche zu geniesten, 
die man bey der Hand haben must; die Kafl'la wird man alsdann noch zeitig ge-
nug wieder einhohlen. Trisst man eine DltM' oder ein Dorf von Zelten an, wo 
man zu bleiben gedenkt, so must man vor allen D ingen eine Wache von dem Sck)ech 
verlangen; welcher dann drey bis vier Araber schickt, denen man an dem Mor
gen jeglichen einen halben Dukaten oder funf Mark bezahlt, wogegen sie fur das 
kleinste mit dem grostten einstehen follen. Die Gerste fur die Pferde, und die 
Zehrung der ieute, Mona genannt, must der Reisende bezahlen; ja es 
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mussen sogardie Geschenke, die ein oder anderer Araber machen mochte, mit ein 
wenig inehr, als ste mehrt sind, bezahlt werden. 

Ein Reisender wird sich bey nachstehender Reiseroutewohlbefinden. 

Von Rabat nach Marokos. Stunden. 

Eetara einPlah an der See mit gutem Wasser, wo-
hin die andern Christen die Reisenden begleiten, ist von 
Rabat - - - - -

Jchem , ein kseincr Bach von Regenwasser, der von den 
Bergen kommt, ist von Getara - - 2^ 

Zerat dergleichen von daher - - 2^ 

Bu Snega dergleichen, von daher - I 

Monsuna ein sehr geringer Ort mit einer niedrigen 
Mauer, wo inwendig nichts weiter ist, als eine Begrab-
nWelle mit einigen wenigen Hutten undmit einem Platze, 
aus dem die Reisenden ihre Zelte aufschlagen konnen, in-
dem dieser Ort fur einen von denen gerechnet wird, die 
man Menzela nennet, wo die Reisenden die 
Nacht bleiben konnen, und, gegen Bezahlung, mit Ger-
ste sur die Pferde versehen werden sollen, wie denn auch 
die, so hier wohnen, niche, wie andere Araber, ihre Dua-
rell anderswohin versetzen konnen, ist von Bu Snega 2^ 

Ettflfek ein kleiner Bach aus Regenwasser, von daher ^ 

Kentara dergleichen, woruber vor diesem eine Brucke 
gewesen ist, die Kentara heisit, von daher - l 

AlN Sba 5^"" die iowenquelle, indem man jagt, dast 
hier die iowen kommen, um zu trinken, wie es denn auch 
sehr gutes Wasser ist; von daher - -

M 2 Bu 

*) Diese Reisen habe ich selbst gemacht; und da ich einige von denWegen v'elmal gekom-
men bin, so babe ich auf den Unterschied der Stunden Slcht gegeben und ftlbigen 
unbcdentlich gesundcn. Die an^erste Akkuratejle kann man indessen nicht erwar-
ten; ein Pferd ist am Morgen mnnterer als am Abetid. Hier zn Lande giebt eS 
aber keine andere Art die Disianzen abzumenen. 



92 Neue Geographie von Marokos. 

Stunden. 
Bu Skl)t eine Stelle, wo schlechtes Wasser ist, und 

wo, nach dem Namen zu schliesien, vor Zeiten Zucker ge-
wachsen styn must, von daher - - - 2 

Sid Mohameb Rgiat , die Begrabnist-
stelle eines maurischen Heiligen, von daher - z 

Zierni gutes Wasser bey einem Felsen; von daher » 

Sid Abd Enbt das Grab eines Heiligen, 
von daher - ------ Z 

Sid Add Elknm dergleichen, von daher ^ 

Omarba 5^^^, einFlust, woruberman auf Boten nach der 
Stadt A^amur gesetzet wird, wo der Weg nahe vorbey-
geht, von daher - - - -

Buhamo ein Brunnen, von Azamur - 6 

Mokrls eine Gegend mit vielen Dllaren, von daher z 

Beni hele! ^5-^, zween maurische Hellige, von daher » 

Sid Ben Nur dergleichen, von daher - z. 

Sid Erhal dergleichen, von daher -- v z 

Sid Abd A!lah dergleichen, von daher I 

Garando ein kleines fliesiendes Wasser, von daher 2 

Men^ela eine bestandige Duar am Fusi von Geburgen, von 
daher - - - - - 6 

Kentara, eine Bt-ucke uber das Revler Tensif. Diese Gegend 
ist unsicher fur die Reifenden, die hier ofterS geplundert und 
umgebracht werden, von daher - - - 4 

Meraksch die Hauptstadt des iandes, von daher I 

59 

. 

§. -4. 
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§. -4. 

Von Marokos nach Suira. Stunden. 

ein fliesiend Wasser, wo sich die Stutterey des 
Konigs besindet, von Marokos - - - l 

Behasgia , ein fliesiendes Wasser und ein kleinesHaus, 
von daher ------

Enfus ein kleiner Bach aus Regenwasser, von 
daher ----- i 

Dar sgedlda ein verfallener Thurm, ehedem 
eine Stadt, von daher -- - - 2 

Sld Omara das Grab einesHeiligen, von daher ^ 
Sur Eladld , ein PlaH von einer Mauer umge-

ben, woselbst Neger wohnen, von daher - 65 
Ttldet ein Berg, der wie ein Zuckerhuth mit einer 

Krone darauf aussieht, von daher - - ^ 
Schifava ein Bach nahe dabey 
Sid Buz id ein maurischer Heiliger, von 

daher ^ - - - - - i 

Sld Moktar ein dergleichen, vondaher 3^ 
Gmes Wasser, von daher - - - 2 
Dar Amar , ein gemauertes Haus fur einen Kaid, 

von daher - - - - - 2 

Todensj ein Platz, wo sich ungefahr ein Dutzend Hu
den-Familien in einigen Hutten aufhalken, von daher 

Sid Abd Allah ttacgemi ^^>9 ein Heiliger 
und Wasser, von daher . - - ^ 

Dar Kaid ^lllah ein gemauertes Haus 
fur einen Bafcha, in einer fehr angenehmen Gegend, 
von daher - ----- 2 

Gtttes Wasser, von daher - - - 2 
Suira oder Mogodul ^^7 eine Stadt, von daher z 

Z2 

M 3 §. 15. 
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§. 15. 

Von Smra nach Agader. Stunden. 

l!ad Jdaugert ^, ein Revier, von Sul^ra 
Ivaumeda ein kleines Haus bel) einem Palmbaum, 

von daher - - - - -
Jdanbelel ein Breberhaus, von daher - 1 
Tldsl, eine Hole am Wege, worein die Rauber os-

ters die Reisenden werfen, die fte todt schlagen, von daher l 
Motfla Tldsl gutes Brunnenwasser, von 

daher - - - , i 
Bir Znuma ein Brunnen, wo einWeg nach Ma-

rokos abgeht, von daher - - - Z 
Jdamqel eiil Breberhaus, von daher -
A^la ein Salzrevier, wo man neben dem iande gutes trocke-

nes Salz sindet, und wo in der Mitte klares ausgelosetes 
Salz flietzet, von daher - - - ' 

1?ad JPlzul ein Revier in einem Walde, 
wo man der Rauber wegen unsicher ist, von daher iZ 

Motfm Jdcmgelul ein Brunnen, von 
daher ----- 2 

Dar Elt Jsim ^ ein grosies Breberhaus, von 
daher - - - - - - 1 

Uad Tlldi , ein Revier unterhalb den Bergen^ 
von daher ; 

Gutes Wasser, von daher - - , 1^ 
Uad Benitamer ein Revier bey Ferni, oder Kap 

Agcri; von daher - - - - 1 
Uagrot ' einige Breberhauser, von daher - 4^ 
Targazut ein Hasen, der zu denZeiten des Mltla Js-

mail gebralicht wurde, von daher - - 2 
Uad Tameragt ^ ein Revier, von daher l 
Agader oder Santa Cruz, eine kleine Stadt, von daher 2 
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§. 16. 

Von Agader nach Marokos. Stunden. 

Ueber die Berge, der Weg uber Enw^rot genannt. 
Et'tt grotzcr BallM mit gutem Wasser dabey, von Aiader 4 
Emsgrot , ein Schlosi, das Mttla Jsmail erbauet 

hat, worinnen Neger wohnen, von daher - - 4 
Aslsek eine Freystatte, wo Wasser ist, von daher 4 
Jdalllm ein Breberhaus, von daher - - z 
Elt Musl ^52, eine Stelle, wo Juden wohnen, von 

daher - - - - - 5 
Tims Gadavl ein Tlgnun oder Breber-

hans, von daher - - - . -
Am elberda eine O.uelle mit sehr kaltem Wasser, 

von daher - - - - 4 

Dar elkadi <-5^^ ein matziges Haus, von daher 4 
Jmentanut ein dergleichen, von daher - 2 
Uad elkehera ein Revier, von daher - 2 
Fruga ein kleines Breberdorf, dessen Einwohner fur 

die schlechtesten jeute im ganzen ^ande bekannt smd, von 
denen die Mauren sagen, da^ man lieber mit loi Slllgt, 
Windhunden, zu thun haben musite, als mit einem einzi-
gen Frugi oder Einwohner in Fruga, von daher - 7 

Motsla Iheia Obleiet ein Brun-
nen, von daher . - - - 4 

Marokos, die Hauptstadt, von daher - - 4 

§. i?. 

- Von Marokos nach Asfi. 
Tensif <-5-^-^', ein grosies Revier auf der Stelle, wo diese 

Passage ist, ist von Marokos - - 2; 
Femtagona ein Brunnen, von daher - 4 

Men-
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Menzetla, ein Betort, von daher - - ? 
Bir Nahel ein Vrunnen, von daher . 
Tefella dergleichen, von daher - -
Ras elem , xjiie Quelle mit gutem Wasser, von 

daher - - - -
Hakor und Zlma Elmelh ' ^ln Vrunnen 

und ein Salzbehalter, der wahrend der Regenzeit unter 
Wasser steht, aber beym trockenen Wetter voll von dem 
besten Salz ist. Es ,'st ein ziemlichgrover und ebener Platz, 
den meistentheils auf den Seiten kleine Hugel umgeben, 
und niemand eignet stch diefts Salz zu, sondern jedermann 
kann davon nach Belieben nehmen, ist von daher 

Sid Hamed Tljl einer von den grosien 
Heiligen im Lande, vor welchem der Konig selbst vom 
Pferde steigt, von daher - - . 

Mst eine kleine Stadt, von daher - -

§. 18. 

Stunden." 
2 

l 

n 

4L 

z; 
6 '  

27 

Von Smra nach Asfi. Stunden. 

Sid Btt Zerogdul ein Helliger, vonSulM 
Sid Karmut dergleichen, von daher 
Sid Uasnien dergleichen, auf Sgebel Hedw 

oder dem Eisenberg, von daher 

Kesua Ben HaMldo ,ein verfallenes Schlosi 
einer schonen Gegend, von daher - -

Tensif, ein grosies Revier, von daher 
Asst, von daher - - -

2 

4 

5-

20 

§. 19. 

— 
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§. 19. 

Von Aost nach Azamur. Stund««. 

Letta Muluka einemaurische Hellige, vonAsfi 2 

Tamerosud eine sehr steinichte Stelle, von daher z 

Dallizir ' ein Haus, worinnen der Kaid uber Abda wohnt, 
von daher - - - - - 2^ 

Sid Kuskllsl! , die Grabstelle eineS mauri-
schen Heiligen, die ihren Namen von Kltskusll, der besten 
Speise derMallreil, erhalten haben soll, wovon der ver-
siorbene ein so groster iiebhaber gewesen ist, dast er eine 
Summe Geldes zu Kttskusl! vermachte, womit alle Rei
sende bey seinem Grabe traktirt werden sollten; weil aber 
eine grotze Menge Musstgganger nichtS anderS thaten, als 
dast sie hin und her reiseten, um zu essen zu bekommen, ss 
horte dieseS ^egat bald auf ^'), ist von daher . . ^ 

Åler ' Ueberbleibsel von einem Flecken, woselbst noch ei-
nige wenige Familien sind, von daher - - zi. 

Ilaledia Ueberbleibsel von einem Kastell, von daher '! 

David Elherlr ' ein Heiliger bey der See, von 
daher ----- z 

Brahim Ben Helcl , derglejchm, von daher -

AlWr , Ueberbleibsel von einer Stadt auf einem Berge, 
von daher - - - , - 5 

Rgit ein fliesiendes Wasser in einer Gegend, Araket.' 
Uled Aija genannt, von daher - - - 5 

Sid 

2) ^e>onder^ ist es, das? man von einer Stelle in derselben Gegend, ?roinontor!un, 
Zciljz genannt, eine Anmerkuug, die sich hier pasit, von dem Campomancs in 
jeiner Ill^ustrzcioi, k»l^?erip!c)n tie ttanon, angefuhrt flttdet; illela erzahlt, dasi 

man auf einer gewissen Stelle auf diesem Vorgeburge ilberflusslge Speise babe, 
ul,d dap ein jeder konnnen kann, um davon zn essen; sie nennen diese Stelle den 
Tijch der Sonuc cici 80I), und versichern, dast alles, mas man dasclbst vor« 
ictzet, anfs neue dm cl) eine gbttliche Kraft wieder znm Lorschein komme. (Vue!» 
ven 5 naccr nor Virtuci ciivins ) p. 50. 

Hdsts Marok. N 
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Stunden. 
Sid Ali Ben Rabi ^ ein Helliger, von 

daher - - - - . - 5 

Fa^ Uled Dlllb ^^5^, Baraken fur die, tvelche 
Berlsghia blockirten, von daher - - - I 

Tlkni ^^2^' andere dergseichen, sieht man von 
daher - - - - - i 

Fcly Kebtl' dergleichen, sie sehen wie kleine Dorfer aus, von daher I 

Verllghia oder Mazagan, sieht man geråde gegen uber, an der See 

Ajamur ^5^» eine kleine S tadt, von daher - - 2^ 

-

§. 20. 

Von Sala nach Meknes. Stunden. 

Rgaba Belut , ein kleiner Wald mit Eichen, von 
Sala - - - - - 2 

Keslla Fenzara ^1/-^ einesvondenNegerhauftrndes 
M. Jsmail, von daher - - - z 

Ain sinsghiara eine Quelle, von daher I 

Uad Flefla ^ ' ein Revier, von daher - - T 

Mosiad Eit Erma ein Haufen Duarett/ 
von daher - - - - - 4^ 

Uad Bet ^1? - ein Revier, von daher - - 2 

Dar Om Soltan ^^2^" wovon sich verschiedene 
in dieser Gegend befinden, die fur die Mutter des M. Is-
Mail, ihrer Reifen wegen, gebauet worden sind, - 4 

Meknes eine Stadt, von daher - -
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§. 21. 

Von Sala nach Tetaun sollen 50 Stunden, und von Sala nach Fes, 
ZO seyn *). Von Meknes nach Fes rechnet man 10 Stunden. Es ist eine 
Tagereise auf einem bergichten und schlimmen Wege, der an vieten Stellen, we 
gen der Lowen, unsicher ist, die sich hier m Menge aufhalten sollen ^). 

z. Capitel. 

Von den gegenwartigen Bewohnern. 

^^ie gegenwartigen Bewohner in den marokamschen iandern sind r. Mauren, 
^ 2. Araber, z. Breber, 4. Neger, 5. Renegaten, 6. Juden urch 7. 
Christels von welchen besonders zu reden ist, und also 

Von den Mattren. 

§. 1. 

Die die Europaer Mauren nennen, sind eigentlich derjenige Theil von 
den Arabern, der slch in den Stadten niederliest, und sich mit einem Theil 
der alten Mauren und Gatttler vermischte, wozu sich noch unter dem Mnlei Zl-
dan im Iahr 161O die Maranen oder die spam'schcn Mauren schlugen, 
welche sich so sehr vermehrten, dasi man i'Ho in den Stadten fast keine Spur mehr 
von den alten Einwohnern sindet. Sie nennen sich MosllMltt, die 
Befreyeten, woraus inder Folge Muselmanner geworden ist, die Romer nann-
ten sie Mauri, dieFranzosen Maures, die Spanier Moros und dieDanen 
Mohrer oder Maurer; so einige ofters mit den Negern verwechseln und glau-

N 2 ben, 

*) Nach der Angabe des Hr. Kommerzrath Rouftrup. 
**) Ich habe diese Neise kurz nach meiner Ankunft im Lande gemacht, wie ich necb die 

Sprache nicht verstand, deSwegen hade ich kein besonderes Verzeichnist darubcr. 
Noch kann man merken, dast, wo gntes Wasser ist, kallemal Leute in der Nabe 
wohnend gefnnden verden, nnd daH man felten zn einem maurischen ^eiligen 
kdmmt, der nicht der Patron fur einige seyn scllre, die sich da herum aufhalten. 
Slehe vvrhcr Pag. 54. 
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ben, dast beyde gleich schwarz sind, da die Mauren doch schone weiste und wohl-
gebildete ieute seyn, wenn man die ausnimmt, die sich mit dm Schwarzen ver-
mischt haben, und welche also nothwendig von verschiedenen Farben seyn muffen 
Doch ist die Anzahl von diesen eben nicht sehr grost, und nimmt taglich ab. Es 
ist auch unrichtig, wann der Hr. Professor Schldzer in Gottmgell 55) delt 
Jusef Tassin den schwarzen Sieger nennet, indem die braune Farbe bey den 
regierenden Scderifen zu allererst beym Naschld und beym Jsmail angesangen 
hat 555). WaS den Ursprung des Namens Mallri betrifft, so weist man, dast 
die Perser von dem Plmius lnid von andern Jarust genannt worden sind, und 
die Araber nennen Persien noch itzo Fars wie inzwischen die Benennung 
Farufi zu Mallrusl, und diese hinwiederum zu Maurt verwandelt worden ist, 
solches lastt sich nicht leicht bestimmen. Denn mit dem Salttstius Mauri von 
Medi herzuleiten, scheint ein wenig zu weitlauftig zu seyn, und nicht viel wahr-
scheinlicher wird man die Meynung des Bochatt finden, den Namen namlich von 
dem hebraischen Mahttr ans abzuteiten, welches Westen bedeutet, ob 
es schon gewist ist, dast die Mauren alle diejenigen, die zwischen Telemsan und 
Aosi wohnen, Morgrebi oder die Weftiichell nennen, (von Aesi bis 
Nun heisten sie Sust ; und die Spanier nennen sie Algarbes, gleich-
falls von Elrgarb: Westen. Dem sey aber wie ihm wolle, so durfen 
wir sie Mauren nennen, und das sowohldeswegen, weil das iand das alteMau-
ritania ist, als auch, weil itzo die Bewohner desielben bey allen Europaern unter 
diefem Namen bekannt sind. Nur diest einzige hat man zu bemerken, dast nur 
ein sehr geringer Theil derselben annoch von den alten Mauren herkommt, und 
dast sie vielmehr von denjenigen Araber!! abstammen, die die Sarasenen ge
nannt wurden, welche aber selbst, theils durch ihren einige hundert Iahre lang 
in Spanien gehabten Ausenthalt, und theils durch ihre jebensart in den Stad
ten in Afrika, bereits so sehr verschieden von den Arabern geworden sind, da^ sie 
nicht mehr Araber genannt werden tonnen. 

§. 2. 

S) Die auch in Vestindien verschiedene Namen haben, als Mulatten, MustLsen, 
Caftisen und No blanc. 

In ftiner Geschichte von Nord-Afrika, Pag. zz. 
Siehe vorher Pag. Z4 und 35. 
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§. 2. 

Wenn ein Maur geboren wird, lafsen die Eltern gar keine Freudenbezeugun-
gen sehen oder feyerliche Ceremonien; aber am slebenten Tage hernach laden sle 
einige ron der Familie ein, und schlachten ein Schaaf oder eine Ziege im Namen 
desGebornen, welcher hierbey zum erstenmal genannt wird. Worauf man das 
Fleisch gleich zubereitet und verzehrt. Sind es Zwillinge, so werden sie allemal 
Hasen und Hasttl genannt, welche Namen, wie sie glauben, die 
Zwillingsohne des Ali und der Fatima, gehabt haben. 

Sie gebahren mit wenigen Schmerzen, und manche Kindermutter steht schon 
«m zweeten Tage auf, bindet ihr Kind auf den Rucken, und verrichtet alles, was 
jm Hause vorsallt. Einige wenige Tage daraus geht sie auch in die Stadt au6, 
und hat das Kind stets aus dem Rucken, dem der blosie Kops hervorsteht, es mag 
ubrigens Kalte oder Hitze, Regen oder Sonnenschein, sturmisches oder stilles 
Wetter geben; eben so weist man hier auch nicht, was Windeln, Schnurleib, ieit-
band, Gangelwagen und dergleichen Dinge zu bedeuten haben, und dennoch, ehe 
ein Iahr um ist, sieht die Mutter ihr Kind bereitS rasch und stark herum gehen, 
wo e6 nur seyn soll. 

Im sechsten Iahr fangen sie an in die Schule zu gehen, oder sie werden zu 
Handwerkern hingegeben. AuS der Schule gehen die meisten schon wieder ab, 
weim sie nur.^esen und Schreiben gelernt haben; einige verlassen sie aber nicht 
eher, als bis sie den ganzen Koran auswendig herzusagen wissen; und von die-
sen glaubt man dann, dast sie wohl studirt haben. Ist so einer der Sohn eines 
vornehmen ManncS, so fuhrt man ihn auf einem Pserde, geputzt und mit Musik 
voran, durch die grotzten Strasten. Nach diesem sind sie sich selbst uberlassc!! 
m^d treiben umher, bis es ihnen gesallt, sich zu verheirathen. 

§. 4. 

Die Malll'M sehen nicht sern in die Zukunst, sondern lassen einen jeden 
Tag seine eigene Plage haben. Es bekummert sie daher nur wenig, ob sie eine 
Frau ernahren konnen, und es ist nichtS selrelieS, einen jungen Menschcn von erwa 
zwanzig Iahren, sich verheyratheu zu sehen, ohne dap er eine Au?steuer bekommt 

N Z und 
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und selbst was besihet, und ohne dasi er etwas gelernt oder slch irgend worauf gelegt 
haben sollte. Diesi kommt von ihrer uberauS sparsamen iebenSart, und von ihrer 
Genugsamkeit mit der nothwendigen Speise und Kleidung her, indem sie nichtS 
von der Ueppigkeit, Pracht und Eitelkeit kennen, die in der Welt an anderen Oer-
tern im Schwange gehen, und die Schuld daran sind, das; so viele im ehelosen 
Stande sind und bleiben. 

Das Frauenzimmer dars slch nicht selbst verheirathen, sondern must von einer 
Mannsperson weggegeben »verden. Hat sie keinen Vater, Bruder, oder sonst 
jemanden in der Familie mehr, so kommt dieseS dem Kadl zu, und sie dars sol-
cher fremden Wahl nicht widerstehen, ausier wenn sie eine Witwe ist, wo ihre 
Einwilligung dazu ersordert wird. Der ^iebhaber wendet sich zuerst an den Vater, 
oder anden, der seineStellevertritt, und verlangt seine Tochter^ur Ehe, die er als-
dann noch nicht gesehen hat, dabey gelobt er zugleich eine gewisse Summe GeldeS, z. 
E., hundert Dukaten, und akkordirt, wie viel er davon gleich baar bezahlen, wie 
viel die Braut zu Kleider und zum Staat haben, und was als ein Rest bis aus den 
Fall ruckstandig bleiben solle, da es ihm gesallen mochte, sich wiederum von ihrzuschei-
den. Die nichts haben, versprechen doch auch etwas, sie geben aber nichtS. Sind sie 
nuneinig geworden, so wird ein Kontrakt vor dem Adtll oder den Notaril's publl'cis, 
errichtet, und der Vater giebt eine kleine Kollation. Nach Verlaus eines halben 
Iahres geht die Hochzeit vor sich. Der Brautigam reutet an dem Abende vorher 
durch die Strasien, und hat eine grosie Schaar hinter sich. Derselbe Auszug ge-
schieht am Hochzeittage, wo die Braut mit in dem Gesolge ist, und zwar, indem 
sie aus einem Maulthier in einem viereckichten Kesigt schet, der mit seidenen 
Schnupftuchern, Nttl'Nberger Spiegeln und mit andern Kleinigkeiten zugedeckt ist. 
Eine Anzahl von jungen Mannspersonen stellet sich gegen den Brautigam und 
schiestet mit losem Pulver^, wie jeder zuerst sertig werden kann. Kommt ihnen da
bey ein Iude zur Hand, so musi seine Mutze herhalten, und das Ziel abgeben, 
wornach sie so langs schiesten, als noch ein Stuck davon ubrig ist. Der Brauti
gam, der ans einem schonen Pserde reutet, hat gemeiiu'glich einen blauen Deira 
oder Mantel uber die Haik, einen Sched oder Turban aus dem Kops, llnd uber 
seine rechte Achftl hangt in einem breiten Bande ein grosier Sabel. Wenn er 
vornehm thun will, so halt er ein Schnupstuch vor den Mund, welches auch bey 
andern Gelegenheiten unter den Mattren das Zeichen von Hochmuth ist; und 
wenn sie bisweilen nicht einmal ein Schnupstuch dazu haben, so halten sie als-
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bann die Haik vorden Mund. AuAerdem geht einer vor ihm her, welcher mit 
einem Stuck Tuch den Rauch, den Staub und die Fliegen vertreibt. Die Mu
sik, so gleich aus den Brautigam solgt, bestehc aus drey Hautboisten und eben so 
vielen Trommelschlagern. Hinter diesen geht eine gros^e Anzahl Mauren mir 
spanischen Schritten, und das ganze Gesolge schliesien Negerinuell, die den Kus-
kus und die ubrigen Gerichte aus dem Kops tragen, die von den Freunden bey der 
Zuhausekunft verzehrt werden. Die Frauenzimmer speisen bey dieser, und bey 
andern Feyerlichkeiten vor sich allein, und kommen den Mannspersonen nicht zu 
Gesicht. Nach der Mahlzeit, wo es noch Tag ist, wird der Brautigam nach der 
Kammer seiner Braut hinbegleitet, welche ganz sinster ist. Ans ein gegebenes 
Zeichen wird nachdem die Thur wieder geoffnet, und den zween Aduln, welche 
sich drausten ausgehalten haben, das Tuch mit dem Zeichen der Iungsrauschast 
ausgehandigt, woruber sie sogleich ein Dokument versassen, welches dem Vater 
der Braut eingehandiget wird. Dieses Tuch wird demnachst von einigen Weibern 
empsangen, die es sosort unter Freudengeschrey und unter Trommeln aus dem 

nach dem Hause des Vaters bringen, wo es zugleich mit dem schriftlichen 
Dokumente, aus einem etwa vorkommenden Fall, ausbewahret wird. Bey der 
Eroffnung der Thur erlangt der Brautigam erst das Reck)t, seine Braut zum er-
stenmal zu sehen, under muK nun mit ihr zusrieden seyn, eswaredann, datz er 
beweisen konnte, datz sie keine Iungser gewesen, in welchem Fall er sie gleich ver
sionen dars, wenn er es will, und der Vater must alsdann die Mitgabe und 
Mes, was der Brautigam aus seine Tochter verwandt hat, zuruckgeben. Es 
kommt aber selren dazu, indem dabey mancher Betrug gespielt wird. Wahrend 
meines Ausenthalts in Asft trug es sich einmas zu, dast ein bereits ziemlick be-
jahrter Mann si6) verheirathete, und weil er vermoge gewisser Mittel, die er zum 
voraus gebraucht, da nicht Schwierigkeiten sand, wo er sie vermuthet, sich su? 
betrogen hielt, und dem Vater die Tochter wieder zuschickte; dieser aber brachte 
die Sache vor den Kadi, und suhrte Gegenbeweise und Gegenbeschuldigung, 
woraus der Kadl den Brautigam verurtheilte, seine Braut als unbescholten zu 
behalten, salls er ni6)t die im Heirathskontrakte sestgesetzte Summe auszahlen 
wvllte, und ihn noch oben im Kaus mit einer ansehnlichen Geldbusie belegte, 
welcher Vorsali sodann in der ganzen Stadt bekannt wurde, und diesem Vkanne 
zur Beschimpsung gerei6)te. Die Braut dars in den ersien acht Monaten 
nicht aus dem Hause gehen, der Mann kann aber mit acht Tagen abkom-

men 
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men''), und wird wahrend dieser Zeit von seinen Freunden und Bekannten im 
Spasi fur eincn Konig angesehen, der etwa, wie der Bohnenkonig, Urtheile sprechen 
und allerhand Straseil aufiegen kann. Man psiegt aber itzo fthr vorsichtig hiermit 
zu verfahren, seitdem Mttlei Abd Allah einmal an einem Tage acht dergleichen 
Brautigams-Konige an die Schwanze der Maulesel binden, und sie auf den 
Strasien schseifen liest, bis sie umkamen 

§- 5-

Eln Mann darf vier Eheweiber haben. Kann er sie ernahren, so hat er 
ausierdem noch Beyschlaferinnen ^). Die Reichen haben fur jede Frau ein 
Haus, und weil die Manner, insonderheit die sich erst vor kurzem verheirathet 
haben, ungemein eifersuchtig sind, so verschliesten sie gerne ihre Weiber in ihren 
Hausern, wenn sie sich von da wegbegeben. Diese Vorsicht befreyet sie aber doch 
nicht allemal von dem ihnen so unangenehmen Titel eines Karall oder Hanrey. 
Denn weil keine offentlichen Frauenzimmer gelitten werden, so ist daher die Frau 
eines jeden Mannes den Versuchungen zur Untreue ausgesetzet, und diesi um so 
mehr, weil die Weiber selbst dazu geneigt sind, welches theils ein naturlicher Trieb 
bey ihnen ist, theils aber auch aus einer Art von Rachbegierde herkommt, indem 
es ihnen nicht billig zu styn scheinet, dasi ein Mann sich mehr, als ein Weib hat
ten durse. Der Zwang, von dem man glaubt, dast er Liebeshandeln vorbeugen 
tomle, besordert sie eben. Eine Frau darf ihr Gesicht vor einer Mannsperson nicht 
entblosien. Weil aber ein Mann auch eben so wenig das Gesicht einer Frau ent-
blosien darf, so geschieht es daher wohl, dast ein jiebhaber die Frau eines Man
nes, in seiner eigenen Gegenwart, in Frauenzimmertracht besuchet, und dast ihn 
der Mann in der Meynung, dasi es die Frau seines Nachbarn sey, daselbst zuruck-
lasit. KZmmt der Mann unvermuthet zu Hause, und sindet auswcndig vor der 
Thure seiner Frau sremde Frauenzimmer-Pantoffeln siehen, so geht er nicht zu 
ihr hinein^ Die Weiber besuchen auch ofters die Begrabnisistellen ihrer verstorbe-
nen Freunde ausierhalb der Stadt, welches den Liebhaberil ebenfalls zur Gelegen-
heit dienet, sich verklcidet dabey einzllsinden. Und wer wird alle nsch ubrigen Ge« 

legen-

'^) Darum sagte Laban zn Jacob- halte mit dieser die Woche ans. i. B. Mos. 29,27. 
cles Ltats bsrbarez^ue8 247. 

DieseS letzte ist aber nicht nach dem Roran. 
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legenheiten hierzu herrechnen konnen, da ja ohnediest die Begierde sie z-u erfinden 
um so wirksamer ist, jemehr die Sache selbst fur verboten gehalten wird. Sie 
nehmen stch daher aber auch sehr in Acht, weil die Manner grausam mit denen 
versahren, die sie auf verbotenen Wegen antreffen. So trug e6 sich zu meincr 
Zeit in Asft zu, dast der Reis Seid daselbst zu tvissen bekam, dast sich eine 
von seinen Frauen, und eiil sogenannter Heiliger, in dem Garten des Seid vor 
der Stadt, oftmalen zusammen einsanden. Hierauf liest er eines Tages von 
seinen Negern ein Stuck Eisen gluhend machen, und lies sodann im vollen Sprunge 
damit in den Garten, jagte den Heiligen uber das Plankwerk, und richtete mit 
dem Eisen seine Frau dermasten zu, dast ihr nachdem die iust ganzlich vergieng, 
sich auf ahnliche Art zu versehen ^). 

§. 6. 

Ein Mann kann sogar, ohne eine Ursache zu haben, von seiner Frau geschis-
den werden, wann er will. Hat er aber eine Ursache, und ist doch Willens sie 
wieder zu nehmen, so must er in den Scheidebries setzen: dast er keine andere Ur
sache habe, als die Erlaubnist, die das Geseh ihm zugestehe; und er must ihr al6-
dann die Summe auszahlen, die im Heirathskontrakt sestgeseHt worden ist. Kann 
er sie hingegen ubersuhren, dast sie untreu oder aussetzig gegen ihn gewesen ist, 
und will er sie ganzlich verstosten; so bezahlt er ihr nichtS, und der Vater oder die 
Familie must sie wieder zurucknehmen. Aber dieser Fall erauget sich selten, weil 
bey dergleichen grosten Vergehungen, wozu auch Mord gehort, so viele Zeugen 
und Umstande erfordert werden / dast der Kadi nur selten nach dem Gesetz darinn 

urrhei-

Der vormalige konsul in V!7aro?os, Hr. Rommerzratb Vsuftrup hat mir er« 
z^hlt, dast zn seiner Zeit der Bascha ^ostali seine schdne Tochter zum Serail 
deS Kbnigs h^tte darstellen wollen. Allein ein Gcherife fand kurz zuvor Gelegen, 
heit, die,'es Fralienzinnner zu sich zn locken und die Absicht des Vascha zn verei-
teln, welcher, da er eS so sort ersnhr, die Tochter vor seinen Angen erdrssseln, ^nd 
auf dechlbiqen Stelle auch begraben liest. Ihre Mutter verbarg sich einige Tage 
in einer ^avia; er bekam sie aber nachdem anch, und lieA sie zugleich mit einer 
Jndin und mit zwo Sklavinnen, ermorden, weil er vorgab, dast sie Mirwifserin-
nen gewesen waren. Es war dietz freylich eine verwagene That, weil sich keiner 
nnrerstebt, dergleichen ohne Erlanbnist des Kdnigs vorzunebmen. Aber der Konig 
fand die>e Rache des Vascha so gerecht, dast er ihn sogar dafur rnhmte, und Aafet 

Rostali? sagte: ich entschuldige dich. 

Hbsts Marok. O 
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urtheilen kann. Die Frau kann sich auch von dem Manne scheiden, wenn fis 
beweisen kann, dasi er ihr den nothigen Unterhalt verweigert, oder auch, wenn 
er einen Flnch uber sie ausruft, mit den Worten: Allah ilanek 
Gottverfluche dlch; oder auch, wenn er dreymal salschlich bey ihr geschworen hat. 
Das erstemal bezahlt er dafur 40 Schillings; das zweytemalgiebt er einen Abrok 
oder Kopfschmuck von einigen Dukaten an Werth; aber das drittemal soll er sie 
fahren lafsen, undes must sodann ein anderer sie erst geheirathet, bey ihr geschla-
fen, und sie wiederum verstosien haben, ehe er sie wieder bekommen kann, welches 
doch erst nach Verlauf von zween Monaten geschehen dars "). Frallcisco de el 
Puerto erzahlt eine andere Art, wie ein Maur mit seiner Frau versuhr, die 
ihm untreu gewesen war. Nachdem sie waren geschieden worden, bekam er just 
sie unter der Bedingung wieder zn nehmen, dasi sie in einem vierzehntagigen Ar
rest mit dem hasilichsten Neger, den man finden konnte, eingeschlojsen werden sollte, 
worein sie auch gerne willigte, und worauf er sich auss neue mit ihr verheirathete. 
Wenn die abgeschiedene Frau eben ein Kind zu sangen hat, so kann sie selbigeS 
nicht eher, als nach zweyen Iahren, ab^ewohnen, in welcher Zeit der Mann sie 
unterhalten must. 

§. 7. 

Eine Witwe soll nach ihrem verstorbenen Mann vier Monate und zehn 
Tage trauren, welches sie Ada nennen. Wahrend dieser Zeit soll sie sich 
inne halten, und sich nngepuHt im schwarzen Kopszeugc, ohne Silber und ohne 
Schminke kleiden. Ist sie aber schwanger, so soll sie trauren bis sie niederkommt> 
und des Verstorbenen Familie ist.'in diesem Fall verpsiichtet, ihr so lange ihren 
Unterhalt zu^geben, welches sie Nefeka nennen. Eine NegMN, die der 
Verstorbene zur Beyschlaserin gehabt hat, und Sgiana genannt wird, 
must zween Monate und sechs Tage trauren und diesi heistt mm, Jstlbra 

Findet es sich wahrend dieser Zeit, dasi sie schwanger ist, so ist sie nach-
her von der Sklaverey befreyet, und kann nicht verkauft werden. Eben so wenig 
kann auch jemand seine Negerm selbst verkausen, mit der er ein Kind erzeugt hat, 
«s musite ihn dann die ausierste Noth dazu treiben. 

§. 8. 

«) S. den arabischen Lehrer Male? Kap. zi. Es ist dieff eme eotgegensiehcude Vor-
schrist von der, die sich 5. B.Mos. 24, Z. 4. sindet. 

65) ksjMon i i is tor ig l  t ie  ^rueccos^ 
Malek Kap. A2. 
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§. 8. 

Sie gehen gemeiniglich ohne iicht zu Bette, und stehen vor Sonnenanf-
gang wieder ans, gehen sodann in die Sghiame, um ihr Gebet zu halten, und 
von da zu ihren Verrichtungen, wenn sie welche haben; denn die meisten haben 
keine, und vertreiben den ganzen Tag unnuH. Die so viel im Vermogen haben, 
dasi sie sich einen Kramladen miethen konnen, setzen sich darinn nieder und sind 
wohlvergnugt, wenn sie den ganzen Tag uber fur vier Nsgho oder eine Mark 
verkausen konnen. Die Grossierer branchen sogar dieselbige Oekonomie, um ihren 

Wohlstand zu verbergen. 

Am Morgen essen sie gerne wesches eine warme Suppe aus 
Mehl und Wasser, mit ein wenig Oel und Salz ist. Ein grosier hotzerner ioffel 
besindet sich schon darinnen, dessen sick) ein jeder von den gegenwartigen bedient. 
Ist die Suppe zu warm, so lassen sie sie ungeruhrt stehen, bis sie ihnen recht ist, 
indem es ihnen verboten ist darauf zu blasen, um sie kalt zu machen *). Zu Mit-
tage speisen sie Weintrauben, Feigen oder Melonen mit Brod, das uberaus gut 
ist, wenn es aus Weizen gemacht ist, welches jeden Morgen aus dem Markt 
ftisch zu haben ist. Einige bereiten es in ihren Hausem selbst zu, lassen es abec 
in der Stadt backen, wo dann der Becker etwa den vierten Theil sur seine Muhe 
davon abbricht. Allein das Brod aus Gerstenmehl ist nur schlecht, und wird von 
den Armen gegessen, weil sie davon am meisten sur ihr Geld bekommen konnen. 
Etwas vor dem Abend wird ihre beste Mahlzeit bereitet, und wer so viel vermag, 
isset gemeiniglich Kttskus, oder Kllskttso, so man aus einen Tisch setzet, der 
unseren Sieben gleichet, alsdann setzen sie sich niederhauchend um denselben, und 
gebrauchen weder Servietten und Tischtuch, noch ^ossel, Messer, Gabel oder der-
gleichen, indem sie sagen, dast der Gebrauch von solchen Dingen ihnen nur Kosten 
verursackM wurde, sondern sie greisen mit der blosien Hand in die Schussel, und 
nehmen aus einmal so viel heraus, als sie in dem Mund behalten konnen. Die-
ser, dem Namen nach so bekannte Kuskus wird solgender Gestalt versertigt: 
Eine Maurin nimmt ein grosies holzernes Geschirr, worinnen sie ein wenig Wei-
zenmehl und Wasser hin und herruhrt, bis es wie Grutze wird. Sie thut her-
nach so ost eine Handvoll Mehl und ein wenig Wasser hinzu, und bearbeitet es, 
bis sie eine so grosie Portion bekommen hat, als nothig ist. Alsdann wird ein 

O 2 irdener 

*) Male? Kap. 40, 
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irdener Topf mit frischem Fleisch auf das Feuer gefetzet, oben auf denfelben wird 
ein anderer irdener Topf mit ^ochern in dem Voden gesetzet, worinnen der vorhin 
bereitete Kuskus, nnter anfgelegtem Deckel, von dem heisien Damps oder Dunst, 
welcher aus dem Fleischtopf steigt, ko6)en musi, und da bisweilen c -vas von der 
Suppe auf den Kllsktts gethan wird, bis er endlich genug gekocht ist. Nun-
n:ehr wird er in einem grosien Steingefasie angerichtet, welches nach unten ganz 
schmal, und oben weit ist; auf den Kuskus wird das gekochte Fleifch gelegt, 
und zugleich hartgekochte gefchalte Eyer, mit einigen gekochten GaravMicos. Zu-
letzt thut man Blttter hinein, und farbt das Ganze mit Safran. Die Suppe 
wird gemeiniglich weggefchuttet. Diejenigen, die keine Anstalten zu diesem ihrerr 
jeibgeri6)te machen konnen, setzen eine Schussel mit Oel oder Honig auf, worin
nen sie zugleich ihr Brod tauchen. Vor der Mahlzeit wird ihnen Wasier ge-
bracht"), worinnen ste die rechte Hand wafchen, indem sie mit der linken keine 
Speife beruhren, weil sie ihren ieib damit wafchen. Alsdann fagen sie die zwey 
Worte! BesM Allah , im Namen Gottes, und fangen gewohnlich 
mit den hartgekochten Eyern an, und befchliesien auch die Mahlzeit mit Fruchten, 
wie ehedem die Romer Wann sie abgefpeifet haben, fo lecken sie die Fin
ger^'-), und sagen: CHemdo lillah Gott fey Dank! und 
waschen abermals die Hand. Die von der Tafel des Konigs Speife bekommen 
haben, rusen zugleich erfchrecklich lånt: Allah ibark Aawar Sidi, Gott segne 
den Konig! 

Sie gebrauchen sowohl srische Butter, Zebda als alte, Smen 
genannt, aber die letzte ist ihnen die liebste, und ist auch die theuerste. Um 

Butter zu machen, gebrauchen sie ein vollstandiges Ziegenfttt, das mit der Haar-
ftite inwendig gekehrt ist. In kleinen Krugen oder auf Kohlblattern wird sie zu 
den kleinen Krambuden auf den Markt gebracht, wo sie der Kaufer in ein dazu 
eingerichtetes ioch in der Wand fchmeisiet; und weil diefes niemals gereinigt 
wird, auch felten durch den Verkauf gauzlich ausgeleert wird, fo lasit si6) die Be-
schaffenheit derfelben gedenken. Die Armen gebrauchen anstatt der Blttter, Talg 
von Ochfen, Schaafen oder Ziegen, welches man zufammenrollet, und im Winde 
lrocknet. Jhre Kafe sind klein, hart, fauer und fast ungeniesibar. Die ubri-

gen 

Wie diest auch der allgemeine Gebrauch in ^Vestindien ist. 
ovo usc^ue acl malg. 

Welches ihnen sogar befohlen ist. Malek Kap. 40. 
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gen Speisen sind: Sftngsh eine Art von Mehlkuchen wie Aepselkuchen. 
Vil Fortuna kleingemachtes Fleisch mit Nudeln U!:d Mandeln^ und 
Morosla gekochtes Fleisch mit Honig, Mandeln und Rosinen. Die 
einen weiten Weg zu reisen haben, versehen sich mit einem Beutel voll gepragelten 
Mehls, und mit einer klUuen holzernen Schaale, worinnen sie, wann sie zu einem 
gutenWasser kommen, das Mehl mischen, als wobey sie sich gesund, leicht und 
wohl besinden. Die Mauren schlachten ihr Vieh altemal im Namen Gottes, 
inden: sie sich dabey gegen Meka wenden, und Besm Allah, Allah Kebar, 
ilN Namen Gottes, Gott ist grosi! sagen. Sie schiesien auch in diesem allerhoch-
sten Namen ihr Wild, und sie konnen alles auf diese Weise genie^en, was sie 
auch tressen, nur Schweine ausgenommen. Das Fleisch waschen sie bejonderS 
rein, und suchen so viel moglich ist, alles Blut heraus zu bekommen. 

Es ist bekannt genug, datz die Mohamedaner, und solglich die Mauren, 
nach ihrem GeseH keinen Wein, oder etwas, das betrunken machen kann, trucken 
dursen. Sie thun es aber dennoch heimlich, einige bey den chllstlichen okta
ven, die damit handeln, andere bey den Iuden, und noch andere in ihren Garten 
ausierhalb der Stadt, wo sie den Saft aus den Trauben drucken, und ihn in 
grosien leimernen Krugen in eine Gahrung kommen lassen. Ein Chnst, der be-
troffen wurde, dast er einem Maureil startes Getrank gegeben hatte, wurde zu-
verlafsig in grosie Verdrusilichkeit gerathen. Wer daher einem solchen Freunde 
des Bacchtts eine Freude machen will, der giebt ihm Gelegenheit, sich si'lbst etwas 
zu nehmen. Diejenigen Maurett, die sich besoffen antressen lassen, werden nach 
den: Gesetz mit einer bestimmten Anzahl Stockprugel bestrast, die Scheriftl! aus-
genommen, die man durch Schande und dinch Verachtung bestrast. So hat man 
zum Exempel gesehen, datz ein Scherise, wie ein Chl'ist angekleidet, umgewandt 
auf einem Esel sitzen muszte, lind neben sich auf der einen Seite einen Assen, und 
auf der andern einen Hund hatte. Vor ihm her gieng jemand, der unaufhSrlich 
schrie, dasi diefer sich bctrunkei, gehabt hatte; und hinterher solgte ihm eine un-
glaubliche Menge Meissche:,, durch die meisten Strafien von Marokos. Doch 
ist es ihnen zugelassen, den Saft von gekochten Trauben mit Zimmet und mit an. 
dern Spezereyen zu trinken, welches Getrank sie El'l'llb nennen, und 
wodurch sie zwar nicht betrunken werden konnen, aber doch in eine gute ^au»:e ver-
setzet werden. Kassee und Thee trinken sie fast gar nicht, ohne wenn sie es um-
sonst haben konnen. Dahcc ist Milch und Wasser ihr vornehmstes Getrank, 

O z inssn' 
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ilssonderheit Kameelmilch, die sie fur die nahrhafteste halten. Man wlrd auch 
dieferwegen hier nicht um Trinkgeld, wiebeyuns, sondern um Fleischgeld an-
gefprochen, oder nach den Worten: um Fleifch zu kaufen, 
Bes enscheri elhem. 

Es ist besonders, da die Araber und die Turket! in der Lebaute so groffe 
jiebhaber vom Nauchtabak sind, dasi die Maureil doch niemals weder schnupfen, 
noch rauchen, oder, wie sie es nennen, Schrob Cddechan » 
Rauch trinken, wenn man einige menige Seeleute ausnilnmt, die es doch felten 
offentlich thun. 

Da sie sich nicht betrinken durfen, so halten sie es fur erlaubt, sich trunken 
zu essen, welches sie durch den Gebrauch des Saamens und der Blatter eineS 

Krauts, das H?.fchlfcha heisit, zu bewerkstelligen wissen, .welches in 
allen Stucken unferm Hanf gleichet , und sie folcher Gestalt betrunken oder halb 
verruckt macht, dasi sie sich die Mcklichsten Menfchen auf der Welt zu feyn dun
ken. Gemeiniglich kauen sie den Saamen und die Blatter miteinander, oder sie 
kochen auch beydes nebst den Stangeln, mit Spezereyen und mit Honig, so si» 
alsdann Masun nennen, und wovon ein Theeloffel voll ihnen den 
Kopf toll genug machen kann. Etwas anderes ist Arglla darinn 
besteht, dasi sie auf einen Topf voll Wasser einen steinernen Telter fetzen, worauf 
die Haschlscha gelegt und angezundet wird, und worein sie alsdann ein Rohr 
stecken, und von drey bis vier Zugen aus felbigem bereits befoffen werden. Die-
selbe Wirkung hat auch OplUM bey ihnen, welches sie (^55^, Afilitt nennen, 
und wozu die meisten so gewohnt sind, dasi sie auf einmal ein Stuck, so grost, als 
tine Wallnust, speisen konnen. 

Jm ubrigen machen die Mauren nicht viel Wesens vom Essen und Trin« 
ken, Gasterey, Schauspiel, Musik, Tanz und dergleichen. Eine Frau, 
ein Pferd und eine Buchse sind das vornehmste, wornach einem Maur ver-
langt; alles ubrige bekummert ihn nur obenhin, und ein Reicher beweiset 

dammen 

") Man kann nicht leicht ansmachen, dast es wirklich Hanf ist, oder man musite Gelegen-
heit haben, nntersnchen zu lassen, ob Hanf dieselbe Wurkung hat. Der Name 
giebt keine Erlanterung. Sie nennen nberhanpt alles Glas Haschisch 
in der Levante nennt man Hanf Rauab nnd gcbrancht doch Haschische 
zintcr seinem Namen, 
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barinnen seine Pracht, dast er seine Ai^zahl in obigen dreyen Stucken zu 
vermehren ^chet^)» 

§. 9. 

Wenn ein Mann den andern besuchen will, so darf er nicht ohne Erlaubnisi 
geråde in sein Haus gehen, sondern er must erst an das Thor klopfen, wenn es 
auch schon ossen steht. Ist der Mann alsdann nicht zu Hause, so geht der Be-
suchende sobald als moglich wieder weg; ist er aberzu Hause, so kommter und grnsit 
ihn bey dem Thor, geht daraus wieder zuruck, um seine Frauenzimmer au6 dem 
Wege zu schaffen, damit sie weder selbst sehen, noch gesehen werden konnen, und 
suhrt alsdann den Fremden von dem Thor nach einem kleinen Zimmer hin. Hiee 
bietet man sich selten erwas mehr, als eine trockene Unterredung, die gemeiniglich 
aus Staatssachen hinaus lauft, um welche sich sogar der geringste Maur bekum-
mert, und dann aus Liebesangelegenheiten. Der Fremde darf aber seinen Freund 
doch ni6)t fragen, wie sich seine Frau besindet, sondern blosi, wie sich sein Haus 
besindet; ^.^^2 Kis Kan Darek? Wann die Frauen ein-
ander besuchen, so schreyet die Wirthin aus Freude vielmal: Ltt-ltt>ltt-lu, und 
zwar sehr laut, dasi man es sehr weit horen kann. Diesi ist auch ihr Frendenge-
schrey an Festtagen, bey Siegen und dergleichen Gelegenheiten. Aber wenn es 
Trauer giebt, so rusen sie: Uak - uak - uak - uak. 

§. IO. 

Alle Glucksspiele sind ihnen im 2ten und zten Kapitel des KowN verbothen, 
sie spielen aber doch heimlich, insonderheit das spam'sche Spiel Al Hombre. 
Allein Setrensgh oder Schach ist ihnen erlaubt, und ist ihr voruehm-
stes Spiel. Einige sind rechte Meister darinn. Sie spielen es nicht um Geld, 
wer aber verliert, der must zugeben, dasi ihm der andere eine Feder oder Stroh 
in den Turban oder die Mutze steckt, welches ihnen ungemein empfindlich ist. 

Den 

*) Geråde wie man von cinem Manne in Europa erzablt, der, nachdem ihm ein gros-
ses Crbtheil znqefallen »var, raglich einen englischen K^se und einen wcftpba-
Uschen Schinken, als das lackerste, das er kannte, auf seinem Tisch Z" habcn 
pflegre, und der, wie man ihn fragte, wie er trakliren wollte, wenn ihm noch cin 
zweytes alciches Erbe znfallcn wnrde? znr Antwort gab, dast er alsdann taglich 
jweeu Kase und zween Schinken auf seinem Tisch habeu wolle. 
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Den Konig nennen sie Eschech, die Konigin Lelta, den Thurm 
Erroch, den Springer Gfers, den iauser Elfsl, und die 

Soldaten Elhari. Diese Figuren haben aber keine Aehnlichkeit mit 
irgend einem Geschopf, fondern haben nur gewisse )lbtheilungen und Unterfchei-
dungszeichen an sich, welche Fremde erst kennen lernen muffen. 

Eine von ihren allergrostten Belustigungen ist das, waS sie Aib elbarud 
oder Spast mit Putver nennen, so bey Feyerlichkeiten und auster-

ordentlichen iustbarkeiten, wie auch bey Ehrenbezeigungen, folgendermaasten ange-
siellet zu werden pflegt. Die Mauren (auch die Araber vor sich selbst) zuPfer-
de, theilen sich auf einem ebenen Platz in zwo Partheyen, so dast ein Abstand von 
etwa zween Buchsenschussen zwischen ihnen ist. Alsdann geben sie zuerst ein sol-
ck)es Geschrey von sich, als wenn sie im Kriege auf den Feind losgiengen, worauf 
nun einige von beyden Seiten geråde gegen einander anreuten, im starksten Galop 
und mit ausgezogenen Buchsen, indem sie aber einander nahe kommen, so lenken 
sie ein wenig auf die Seite, und schiesten einer dem andern mit losem Pulver 
ohne Vorladung in die Seite oder auf den Rucken. Wann demnachst jede Par-
they sachte nach ihrem Haufen zuruckreutet, um aufs neue zu laden, oder richti-
ger zu sagen, um eine Hand votl Pulver in die Buchse zu werfen, so wird sie von 
einer andern Parthey im vollen Galop verfolgt, und in den Rucken geschossen, und 
hiemit sahren sie seruer so lange fort, als sie noch Pulver haben. WaS zu die-
sem Spiel gewist gehort, ist, ein gnter Reuter zu feyn, und das sind sie auch. 

Eine andere Art ist HadNlN, da sie in einem halben Mond ge-
stelletsind, und ihre Buchsen einer nach dem andern, mit einem gewissen Tempo, 
als ein iauffeuer abschiesten, welches austerdem, dast es zur just an Festtagen, 
oder zur Ehre fur einen grosten Mann geschieht, auch eine Art von Mustrung 
im iager ist, wo alsdann die ganze Armee ihre Fertigkeit auf diese Weise zei-
gen must ^). 

§. 

*) Welches ich schr bflers gesehen habe, aber einmal mit besondern Umsianden, nam-
lich im Fefte Ramadhan 1766, wo dem Hr. Rannuerherr Raas angesagt wurde, 
auf dem Dache des spanischenMonchklosters i« Meknes (siehe l'ab. L.) 
zu ersch'inen. Der Kdnig kam daselbst mit ftinem anfthnlichen Gefolge vorbey, 
nachdem er seine Andacht nach Gewohnheit, bey einem hier in der Nahe besindlichen 
Grabe eines Heiligen gchalten hatte. Nicht allein die Prinzen und das ganze Ge-
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§. 

Sie grussen sich untereinander selbst, indem sie Salem alikom 
sagen; aber zu den.Christen sagen sie nur Salama Grusi, oder 

Sabah elchaer Morgen. Sie sprechen auch Marhaba-
bekom willkommen! Die Geringeren bucken sich, und sehen 
die rechte Hand auf das rechte Knie, indem sie zugleich den Kops nach der einen 
Seite ncigen. Wenli der Vornehme zn Pserde sitzet, so wird ihm das Knie 
oder der Fust gekusset. Vor dem Konig fallen sie aber nieder und kussen die Erde. 
Personen gleichen Standes kussen sich auf den Kopf und auf die Schultern, 
und geben einander die Hand, worauf ein jeder seine eigene Hand kusit, ulid 
unaufhorlich wiederholt: Kif Enta? Kif Kont? Alsch Halek? 

^  t — ' ,  w i e  l e b s t  d u ?  w i e  h a s t  d u  
gelebt? wie ist dein Zustand ? worauf der andere antwortet: ala chaer^-^ 
recht gut; sonst antworten sie: Hak Hak , wenn ihr Befinden 
nur masiig ist. Die Frauenzimmer kussen den MannSpersonen die Hånde, in-
sonderheit kussen die Frauen ihren Mannern die Hånde, anstatt dasi bey uns dem 
Frauenzimmer die Hånde von den MannSpersonen gekusit werden. Ja es finden 
sich uberhaupt viele andere Dinge bey den Maurell, die dem geråde entgegen 
stehen, was bey unS im Gebrauch ist. Wir nothigen die Fremden, zuerst in 
unser HauS zu gehen, die Mauren gehen von sich selbst zuerst hinein. Wir 
entblosten aus Ehrerbiethigkeit den Kopf, sie entblosien die Fuffe. Wir kussen 
andern die Hånde, sie kussen ihre eigene. Wir werfen die Flache der Hand ge-
gen unser Angesicht in die Hohe, wenn wir jemanden anzeigen, dasi er naher 
kommen moge; sie werfen in derfelben Absicht die flache Hand gegen die Erde 
hinab. Wir lassen die Mahnen an unsern Reutpserden auf die linke Seite han
gen; sie allezeit auf die rechte. Wenn wir unS von dem Konige oder von einem 
Obern entfernen, so wenden wir das Gesicht so lange gegen ihn, als wir konnen, 
lind gehen ordentlich und sittsam ; sie kehren ihm sosort detl Rucken zu, und 

lau-

folge fenerten ihre Buchsen geråde ge.qen den Kammerherrn ab, sendern sogar auch 
der Kl)inq selbst that es zweymal, welches eine Ehre »var, deren sich nur wenige 
rubinen kunnen, und die sich nech wenigere wegen der Gefahr wunschen werden, 
der man dabey unterivorfen ist. Wir beantwortetcn e6 jedesmnl von der Ters/se 
mit einem erschrecklich srarken AU.ch ibark Amar Sidi: Gott segne den 
RSnig: 

HbstS Marok. P 
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laufen so vie! sie nur konnen. Wir stehen aus Ehrerbiethung auf, sie sitzen nie-
derhauchend. Unfere Mannsperfonen thun eine gewisse naturliche Verrichtung im 
Stehen; sie sitzen dabey. 

§. l2. 

Ihre Kleidertracht verandern sie niemals, und wisfen nichtS von der Mode. 
Der Schnitt ist bey allen einer und ebenderfelbe, und es sindet sich nur bey den 
sogenannten Kaftanen, dasi sie eine verschiedene Farbe haben. Die Vorneh-
men unterscheiden sich ganz allein durch Feinheit und Reinlichkeit. 

Ans dem Kops haben die Unverheiratheten nichts, als eine kleine Haar-
kocke auf der einen Seite, von der einige glauben, dasi die beyden Engel, welche 
sie Munkir und Guamker nennen, sie dabey nach ihrem Tode in das Paradies 
ziehen. Aber die vernunftigen Maurer belachen eine solche Fabel. Sogar die 
Prinzen gehen mit blosiem Kopfe. Die Verheiratheten kragen zum Theil blotz 
eine rothe wollene Muhe, Seftt! genannt, die bey den Mauren eine so 
besondere Wirkung hat, da^ sie, wenn ein Christ oder ein Jllde dergleichen auf 
seinen Kops fetzen, oder aufbehalten wurde, wann ein Maur sie aufgefetzt hat, 
selbiges sur eine Erklarung ansehen wurden, dast er die mshamedanische Reli
gion angenommen habe, und er wurde sich fchwerlich gut herauSziehen konnen. 
Ein Scherife, Hasgh, Kald, Neis und ein Talb kragen einen Sched oder 
Zimama so darinn besteht, dasi man Nefseltuch oder anderes 
feines weisies Zeug zusammen gewickelt und auf eine kunstliche Art schlangenweise 
«m die rothe Mutze gelegt hat, und wovon sich die Kostbarkeit von suns Mark 
bis zu suns Dukaten erstrecken kann. 

Zunachst am ieibe tragen sie eine KatMja oder ein Hemd, 
hejsen Querder um den Hals gemeiniglich mit gelber Seide ausgenahet ist. Die 

Aermel 

Es ist selbiger der Turban der Tnrken, so in Iemen Gasch heisit, obne melchen 
nach dem Bericht de? Hrn. Instizrath 'iTliebuhr, in der Levanle nienial.d vor jel--
nem Obern anstændig erscdeinen kann. Aber hier bindet mail bfters ein Schnupftuch 
um die Mutze, und cs wird anch in Gegetiwart des Kdnigs die blvste Mutze von 
denen gebraucht, die auf andcru Siellen den Turban tragcu. 

Dieses Wort ist eigeittlich spanisch, woraus inan abnebmen kann, dast n'e anch den 
Ge'orauch der Sache von den Spanie, n angenommen hal'<n. Ebcn so lønnen ste 
anch einen Hutl) Sombrero, und Sttumpfi! D.uu d^e alren NIauren 
tlugen weder Huth noch Slrumpfe. 
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Aermel sindoffen, wie bey uns an den Hemden der Frauenzimmer, und jeder ist 
ofters funf Ellen lang; beyde werden hausig auf dem Rucken zusammen gebun-
den, so dast alsdann die blosien Arme hervorstehen. 

Ueber dem Hemde haben sie einen Kastan (^^^5 oder Weste, unterwei-
len mit Aermeln, die einige ktirz und einige lang kragen (wie die turkischen Fe-
redsges); und manchesmal ohne Aermeln. ALgen^ein sind sie von einem rothen, 
blanen oder grunen Tuche, einige smd sogar aus allen diesen Farbeu zugleich zn-
sammen geschet, entweder in Wurseln sder in Streiftn. Verschiedene haben 
eme Goldbroderie darauf, obschon e6 gegen die GrundsaHe ihrer Religion an-
lauft "). Er reicht nur ein wenig uber die Knie, und ist nicht so lang, als ein 
turkischer Dolimatl. Vielleicht ist zwischen ihm und der romischen TllNl'ca ein« 
Aehnlichkeit. Die kleinen Knopfe desielben, sitzen dicht zusammen. Eine Vor-
stellung davon ist auf XV. kiZ. i. und z. zu sehen. 

Ueber dem Kaftatt haben sie entweder eine Hazem das ist eine breite 
seidene Scharfe, dergleichen in Fes fabriciret, und fur zwanzig bis hundert 
Mark verkauft werden; oder auch einen Modhema das ist, einen leder-
nen Gurtel mit einer Schnalle, so von Hofleuten wohl zur Zierde getragen wird, 
wie auf XV. z. vorgestellet ist; er dient aber den meisten vorzuglich 
zum NuHen, weil sie die Kleider damit aufbinden, die ihnen sonst im Wege 
seyn wurden 

Anstatt des Kaftan haben einige einen Keseb oder ein wollenes 
Hemd ohne Aermel an, wie auf XVI. vorgestellet ist. 

Daruber haben sie eine Haik die in einem Stuck weiKen wollenen 
Zeuges besteht, das gemeiniglich sieben Ellen lang und drey breit ist ^-5), worin-
»en sie sich von dem Konige an bis zu dem geringsten Maitt'M einwinden, und 

P 2 zwar 

*) S. Malet Kap. z/. 

»*) So heistt es, gurte deine Lenden und gehe hin ; 2. Kbn, 4, 29. u«d y, 1. und an 
mehrern Stellen. 

Vielleicht war das pattium der Rbmer und Griechen so beschassen; und da sie m 
einem viereckichten Skuck Zenzcs bcstehr, so ist sie deswegen vielleicht <zuz. 
ciratun, genannt werden, wovvn Hppisnus redet, angeftthrt vom NIontfaucon 

t<c»mzn. PIA. 196. 5. und 7. Die Toga Romana Mttst gleichfalls 
nicht sehr verschieden d»)von gewescu sepn. S« ebendas. x. »5>8. l? und »». 
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zwar aus verschiedene Weise; die gewohnlichste ist aber, sie uber den Kopfzu legen, 
und die Enden derselben uber die linke Schulter zu werfen, wie auf'I^k. XV. 
kiZ. i. Wenn der Konig zugegen ist, so muffen sie sie aber von dem Kopf ab-
nehmen, und einen Knoten darein machen, welches sie achat Errua 
nennen. Diefe Tracht ist fur die Armen infonderheit nuHlich. Denn ausierdem, 
dast sie nichts weiter auf dem ieibe zu haben bedurfen, so gebrauchen sie sie auch an-
statt des Bettzeugs, um darauf zu fchlafen "); ferner, anstatt eines Sacks, wenn 
sie etwas zu tragen haben; anstatt eines Schnupftuchs, um die Nafe zu reinigen 
und zu wifchen; und endlich noch fur eine Wildbahne, worinnen sie zum Zeitver-
treibe einige Stunden offentlich jagen, ohne dast sie sich dabey entsehen. Aber sie 
ist unbequem fur diejenigen, die arbeiten wollen, denn sie fallt ihnen jeden Augen-
blick uber die Hånde und gerath in Unordnung. Daher legen sie sie auch gemei-
niglich bey solcher Gelegenheit ab, theils, damit sie ihnen nicht im Wege seyn 
soll ^), und theils, damit sie nicht unrein werde, indem sie von weitzer Wolle, 
und also nicht so leicht wieder zu reinigen ist. Sie haben deswegen auck) besondere 
Morgasel oder Haik-Wascher, die selbige gut mit Seise oder Seisenerde 
(Rgasul) einschmieren, und sie alsdann mit den Fusien waschen, womit sie sie 
auch ohne grosie Muhe nach Gesallen wenden und zurecht legen konnen, und sie 
dabey ab und zu mit Seisenwajser begiesien, bis sie so weisi, wie Schnee, werden. 
Sie suchen sich zu dieser Arbett gerne eine Stelle mit grosien Steinen neben einer 
Mauer, oder doch so aus, das sie etwas haben, um sich daran zu stutzen. Auf 
"lab. XVI. wird ein solcher Wascher vorgestellt. 

Ueber der Haik haben einige einen ZolhaM von demselben Zeuge, 
wie die Haik. Daran besindet sich eine Kappe, die sie bey schlimmen Wetter 
uber den Kopf ziehen, und aus der Kappe hangt ein seidener oder ein wollener 
Quast lang auf dem Rucken herab. Vorne haben sie auch bisweilen Quaste 

auf 

*) Dergleichen im 5« V. Mof. 24, iz. erwahntwird; damit er in seinem Kleide fchla
fen kvnne. 
Vielleicht sind die Kleider Cbristi anf eine ahnliche Art gewesen, von denen Joh. 
iz, 4. gesagt wird, daff er sie ableqte, nm den Jnngern die Fustc zn waschen. 
Das Original ist in Oclfarbe von einem Italiener qenialct, der tinigc Acir im Lande 

gewesen ist, und gehort i?em Hrn. Rommerzrath Roustrup, vormaligen Konsul ia 
Marsks s, welcher so gut gewesen ist, es mir zn uberlassen. 
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auf turkischc Art, die unten mit kurzen Franzen umgeben sind. Man fehe luk. 

XV. kiA. z. und 4. 

Die das Vermogen haben, tragen Beinkleider von weisiem ieinen, Serml 
genannt, welche ost fehr weit sind. Die Seeleute haben sie gewohnlich von 

Tuch. I'ad. XV. 2. 

Keiner, auch nicht einmal derKonig, tragt Strumpfe "), es ware dann, dast 
solches auf einer langen beftl)werlichen Reife, in einem sehr kalten und schlimmen 
Wetter gefchehen mochte. Sie haben aber alle Bambusen oder Safian-Pantof-
feln an den Fusten, welche Scherbll hei^en. Der Mannspersonen ihre 
sind gelb, und die Frauenzimmer haben rothe. Beyde sind, wie bekannt ist, ohne 
Absatze. Ein jcder Soldat tragt einen Skin oder Sabel, der in ei
ner dicken iitze uber der rechten Schulter hangt. Die Klingen werden theils im 
jande gemacht, und theils von den christlichen Kausteuten dahin eingefuhrt. Aber 
die Grisse von Horn, und dieBugel von Eisen, werden nebst den Scheiden von den 
Mamcn selbst verfertl'gt. 

Man hat zwo Arten von Dolchet!. Chensgher die ^b.XVII. 
kiZ. 2. abbildet, und die von Gouverneurs und von Hofleuten an einer rothen sei-
denen iihe getragcn werden. Das Gefast und die Scheide sind von einerley Metall, 
Messing, Silber, vergoldetem Silber oder auch von purem Golde. KvMl<l 

ist die geringers Art von Dolchen, in ledernen Scheiden, welche von 
allen getragen werden. 

Ihre Buchsen haben die Beschaffenheit, die XVII. z. vorstellet. 
Die Kolbe ist mit Elfenbein beschlagen, und der iauf mit silbernen Ringen belegt; 
den S6)aft und das Schlosi machen die Maurell selbst, aber die melsten jaufe be-
kommen sie von Spanien. Die Art ihrer Sporen sieht man gleichfalls auf obi-
gem Kupfer, F. 

Ob zwar nun die meisten, bey dem erstenAnblick, eine und eben dieselbeTracht 
zn haben scheinen, so kann man sie doch, vermittelst einiger kleinen Veranderungen, 
ziemlich von einander unterscheiden, und man sindet sich hierdurch beynahe in den 
Stand gesehet, einem jeden die Achtsamkeit widcrfahren zu lassen, die ihm ge-
buhrt. So hat ein Aaid oder Gouverneur einen Sched und einen Chensgher, 

P z und 

") Sr. Olon irret also, wenn er sagt, dast fast alle Neger seidene Strumpfe tragen; 
Pag. 97. 
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und tragt gemeiniglich einen Stock in der Hand, wovon das dicke Ende atlemal 
unten ist. V!an sehe l'ud. XV. i. Ein geringerer Kaid oder Ofsicier 
hat uber den Schultern, eine zusammengeflochtene lederne Schnur, von der Dicke 
eines Fingers, hangen, die man Asfll nennet, und deren er sich in 
vorkommenden Fallen bedient, seine Untergebenen damit zu strafen; sein Dolch ist 
ein Kom 

Ein Hofmann hat gerne einen Zolham llberdem Kaftan, einen Mod-
hemma und ein darinn hangendes Schnupftuch, einen Chenfgher, grosie leinene 
Serual und einen blofien Kopf, und in Gegenwart des Konigs, bloKe Fusie und 
die rechte Hand in dem Zolham eingewunden, wie XV. z. 

Ein Geistlicher hat eine kleine Klappe an seinen Pantoffeln, so grost, als 
einDukaten, einen Nosenkranz inder Hand, und halt gemeiniglich Mund und 
Nase zu, wenn er einem Christen nahe kommt, und geht ubrigens gekleidet als 

Ein Kanfmann, den man an einer sauberen Haik, einem schonen Kaftan 
und einem breiten seidenen Hazem daruber, erkennet. 

Ein Soldat ist wie die andern gekleidet, er hat aber gerne eine Buchse in 
der Hand, ein Schnupftuch um die Mutze, einen Strohhuth auf dem Rucken, 
einen Mbdhemma uber der Haik, worinn ein Pulverhorn und ein Kugelbeutel 
hangt, und hat seinen Skin an der Seite, welcher auf^ai). XVII. I^iA. i. ab-
gebildet ist, und Mohemeh ^-».-^1.^ an den Fusten. Der Sattel hat vorne und 
hinten greste Erhohungen ; die Steigbugel sind sehr kurz, und sitzen an dem Sat
tel weit mehr hinterwarts, als bey den Europaern gebrauchlich ist. Der ganze 
Sattel ist mit rothem Tuch uberzogen, und unter demselben liegt nach hintenzu ein 
kleiner O.ueersack mit einigen Franzen; der Stirnriemen an dem Zaum heistt 
Tlfikert, und der Halsschmuck Hers; von dem Schweif sind alle Haare abge-
fthnitten, und unter t»en Hufeifen befindm sich keine Haken. Man sehe 
lab. XVIII. 

Em Kapel'kapitain hat einen Sched von rother oder anderer Farbe, einen 
mit Gold brodirten Kaftan, der nach turkischer Art nur bis an den Gurtel 
reick)t, grosie rothe oder blåne Beinkleider von Tuch, eine grosieHatzem, worum 
ein grotzes Messer scht; ausierdem noch einekl uber der einen Cchulter hangenden 
Chensgher, und uber der andern liegt ein Regentuch, woritnren er bisweilen den 
Kops einwickelt. Siehe lab. XV. 2. Die Matrosen haben sast dieselbe 
Tracht, nur von einem geringern Werth , und am Bort sind sie eben so schmuhig 
als unsere Matrosen. 

Ein 
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Em Scherife tragt brandgelbe Pantoffeln, und bisweilen einen grunet! 
Sched, den sonst niemand kragen darf. 

Die Verheiratheten lass?: alle den Bart in die 4ange wachsen. Die Un-
vcrheirakheken haben ihn felten uber einen Daumen lang, und gehen gemeiniglich 
mit blojzem Kopfe. 

Das Frauenzimmer tragt auch Haiken, aber auf eine andere Art, wie die 
Mannsperfonen. Sie befestigen sie uber den Brusten mit sllbernen Haken anein-
ander, die sie BeflM und Chetfm nennen, zwischen denen eine 
kleine Kette ist. Die meisten kragen diese Haik auf dem blosten ieibe. Andere 
haben ein Hemd darunter ohne Aermel. Die Oeffnungen find in den Seiten, und 
wenn sie die Brust geben, fo ziehen sie selbige bey der Seite hervor, welcheS anch 
das bequemste fur das Kiud ist, das die Mutter gemeiniglich auf den Rucken 
gebunden hat, zumal da sie groffe Bruste haben, fo lange sie jung sind. Manche 
haben Hemden mit grosien weiten Aermeln und mit Broderien von Gold und Seide 
auf der Brust. Noch andere haben eine Art von Kaftanen uber dem Hemde, fo 
fast von derfelben Befchaffenheit ist, wie der Mannsperfonen ihre; daruber kragen 
einige eine Mon form, oder einen Ueberzug von dunnem ieinen; endlich kommt 

die Haik, worum sie eine Hazem binden, die einigermasien eine Taille hervor-
bringt. Die Verheiratheten mussen ihr Haar nicht fehen lassen -'), fondern binden 
einen feidencn Schleyer dårum, der Mriik heisit, dessen Enden auf 
dem Rucken lang herunter hangen, und der nach vorne in der Form von einem 

Sched gelegt ist, woruber sie ofters eine Kopfbinde haben, Azeba ^^2 gc-
nannt, die mit achken Perlen und mit Golddukaten befetzet ist. ' Einige haben 
ausierdem noch zwo andere dergleichen Arten von Schmuck, die Sll'fa und 
Su<lls genannt werden. Oben in den Ohren haben sie Ringe, worin-
ven Steine oder Glas eingefa^k sind, und ein folcher Ring heistk Amma 
Aber unten iti den ^)hren kragen sie ungewohnlich grosie Riltge mit Diamanten und 
andern Skeinei, darinnen; ein folcher Ring macht am Ohr ein anfehnliches Ge-
wicht ans, und ist jo dick, als ein guter Pfeifenstiel. Man nennt sie Chcrsa 

Uin den Hals habcn sie eine, zwo oder mehr Pcrlenfchnure, woran Du-
katen eder Cilberplakken hangen, auf denen eine Schrift sieht, diefer Schmuck 

hei^t 

*) Male? Kap. z?. 
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heisit Tezra Unter demselben ist noch ein anderer, Cordon zenannt, 
vorhanden, welcher au6 Schnuren von Korallen besteht, die mit Stncken von 
Silber abgetheilt sind, und an dessen Ende ein Ring hangt, der voll von Schnurr-
pfeifereyen ist, als Muskatnussen, Elendsklauen und dergleichen. Um die Arme 
haben sie verschiedene Arten von Ringen. Man sehe wegen alles diefes l'ab. 
XIX. Die Rmge an den Handen heisien Chelchal , Deblls 
Mokles und Ruktts Auf den Fingern haben sie auch gol-
dene und silberne Ringe, befonderS auf dem Zeigefinger. Ja sie haben Chelchal 
um die Beine, und tragen al^ den Fusien rothe Bambuschen. Die Unverheira-
theten lasj'en ihre Haare in Flechten, jede von drey Strangen, zugleich mit eini-
gen seidenen Schnuren uber den Nucken herabhangen, an deren Enden silberne 
Doppen und Quaste sind, die bey jedem Schritt ein Gelaut geben, und Nasla 
genannt werden. Siehe XXII. 4. Diese werden auch bisweilen von 
verheiratheten Maurinnen und am gewohnlichsten von den Iudinnen getragen. 

Das Gesicht schminken sie mit Kochenille, oder mit fonst einem Roth, und 
machen ofterS in der Haut am Halse rundherum Punkte oder Striche mit )tnti-
monium. Die Augen beschmieren sie rundum auf der Kante der Augenlieder mit 
einer schwarzen Farbe, die Kahol genannt wird, welcheS sie sowohl 
fur gesund, als fur fchon halten. Ihre Hånde und Finger malen sie brandgelb, 
vermittelst eineS KrautS, das Henna heisit, welches sie so bewerkstelligen: sie 
sammlen frischen Kuhmist und kochen ihn mit den Blattern von Henna, alsdann 
nehmen sie Schnure oder fchmale Bander, und binden sie in allerley Figur um 
Hånde und Fusie; beschmieren daraus sowohl das umgebundene Band, als die 
ubrige blosie Haut der Hånde mit Henna, und lassen es schcn, bis es recht trok-
ken geworden ist, welcheS je langer, je besier ist, und von einer Braut einen gan-
zen Tag lang geschehen mnsi. Endlich wird es abgemacht, und wenn sie sich nnn 
gewaschen haben, so sieht die geschminkte Haut brandgelb auS, und ws die Ban
der gesessen haben, da ist die vorige Weisie geblieben. Die Haare am ieibe brin
gen sie, vermittelst einer Salbe von Kalk, Auripigment, O.uecksilber und dergleichen, 
weg. Uebrigens halt man fette und etwas braunliche Frauenzimmer fur die 
schonsten, und sagt von den sehr weisien, dast sie Christen - oder Iudenblut in sich 
hatten. Fast alle haben kohlschwarzes Haar, aber die rothgelben sind die schon
sten in ihren Angen; (sogar einige MannSleute, die dafur angefehen seyn wollen, 
da^ sie zu der Familie Christi gehoren, farben ihren Vart brandgeld, welches 

' ihnen 
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ihnen ein Ansehen unter dem Pobel giebt.) Wann eine Maurin ausgeht, f» 

windet sie sich soscher Gestalt in den Haik ein, dasi man nicht mehr als ein Auge 
von ihr sieht, welches insonderheit eine vortheilhafte Mode fur die hasilichen und 
fur die armen ist, die auf diefe Weife mit den fchonen und reichen einerlep ?tch-
tung geniesien ^). Man sehe I ab. XX. kiZ. 2. 

§- iZ. 

Ihre Verrichtungen find, sich zu putzen, zu wafchen und zu baden. Von 
dem letzten sind sie befonders starkeiiebhaberinnen, und ein jeder angefehener Maur 
hat daher auch fein eigenes Bad. Man hat aber gleichwohl allgemeine Bader 
fur Bezahlnng, wohin am Vormittage die Manner gehen, die Weiber aber nur 
am Na6)mittage kommen durfen, und wo man alsdann alle mogliche Vorsicht 
anwendet, dasi keine MannSperfonen sie zu fehen bekommen. Sie verrichten 
felbst nur wenige Hausarbeit, fondern das meiste musien Negerilmen thun, die 
ihre Sklavinnen sind. Einige wenige verstehen doch zu nahen, und auf einer 
Spindel zu fpinnen. Sie gehen nicht zu Markt, um zur Haushaltung einzu-
kaufen, fondern fotches gefchieht gemeiniglich von den Mannern felbst, die sich 
hierzu nicht zu gut halten. Es fetzte unS daher in keine geringe Verwunderung, 

als wir einige Tage nach unferer Ankunft in Rabat fahen, dasi Elhafgh Thami 
Medun mit Fifchen in der einen Hand, und mit Butter auf einem Kohlblatt in 
der andern, von dem Markt kam, da er doch fo kurz vorher mit uns von Kopen-

hagen, als marokam'scher Ambasiadeur gekommen war; denn man hatte nicht 
gewusit, dasi er uur einen kleinen Kramer vorstellte. 

So verliebt die Nation auch ist, fo giebt es in derfelben doch keine offent-
tichen Huren; ja es sindet sich unter dcn Maunlmen nicht einmal eine, die in 
diefer Hinsicht beruchtigt feyn follte, und dieferwegen tonnen auch iiebesverstand-

nisse 

*) Nicht allein in den altesten Men ist schon dergleichen Mode gewesen, wie man auS 
1 B. Mos 24, 65. sieht, wo erMlt wird, dast Rebekka den Mantcl genommen und 
sich vor verliullet habe, fondern auch itzo sindet man an einigen Oertern in 
Europa etwas dem ahnlich-s. Jch habe in Radir am Vormittage alle Frauen. 
zmnner mit zugedeckteu Anqesichtern gesehen. Aber am Nachmittage hatten sie 
alle, bejonders ai f dem offentlichen Spaziergange Almeida, die Gesichter entblosit, 
nur eine gewisse Art von Nvmphen ansgenommen, die den Fachcr bis zu den Au. 
gen vor das Gesicht hielren. 

Hosts Marok. Q 
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nisse mit Maurinnen blost heimlich, und nur unter Anwendung der austersten 
Vorsicht, Statt finden; ja ihre groste Einfchrankung ist vorzuglich die Ursache, die 
die Begierde dazu vermehrt. Aber unter den Judinnen giebt es hier viele, die 
jhrer teichtfertigkeit wegen bekannt sind, und nicht auf den Unterschied der Natio
nen fehen, und alle Beykommende muffen dem Gouverneur an dem ^)rt, ob er 

gleich mit unter ihrer Zahl ist, eine Befriedigung geben» 

§. ^4. 

Wenn man in der Geographie die Volksmenge an den meisten Oertern ss 

»ngegeben sindet, wie sie sich mit Wahrscheinlichkeit schliesten lastt, so sollte man 
denken, dast sie weit groster seyn mustte, weil es einem Mann freysteht, vier 
Weiber zu haben, und weil er sich austerdem noch Beyschlaferinnen halt; zumal 
da auch die Nahrungsmittel hier so leicht fallen, dast sich alle verheirathen, ohne 
einmal auf felbige zu denken. Aber eben hiedurch wird die Volksmenge bey 

ihnen verhindert. Denn ihre fruhen Heirathen, ihre viclen Weiber, und ihre 
Unmastigkeit in der iiebe verurfachen, dast sie nicht allein bald aufhoren. 
Kinder zu zeugen, fondern dast sie fogar auch venerifchen Krankheiten ausgefetzet 
sind. Die wohlfeile Lebensart befordert gleichfalls die Gewohnheit der Weiber, 
allen Fleist'anzuwenden um fett zu werden, damit man sie fur fchon halten moge, 
und die auf diefe Weife die fchonsten sind, die werden doch, wie die Erfahrung 
lehrt, am feltensten beerbt. Als eine andere Haupturfache kommt noch hinzu, 
dast die Weiber gemeiniglich in ihrem funf und zwanzigsten Iahr aufhoren zu ge-
bahren, obgleich e6 hinwiederum nicht ungewohnlich ist, dast sie bereits in ihrem 
zwolften Iahr anfangen. Einige Schuld hat auch die Neigung zur unnaturlichen 
tiebe, und noch einige die Pest, die diefe Lander zwar felten trifft, aber doch im 

Iahr 1750 Zweydrittel von den Bewohnern weggerafft haben foll. 

§. 15. 

Die Maurm sind 'gemeiniglich wohlgebitdet und haben starke Gliedmaffen, 
ta viele sind recht schon. Sie thlln sich aber nie auf etwas anderes, als auf 
ihren Bart einiges zu gute, welchen sie ofters kammen und balfamiren; und man 
durfte wohl eben nicht leicht in noch anderen Stucken einen Petit-M^itl'e unter 
ihnen finden. Was ihre ubrigen Eigenschaften betrifft, so hat M»l!jteur de St. 

Olon 
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Olott das Gemalde dieser Nation so vorgestellet: „Sie sind iiisgeineitl nicht sehr 
»beherzt und streitbar, aber sie sind gute Reuter, und »vissen die ianze gut zu 
„gebrauchen. Sie sind stark, unermudet und witzig, aber auch unartig, eiser, 
„suchtig, unkeusch, iugner, aberglaubisch, Heuchler, Betruger, grausam und 
„trenlos. Die am wenigsten barbarisch sind, sind diejenigen, welche an den 

„ Kusten wohnen :c. Er konnte noch hinzugesugt haben, dast sie trag, stolz, 
miStrauisch geizig und rachgierig sind. Diese Beschreibung lasit sich zwar 
auf den grostten Hanfen, besonders unter dem Pobel, auwenden; aber es ist doch 
dessalls nicht gesagt, dasi es nicht auch brave Mamen geben sollte, die eine 
ruhmwurdige Denkungsart hegen, und bey ihrem eigenen moralisch guten Cha-

rakter, zugseich Tugenden und Verdienste zu schaHen tvissen, bey welcher Nation 
oder Religion sie sie auch finden. 

§. 16. 

Wenn ein Maur gestorben ist, so wird die ieiche zuerst wohl gewaschen, 
mid ihr hernach ein Hemd, fange leinene Beinkleider und Pantoffeln angegeben; 
um den Kops wird ein Stuck ieinwand gebunden, worinn endlich das Ganze 
eingenahet wird; denn sie sollen in allem sieben Stucken Seinen mit in das Grab 

haben und solchergestalt wird nun dieleiche ohne Sarg, aus einer Bahre, 
nach der Sghiama getragen, wo sie die deswegen vorgeschriebenen Gebete thnn; 
und selbige alsdann noch an dem Sterbetage, zu dem Grabe austerhalb der 
Stadt, nnter einem grosien Gesolge tragen, welck)es bestandig das bekannte La 

Jllah ela Allah, Mohamed Rasttl Allah singt, und in zwey Chore abgetheilt 
ist, die einander ordentlich nach der Melodie antworten, die hernachmals ange-

2 snhrt 

") cie, ^frlcan, en xcneral .ion, peu brsve, 61 peu zxueri,, aclroits z cllevs! tZc ^ 
la lznce, fort« infstlFsble, spirituel,, msis point polis, jaloux, impuclique, 
k^enteurs, superttiticux, ttipocritcs, fourbe,, crue!« cZc 5sns 5oi, ^ le« moins 
barbarcs lont ccux^ <jui kaditent lc; cotes ckc. Kelst. tie.VIsroc. p. z^. 

Sie trauen ihrem allerbcsiell Freunde nicht, und befdrdern felten das Gluck eineS 
anderen, aus Furcht, dast er sie einmal ausstechen mdchte. Daher sagen sie allezeu 

^5 ^ 
alles was du in deinem Garten pflanzest, das ist zu deinem Nutzen; yflanzest du 
aver einen Menschen, so wird. er dich ausrcuten, 

—») Malck Kap. 20. 
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fuhrt werden wird. Bey dem Grabe singen sie bestandig Allah ierhamo 
' Gott sey ihm gnadig. In das Grab wird die ieiche ohne Sarg, 

auf die re6)te Seite, mit der Hand unter dem Kopf gelegt, der ein wenig hoher 
ais der ieib liegt, und das Gesicht allemal gegell Meka wendet. Hievon komme 

es, dasi sie sagen, wenn sie jemanden zum Zengen fordern: Dein Zcugnist ist 
vor Gott, wenn du morgen mit deiner rechtell Haiw unter deinem Kopf 
zwischen den Handen Gottes liegst, v^x^s 

Endlich deten sie, und so geht ein jeder 

wieder zu dem Seinigen. Unterdessen hat sich eine Menge Frauenzimmer in dem Trauer-
hause vcrsammlet, worunter ofters gemiethete Weinerinnen sind, die sich beklagen, 

schreyen und das Gesicht zerkraHen, bis das Blut davon stiesiet, wobey sie bestan
dig unter tausend Grimassen, Uak Uak rusen. Von Mannspersonen sieht man 
hingegen keine einzige bey einem Todesfall weinen, welches theils von ihrer voll-
kommenen Ergebung in den Willen und die Regierung GotteS kommt, und 
theils von der ihnen so ties eingepragten Vorstellung, dasi sie die Rechtglaubigen 
und ErloseteN sind, die es in dem andern ieben ganz nothwendig besser haben 
mussen. Es kondolirt ihnen daher auch niemand ausier der Familie, die doch blosi 
sagt: Batka fi Nasek Segen sey auf deinem Haupt; 

welches sie in einem ruhigen Ton mit ?lllah t^ark sik, 
Gott segne dich, beantworten. An den solgenden Tagen gehen die Weiber zu dem 
Grabe hinaus, und beklagen sich auss neue, thnn auch verschiedene Fragen an 
den Verstorbenen, von dem sie glauben, dasi er alles hort, was sie sagen; und 
diese Ceremonie wird acht Tage lang an jedem Morgen wiederholt, und hernach. 
mals in jedem Iahr einmal. Einige bezeigen ihre Trauer dadurch, dasi sie in 
vielen Tagen kein Feuer in ihren Hausem haben, und dasi sie die Kleider nicht aus-
ziehen, worinnen sie der Todesfall betroffen hat, bis sie entweder der Schweiff 
oder das Alter unbrauchbar macht. Einige nehmen Speise mit, und lafjen sie auf 
dem Grabe zuruck, welches aber nicht, wie einige geglaubt haben, in der Absicht 
geschieht, dasi sich der Todte davon in der andern Welt bedienen sollte, sondern e6 
geschieht vor die vorubergehenden Armen, oder vor die Vogel. 

Die Begrabm'fisielle wird nach den Umstanden eingerichtetEinige errich-
ten einen langen schmalcn gehauenen Stein bey dem Kopf, mit einer ^chrift darauf, 

und 

*) Sie begraben nicmals zwey in einem Grabe, nicht weil sic befurchten, dafi sie kunftig 
einmal um ihre Gebeine in einen Streit kommen mdchten, sondern weil es sie dunkr, 
dast die Nachledenden dem Verstorbenen wenigstcns so viel von der Erde lassen mu^en, 
als nbthig isi, ihn zu verbet gen. 
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und um das Grab her werden Feldsteine in ein langliches Viereck gelegt, andere 

jiehen eine kleine Mauer, eine Ells hoch, von Stein und Kalk nm dasselbe. 

Einige machen es noch beffer nnd fuhren eine solche, zwo Ellen hohe Mauer auf, 
mit Zinnen und Knopfen, wie XXXIV. kiA. i. vorsiellt. Andere, die 

sur Heilige gehalten werden, oder deren Familie in einem grosten Ansehen steht, 
bekommen ein grostes Gebaude ubersich, das acht bis zehn Ellen hoch ift, wobey 
noch eine Wohnung fur diejenigen jente erbauet wird, die die Aufsicht uber dieses 
Heiligthnm fuhren, und jede Nacht lampen darinn anzitzunden haben "). Man 
sehe ^1). XXXIV. fiA. 2. Ein solcher Begrabnistort ist zugleich eine Zavia 

oder Freystatte fur diejenigen, die sich vergangen haben, gleichwie Horom 
bey dem Haufe eineS noch lebenden Heiligen ist. Und beyde stehen in einer 

solchen Achtung, dast kein Iude bey ihnen vorbeygehen darf, ohne seine Fuste zu 
entblosten; man sieht ebenfallS ungern, dast ihnen ein Christ vorbey reitet, und 
nicht vielmehr schon von feinem Pferde absieigt, wenn er auf der Nahe eineS Buch-
senschuffes gekommen ist. Die Kaufleute richten sich auch hiernach, allein die 
Konsuls wollen sich dergleichen nicht aufburden lassen, wenn es nicht ein bekannter 

groster Heiliger ist, wie zum Exempel Bellabes in Marokos oder Edl lS bey 
Fes; wo man abereben nichtS zu verrichten hat. Sie begraben nie jemanden 
in der Stadt, und noch weit weniger in der Kirche, und sie tonnen sich nicht ge-
nugsam daruber wundern, dast die Christen es nicht achten, aus diese Weise ihr 
GotteshauS und diejenigen, so es besuchen, mit einer saulen luft, und dem un-
gesunden Gestank der Todten zu insiciren, da doch hier die Gebeine der Verstor-
benen deswegen auch nicht einmal am besten ansgehoben sind, sondern ofters 

durcheinander ganze Kasten voll davon gesammlet werden. Ihre Kirchhofe sind 
ansterhalb der Stadt, und wo ein grvster Heiliger in der Stadt gesunden wird, 
wie Bellabes in Marokos oder Mula Jsmail in Meklies, da sind die Grab-
male zuerst aus einem offenen Platz errichtet gewesen, der endlich nach geråde 
bebauet worden ist, damit desto mehrere Antheil an dem Heiligthume nehmcn 

tonnen. 

Sollte man nicht hieraus eme Ellnnterung nehmen kbnnen, was Irs. 4. unter 
den Grabern wohncn, sagen will? 

O. z Von 



Von den Arabern in Marokos. 

§. i. 

»er iust hat, weitlauftige Nachrichten von den Arabern zu tesen, der sindet 
^ selbige zur Genuge in des George Sales 5Moire 6e8 in 

des Hm. Justizrath Niebuhr Beschreibung von Arabien, und bey mehrern 
Schriftstellern. Hier wird nur kurzlich von den itzo in Marokos besindlichen 
Arabern allein geredet werden; als deren Ankunft und Fortgang in diesem lande, 
vorher in dem ersten Kapitel, mit wenigem beruhrt worden ist. Sie sind eigent. 
lich diejenigen von den Arabern, die sich nicht um die spanischett Kriege bekum-
merten, sondern auf den Ebenen zwischen der See und Hen Bergen wohnen blie-
ben, und sich, wie Bauern anderwarts, vom Ackerbau und von der Viehzucht 

ernahren. Sie wenden zwar nicht so viele Sorgfalt an, ihre Stanmie zu erhal-
tt»i, 
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ten, wie in Arabien; aber sie theilen sich doch in Kabell so die Spa-
luer Castas nennen, namlich in gewisse Familien ein, die durch Verwandschaft, 
Schwagerschast und Freundschast soscher Gestalt vereinigt sind, dasi sie slch nicht 
gerne trennen. DieseS drucken sie durch Beni oder Uled Sohne 

oder Nachkommen, aus; als Beni-Azgeg in Gart, Beni-Echeg in Dlt-

kala, Beni-Elcherit in Haha, Uled-Elhasis in Sus, Beni-Hosein in 
Dra. Sie haben Religion und Sprache mit den Mauren gemein, und machen 
beynahe eine Nation mit ihnen aus; sie nennen sich auch unter einem Namei, 
Moolenun und wann ein Maur aus der Stadt zieht und aus dem 
jande wohnt, so wird er sur einen Araber angesehen, wie man hinwiederum 

einen Araber, der in die Stadt zieht, f6r einen Maur ansieht. Das letzte 
geschieht aber fast nie, ohne von den sogenannten Kafileurs, die ihre Thiere an 
die Reisenden vermiethen, indem die Stadtleute nicht so gut hiemit umzugehen 
wissen, als die, so aus dem iaude erzogen sind. DieseS ist auch die Ursache, 
warum die Mauren, die auKerhalb der Stadt einen iandbau haben, arme Ara
ber dazu dingen, denen sie dasur den funften Theil von dem Gewachsenen geben. 

Sie verheirathen sich auch untereinander, aber ihre iebensart ist doch etwas 
verschieden. 

§. 2. 

Diese Araber wohnen aus dem lande in Zelten, die in der Bi
bel ») Hittten, und von den Arabern, Chaima genannt werden, weil 
sie unter ihnen im SchuH vor der Sonne und dem Regen sind. Sie sind ent. 
weder aus grober Wolle, oder aus Ziegenhaaren versertigt, oder auch von den 
Faden einer Wurzel, Lift AdUM genannt, welche ihre Weiber 
spinnen oder drehcn, und so dicht weben, dast sie den Regen aushalten tonnen. 
Einige werdeil mittelst dreyer Hauptpfale ausgerichtet, die in die Erde gesetzet wer
den, nebst sechs kurzen Stocken an den vier Ecken und an den Seiten. Andere 

haben nur zween Hauptpsihle und vier an den Ecken, und es ist seltm, datz sie 
uber acht bis zehn Fusi hoch sind. Anstatt einer Thur, heben sie ein Stuck von 
dem Zelt aus. Sie bindell es auch auSweichig hie und da mit Stricken, und 
so i',r das ganze Gebaude sertig, welches mit Kupewse schwarz gesarbet 

wird. 

*) Iesaia iz, 20. 
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wird 5). In einer solchen ChaMUl wohnt eine ganze Familie mit allem, waS 
s-e hat, sogar mit ihren Fullen, Kalbern, jammern, jungen Ziegen und Hunern. 
Aber das alte Vieh, als: Kameele, Ochsen, Pferde, Schaafe, liegt zu allen 
IuhrSzeiten siets unter dem ossenen Himnwl. Mann, Weib und Kinder liegen 
auf der ebenen Erde, und haben blosi einige Strohmatten und rauche Schaaf-
oder Ziegenfelle unter sich; doch haben die Aeltern zwischen sich und den erwach-
ftlien Kindern eine Art von Abrheilung, denn selbige bleiben bey ihnen, auch so-
qar, wann sie scholl verheirathet sind, geråde bis zu der Zeit, da die Frau nie. 
derkommen soll; da dann der Mann fur ein anderes Zelt sorgen must, in welches 
sie sich nun mit allen ihren Meubeln begeben, die in enier Handmuhle, eincm 
Korbe, einer holzernen Schaale, und in ein Paar leimernen Topfen bestehen. 

Von solchen Zelten sindet man bis an die zweyhundert in einer langlichten 
Ordnung bey einander, und diesi wird alsdann eine DUM' genannt, uich 

kann mit unsern Dorfern verglichen werden. In der Mitte steht gewohnlich eine 
Chaime zu ihrem Gottesdienste. Wenn es eine Gegend ist, wo sich jowen auf. 
halten, so versehen sie sich rundumher mit Dornen, wovor diese Thiere bange sind. 
Eine Abbildung von den Zelten enthalt die hier voran besindliche Vignette, 

Pag. 126. 

Wann sie sich einige Zeit auf einer Stelle ausgehalten haben, und die 

Wejde nicht mehr hinlanglich genug sur ihr Vieh ist, so brechen sie ihre Zelte 
ab, und binden selbige mit Sack und Pack auf ein Kameel oder anderes Thier, 
und begeben sich sodann nach einem andern Platz, den sie bereitS vorher ausgesucht 
haben, und der ihnen nicht schwer zu sinden ist, weil nur wenig von dem jande 
angebauet ist, und weil eine jede Stelle dem primo occupaMi oder dem, der 

sich zuerst daselbst niederlasit, gehoret. Sehr ofters nehmen sie einen PlaH ein, 
worauf andere vordem gewohnt haben, und der, nach gehabter Ruhe, nun wie
derum einen Ueberflusi von GraS darbietet; denn sie haben hierbey den Vorrheil, 
dast sie alsdani, zugleich ein vorhin aufgcbrochenes iand zu ihrem Kornbau sinden. 

§. Z. 

Diese Faibe mussen sie sch(>n von alten Zeiten berhaben; denn es heifft im Hshen« 
Uede Salomonis i, 5. Ich bin schwarz, n?ie die Hittten Redar. 

Ein arabisches Aelt soll in Nordens <l' e-zypte befindlich seyn; ich habe 
es aber nicht gcsehen, und wie viele werden wohl dieses koslbtire Werk besitzen? 
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§. z. 

Im December und im Januar pflugen sie die Erde, und sum gleich Vel
zen, Gerste und linsen hinein; alsdann pflugen sie den Acker aufs neue, anstatt 
ihn zu eggen, und tonnen ohne die mindeste Dlingung eine reiche Aernte verhof-

fen. Ihre Pfluge, die sie V!oharat nennen, sind so eingerichtet, datz 
ein Mann sie bequem zugleich hasten und treiben kann; und sie sind so leicht, dafi 
ein Borique oder Steineses, den Araber mit seinem ganzen Pflug und Zubehor, 
von seiner ChaiNM bis weit in das Feld hinaus kragen kann. Sie sehen auS, wie 

XVII. I'iZ. 9. zeiget, und was sie haben, wird vorgespannet; Kameele, 
Ochsen, Pferde, Steineses, alles durch einander. Eben bey dieser Fetdarbeit, 

und dann, wenn sie auf Reisen sind, ist es, dasi sie Waffer mit sich nehmen, um 
zu trinken zu haben; sie bewahren selbiges in ledenen Schlauchen, die sie Rekua 

nennen (in der heiligen Schrift Oefters sind sie inwendig 
getheert, und sie sehen ans, wie XVII. 5. vorstellt. 

Im April arnten sie die Gerste, und im May den Weizen ein. Sie schnei-
den das Korn mit Sichesn ab, lassen es einige Zeit so tiegen, damit es auf dem 
Acker trocknet, und bringen es alsdann in einen Hausen auf einer ebenen Stelle, 

wo sie es mit Pferden oder Ochsen dreschen oder abtreten; bey welcher Arbeit sie 
selbige so viet essen kassen, wie sie wollen, und also hierin das Gebot der Schrift 

erfullen: Du sollt dem Ochsen, der da drischet, nicht das Maul verbinden^). 
?tber diese Art zu verfahren, ist nicht so reinlich, wie die unsrige, wegen des 
Schweisies und wegen anderer Unreinlichkeiten der Kreatlircn. HernachmalS rei-
nigen sie das Korn mit ciner Schauscl, durch den Wind, der die Spreu wegsuhrt, 
und so wird endlich das reine Korn in Mattmoren oder Kellern in der Erde ver-
wahret, in welche man zuvor eine qute Menge Stroh gelegt hat. Wann darauf 
die kleine Oeffnung wohl zugedeckt, oder solcher Gestalt zug/mauert ist, dast der 
Regen nicht durchdringen kann, so halt sich das Korn hieselbst so lange, als man 
es will, und es ist keiner, der sich untersteht, die Matemora eines a.".deren Man
nes zu eroffilen. 

Im September saen sie ihren weisien Kohl lind die meisten andern Kuchen-
g-wachse. Denn in diescm Monat trifft der erste Rcgen cin, ein oder zweym.il 

in 

*) 5B.Mos.25, 4. 

Hbsts Marok. R 
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in derWoche, nur felten halt er zwey Tage an, er kommt aber obiger Gestalt, 

bis in den Marz, obgleich zuletzt nicht mehr in solchem Ueberflusi. Die Manner 
bestelten den Acker, ihre Weiber und Kinder huten unterdessen das Vieh. Einige 
sind Kausteute, die den armsten ihre Wolle, ihr Wachs utid ihre Felle abkaufen: 
so sie nach den Stadten suhren, oder auch nach einigen gewijsen Oertern im iande, 
wo sie eine )lrt von Markt halten. 

§. 4-

Eine jede Duar wird von einem Schech regiert, dem sich alle 
ondere unterwersen, ob er gleich nicht allei.ial Scherlse ist. Der, welcher uber 

viele Duaren zn sagen hat, heisit Schech elkeblr ^); und dl'eser steht wiederun-
ter dem Bascha uber die Provinz. Ihr 2tmt ist nicht erblich, sondern sie werden 
aus den angesehensten unter ihnen gewahlt. Sie konnen mit Prugeln und mit 
Geldbusien strafen, aber weiter nicht, und sie ziehen eituge von den Vornehmsten, 
unterweilen einen aus jedem Zelt, mit sich zu Rath, um wichtige Streitigkeiten 

abzuthun. Denn sie wissen auS der Ersahrung, datz beyde Partheyen zu kurz 
kommen, wenn dcr Konig zwischen ihnen entscheiden soll. Es ist auch ein Kadi 
uber jede Provinz, der sich aus den Markten einfindet, die ein Paar Tage in der 
Woche, aus gewifsen dazu bestimmten Platzen gehalten werden; woselbst er Zwi-
siigkeiten abmacht, Heirathskontrakte unterschreibt, und Ehesachen entscheidet. 

§. 5. 

Die Schahungen, die die Araber bezahlen muffen, sind Neiba 
oder eine Art von Vermogensteuer, die der Konig sur jede Provinz zu etwas ge-
wisses ansetzet, und die der Bascha einsordert, welcher ftine dessalligen Besehle 
hinwiederum an den Schech einer jeden Duar ergehen lasit. Dieser, der di? 
Umstande eines jeden genau kennet, legt ihnen die Entrichtung der verlangten 
Summe solcher Gestalt aus, dast jeder nach seinem Vermogen dazu beytragt. Un
terweilen sind sie unwillig oder unvermogend, und dann mu^ es der Bafcha gleich 
«n den Konig berichten, wenn er nicht selbst bezahlen will. Hieraus sendet man 

diesen 

Das ist: der grosie Alte. Denn Schech ist ein Ehrentitel, der jedem ehrwnrdiqen 
alken Mailne gegeben wird. Aber kein Araber in be!onunt den Na« 
men Lmir, wie in der Levante und in den arabischen Landet u. 
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diesen Aravem so fort einen Kaid mit einem Kommando Soldaten, vorzugllch 
von den Schwarzen, aus den Hals, und dieser bekommt dann gemeinigsich, was 
er haben soll; im Fall es anch nicht in baarein Gelde ware, so doch an Kameelen, 
Pferden, Maulthieren u. s. w. Sollten sie aber, wie bisweilen geschicht, den 
Kaid mit seinen ieuten abschlagen, und mehrere Duarm und Stamme zu Hulfe 
sammlen, so must der Kotlig alsdann ernsthaft und vorsichtig zu Werke gehen, 
damit nick)t ein allgemeiner Aufruhr daraus entstehet, eine hinreichende Armes 
must ausgerustet, die Hauptansuhrer grausam gestraft, und die ganze Gegend 
verwustet werden. Diese Schatzungen werden jahrlich erhohet, und, je 
nachdem der Konig in dem Militar einige Veranderung vornimmt, verandcrt. 

Denn einige Provinzen sind militarisch, wie hernach vorkommen wird, und diese 
bezahlen keine Schatzung; einige werden aus einige Zeit zu militarischen gemacht, 
wenn sie daselbst ii^ der Nahe belegen sind, wo sie der Konig vornemlich gebraucht, 
und hiernach wird die Schatzung regulirt. In dem Iahr 1766 war das Regle
ment so: Chus bezahlte 6000 Dukaten (den Dukaten zu zehn Mark gerechnet). 
Habat 5OOO. Errif 80OO. Gart, so militarisch war, gab keine Schatzung. 

Benlhasan gleichsalls nicht. Sl'edma auch nicht. Bled mesklN 6000. Temslla 
45000. Dukala 4vOOo. Abda nichts. Tedla 60000. Erhamila 10000. 
Ge^ula 6000. Haha 6000 und Sus 8000 Dukaten. 

Die andere Schatzung wird Aschora g.'nannt, wesche nach der Ein» 
richtung des Malek, in einem von vl'erzig besteht, sowohl von dem Korn, als 
von demVieh, lind soder Konig gleichsalls zu etwas gewisses sur jede Provinz, 
sogar auch sur die militarischen ansetzet, wovon der ganze Belaus aus vierzigtau-
send Dukaten am Werth gerechnet, ein Theil aber durch Korn in Natura sur, 
die Armee abgetragen wird. 

§. 6. 

Die Araber sind ein wenig braunlich, welches ^um Theil von der Sonnen-
hitze kommt, denn sie werden sehr weist geboren. Die Weiber sehen gemeiniglich 
hastlich aus, welches durch ihre Unreinli6)keit und durch ihre schlechte Kleidertracht 
noch vermehrt wird. Die Manner sind daher auch nicht so eisersuchtig, als die 
Mauren, sondern lassen ihre Weiber allemal mit blostem Angeslcht gehen, weit 
sie wissen, dast si-e nicht rcizen. Keine jebensart kann die, die man hier sindet, 
an Einsalt ubertressen. Die Killder beyderley GeschlcchrS gehen ohne einiges 
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Entfthen nacket, bis sie sieben Iahr alt sind. Sie solgen in allen Dingen, ohne 
die mindeste Erziehung, ihren naturlichen Begrissen. Man must daher in Ver-
wunderung gerathen, wann man bey diesen jenten so vernunstige Antworten erhalt, 
und so witzige Fragen und Einfalle hort. Wafser und Milch ist ihr einzigeS Ge-
trank, und ihre vornehmste Speise ist Brod aus Gerstenmehl, das sie ohne Sauer-
teig anrichten, und wie dicke Pfannenkuchen zubereiten, die in leimernen Psannen 
gebacken werden, welche man zu nichts anderes gebraucht. Solche Kuchen musite 
Sarah fur die Engel backen "); mit dem Unterschiede, dasi sie von Weizenmehk 
waren, welcheS die reichen Araber gleichsalls gebrauchen. Sie mahlen selbst 
ihr Korn aus einer Handmuhle, Noha genannt; aber in den Stadten 
haben sie Pserdemuhlen, EttahlM und in Fes Utid in Meknes 
Wassermuhlen. Die Araber scheinen abgeharteter und muthiger, aber auch mis-
trauischer und diebischer, als die MauM!, zu seyn. 

§. 7. 

Wenn man anf die Erstreckung, die Grosie und Fruchtbarkeit des landes 
sieht, so sollten hier zwanzigmal so viele Menschen seyn, als wirklich da sind. 
Was aber schon als eine HinderniK der Vermehrung, bey den Maltren angesuhrt 
worden ist, das sindet zum Theil auch hier Statt, doch aber nlcht in dcm Grade; 
denn die Araber vermehren sich ungleich sturker, obschon die meisien nur eine Frau 
haben. Allein sie konnten viel wohlhabender seyn, wenn nicht die Religion und 
die Regierung die Aussuhrung des Korns hemmte; indem die Religion verbietet. 
Korn an die Christen zu nberlassen, und die Regierung es nicht zulasit, dasi die 
Unterthanen reich sind. Sie bauen daher auch nicht mehr Korn, als in dem 
jande selbst verbraucht werden kann; das Mehl ansgenommen, welcheS an 
Sghibrallar uberlassen wird; so nur sur eine halbe Gunst gegen die Christen 
gehalten wird, weil man Mehl nicht saen kann. Eine Abbildung von einem 

Araber und von zwo arabischetl Frauen enthalt XX. kiZ. I. Z. und 4. 
Mehr von den Arabern, kommt hernachmals vor. 

*) i. B. Mos. 18, 6. Cm Europaer, der linker sie kommt, must sich nothwendig daraa 
ennunn, was er in dem alten Testament gelesen h.tt, wegen der grosien Gleichheit 
in der Lebensart dieseS Volks und der alten Vater, 
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Von den Brebern. 

§. i. 

l llrsprung des Nainens Breber kann entweder bey den Arabern entstan-

dcn seyti, die bey ihrer ?lnf'unsc alles so ode vorgesunden haben, dasi sie 
das iand Ber Bella oder em odes ^and genannthaben; denn Ber ^ bedeutet 

ein iand, und Vena eine Wuste; oder er kann von Barbari gekommen 
styn, als der alsgemeinen Benennnng fur alle die fremden Volker, die die Romer 

bezwangen, und so sie vermuthlich von dem der Griechen geliehen ha-
ben. Diese Blebcr sind ohne Zweiftl die alten Bewohner der nlarokanischen 
tander, welche die sremden ^7atio.nen^ nach den Oeburgen verjagt haben. Es 

l'st glanblich, da§ die ersten die Gatlller gewesen sind, und zwar die weisien, denn 
die Mclauo-Gattlli oder die schwarzen, wohnten theils naher an Guinea, und 
theils mnsiten sie, weil sie weniger streitbar waren, die Flncht dahin nehmen. 
Diejenigen, so sich zu den Gatlllern geschlagen haben, scheinen vorzu'glich Phili-
ster, ^abaer, Egypter und endlich die mohamedam'schen Araber gewesen 
zu ftyn. Der Name Gollath, den sie Sghiallld anssprechen, ist bey den Bre-
Ibern allgemein, und die Geschichte von diesem Kampser der ^»hilister ist den 
Mauren ?ehr gut bekannt. Denn, wenn die Kinder in einen Zlvist gerathetl, 
und der grosicre den kleineren heraussodert, so antwortet dieser: Wer will sich mit 
dir schlagen? enta MM ,l!l0 Sghialud ^is ̂ du bist von 

dem Gc:ch!echte des Gl)!lat^. Die Inden, die ans den Bergen unter ihnen woh-
nen, ncnnen sich alle PilistlN. Dapper, welcher den Marmol citirt, 'suhrt an, 
».as? d^jenigen, welche zn a^lererst die ostlichen Wusten in Asllka bewohnt haben, 
itzo er - ^lsrikaner genannt »verden, und von dem C tamm der Sabaer sind, 
die sich mir ihrem Konige Melek-Istrikl ans dem gluck'lichen Arabiell nach Asllka 
begcben habcn; dtZj; aber Ne anderen, die TingitaZll'en , Numidietl und Lybl'eil 
bi.'!vo>,men, <^'leber.' ^ill)!)er genannt werden. Sie selbst nennen sich Aina-
zn'g, vielleicbt vo»l Ma^r, wodlirch sie Egypten bezeichnen. Die Mailren 
nennen einen Breber sowohl Berber ^ als Schtlha Es halt sehr 
jch.v.l, vo.l .^>.ation eine genaue ^(Undschasr ein^nziehen, weil sie allS einen: 
dumm<.'n.^.'.ig.on^. eiser, eine jo gro^e Feindschast gegen die E^risten hegt, und 
>r<il dieGegend, wo sle sich aufhalt, es anch so beschwerlich machc, zu ih- zu 
kommen. 

§. 2. 



iz4 Von Marokos abhangige u»d unabhangige Brcber. 

§. 2. 

Es ist nur ein geringer Theil von den Brebem, die den Konig von Ma
rokos fur ihren Oberherrn erkennen; namlich diejenigen, die mit den Arabern in 

Freundschaft stehen, und sich ihm des Handels wegen unterwerfen, und diese woh-
nen vorzuglich in der Gegend lim Agaver. Die anderen haben eine Art von klej
nen Konigen uber sich, die sie Amrgar nennen, und deren Nachkommen allemal 
regieren, bis sie aussterben. Sie sind aber nicht Scherifen oder von der Fa
milie des Mohamed ; welche sie nicht hoher achten, als ihre eigenen Stamme, 
die sie forgfaltiger zu erhalten suchen, als die jeHund in Marokos besindlichen 
Araber thun. Diese Amrgar sirafen Morder und Diebe am jeben. Andere 
Uneinigkeiten thun die Breber meistentheils selbst unter sich ab. Denn, wenn 
zwey in einem Streit, auch nur uber eine geringe Sache, gerathen, so bekomme 
alsdann ein jeder von ihnen so viele Anhanger, dasi zulcht zwo bewassnete Armeen 
daraus werden, die sich schlagen, worauf der starkste Recht erhalt, das also fel

ten ohne blutige Kopfe abgeht. 

§. z. 

Sie halten sich aufden Atlas-Bergen auf, und wohnen in grosien Hau-
sern, die in ein ordentliches Viereck gebauet sind, wovon ein jeder Flugel von 

einer ganzen Familie bewohnt wird. Einige solcher Hauser sind mit einem hohen 
spiHenThurm versehen; andere haben zween dergleichen *), von denen sie sich ver-
tbeidigen. ?tusierdem befinden sich noch in den Wanden eine Menge von kleinen 
LSchern, durch welche sie unvermerkt auf alle, die sich nahern, Feuer geben ton
nen. Wann sie daran zweifeln, dasi sie den Angriff werden aushalten konnen, 

so rufen sie ihren Nachbaren von den Thurmen zu Hulfe, diefe rufen wiederum 
andern zu, und das geht solcher Gestalt weiter fort, bis sie in der Gefchwindigkeit 
von allen Ecken einen Haufen Menfchen, Zu ihrer Vertheidigung beyfammen ha
ben. Ein folches HauS nennen sie TaglMt, plur. Tlgmin; und fuhren felbiges 
von Steinen und vom iein und Kalk auf. Ausier diesen einzelnen Hausern ha
ben sie auch Flecken, insonderheit in einem Distrikt, der Tamenart heisit, und 
acht Tagereisen auf jener Seite von Agader liegt; in welchem auch ihr vor-

nehmster 

-) Wovon ich selbst einen Theil auf der Neise nach Agader gesehen habe. 



Religion der Breder. 

nehmster Amrgar wohnt, der von einigen Aklld genannt wird. Zwo Tagereisen 

vonAgader ist ein grosier brebischer Flecken, der den Namen Dhemnet fuhrt, 
und auf dieser Seite liegt ein kleinerer, der Fruga heisit. 

§. 4-

Die Religion der Breber ist die mohamedmn'sche; sie sind aber unwissen-
der und schwarmerischer, als die Manren. Zwar haben sie den Koran auf ara-
bisch; allein nur menige von ihnen, namlich die, so mit den angranzenden Ara-
berll in Verbindung leben, verstehen diese Sprache; solglich mussen sie sich mit 
demjenigen begnugen lassen, tvaS ihnen ihre Geistlichen erzahlen. Der Artikel 
von Sghiahed oder Krieg gegen die andern ReligionSverwandten, ent-

spricht eben ihrer Neigung. Daher unternahmen die eisrigsten unter ihnen jahr-
lich einen Zug gegen die Portugiesen, in Berllghia oder Mazagan. Ihr 
Weg fiel bey dieser Gelegenheit durch Asst; und wann ihre Anzahl nicht zu grost 
war, so erlaubte ihnen der Gouverneur in die Stadt zu kommen. Er warnte 

aber doch die christlichell Kaufleute vorher, da§ sie sich nicht auf den Dachern 
oder in den Fenstern sehen lassen mochten, weil die Breder jederzeit nach ihnen 
zu schiesien pstegen, in dem Gedanken, das ihnen das Paradies gewisi ist, wenn 
sie sincn Christen erlegen konnen ; wozu sie sonst a?ts dieftm Zuge so wenig Gele
genheit haben, dasi es gauz unm>5glich sur sie bleiben musite; denn die Portu
giesen liesien sich nicht sehen, und die Breber dursten sich nicht wagen der Festung 
so nahe zu kommen, dasi die Kanonen sie hatten erreichen konnen. Sie liesien sich 
daher damit begnugen, dafi sie ihre Buchsen gegen Magazan abseuerten, lind 
ihre Kugeln mit atten nur erdenklichen Fluchcil wider die Christen begleiteten. Nach 
elwa vierzehn Tagen kehrte sodann ein jeder wieder zu seiner Heimath zuruck, und 
war ebcn so vergnugt, als diejenigon sind, die eine Wallsahrt nach Meka gethan 
haben. In dem Koran wird ihnen starkes Getrank untersagt, sie wurden aber 
ohne weitere Umstande denjenigen vcn ihrer Nation aus ReligionSeifer todt schla-
gen, an dem sie riechen konnten, dast er Wcin eder Branntwein getrunken hatte. 
UebrigcnS inachen sie auch viel WestnS von den Heiligen. 

§. 5-

Diese Breber haben eine besondere Sprache sur sich selbst, die Joh. A'0 
tanujet, in die Stelle sur tan.azlrgt, neunet; und welche fast nichts mit der 

mau-
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maitrischet! oder arabischell Sprache gemein hat, als nur die Buchstaben, und 
etwas in den Zahlen, eben wie das tttrkische und persische, so auch mit arabl-
scheil Charakteren geschrieben wi'.d, ohne dasi es viel gemeinschastliches mit den 
arabischen Mortern hat. Die Breber haben diess Schrist, bey der Einsuhrung 
der mohamcdanischen Religion unter ihnen, mit uberkommen; ob aber die 

Sprache selbst die alte gatulische, NUMldische, phbttizische, turkische oder die 
egyptlsche ist, das mussen die Herren Gelehrten beurtheilen. Vielleicht ist sie 
eine Mischung ans diesen und aus noch mehrern Sprachen. Um den Unterschied 

zwischen den: Brebischen und Arablschen zu zeigen, so solgt hier ein Verzeichnist 
von einigen der allgemeinsten Worter, die ein achtes Brebischcs sind, so mir em 
gelehrter Talb mitgetheilet hat, der in vielen Jahren der Jmatt der Breber in 
Tammart gewesen war. 

Brebisch. 
Amazirg 
Jgna 

^ Tafogt 
Aiur 
Jtren 
Azal 
Telas 
Tezuamen 
Takzm 
Tllisthi 
Tits 
Aklld ^ 

^5-ss Amrgar 
Ius clkll'd 

/ Eye'z ^ 
Tamergart 
Audain 
Aram 
Taramt 
Albs 

Ein Breber 
der Himmel 
die Sonne 
der Mond 
die Sterne 
Tag 

Finsternisi 
zwey Uhr Nachmit. 
vier Uhr Nachmit. 
Sonnenuntergang 

acht Uhr Nachmit. 

ein grosier Konig 
ein kleiner Konig 

em Prinz 
ein Mann 
ein Weib 
ein Iude 
ein Kameel 
eine Kameelm 

ein Pferd 

Maurisch. 

Schllha 
^ Sama 

^.^2 Schims 
Gomera 
Nesghium 

/S' Nahar 
Dholam 
Dkohiir 
Aajar 
Morgrob 

' Aschia 
Soltan 
Targm 

^ Uld Soltan 
Nasghiol 

s^?s Amra 
Jhudi ^ 
Sghimel 
Naga 

Aeuv 
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Brebisch. 

Tefnast 
Azgar ^ 
Taserdunt 
Argml 
Targt 
Ezlmer 
Aid 
Tmdlt 

Agaio^ 
Tlt 
Enchar 
Ami 
Tamart 
Emgart 
Afms 
Aifasen 

«->s^s Adad 
Admar 
Aftcl 

l^?s Ebifthi 
Adar 
Mal ^ 
Tamztt 

^5 Urt 
Adarar 
Tanailt 

54^-^' Taglmi 
Aer^s 
Merg 
^drmien 

eine Kuh 
ein Stier 

ein Mautthier 
ein Esel 
eine Ziege 
ein Bock 

ein Hund 
eine Hundin 
ein Kopf 
ein Auge 

eine Nase 
der Mund 
der Bart 
der Hals 
eine Hand 
die Hånde 
ein Finger 

die Brust 
das mannliche Glied 

die weibliche Schaam 
ein Fug 
die Erde 
ein land 
ein Garten 
ein Berg 

ein Schiff 
ein Haus 

eine Kuche 
Gold 

Silber 

^ Dek^r, 
«"») 7^. Hcrr, Fersgh 

Hosts Marok. ^ 

^adbib, Aentit, 
. Rut, 

Mamisch. 

^ Vekra 
^ Dtur^ 

Bergala 
Hamar 
Maz 
.^eds 
Kelb 

Kelba 
Ra6 
Aem 
Enf 
Fom 
Lcheia 
Rakaba 

^ Id 
Jdin 
Asba 
Sadar 

^ Zeb ") 
Tablm *'-) 

^ Resghil 
Erd 
Bted 
Sghimm 
Sghibel 
Sfma 

^ Dar 
Kllsma 
Deheb 

^ Nokra 

Aur, 

Aas. 

S 
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Brebisch. 
Tangult 

^ !'r' -,1^0 Meiau 
Taukiet 

^ Jet Mu;»n 

</ . , 

(^5^.-5 

>^5^l 

Senet temaniar 
Tomn 
Tament 
Tadhut 
Tekir 
Argrum 
Tesi 
Agfai 
Amw^ 

Tmi 
Tazet 
Avhll 
Jrdin ^ 
Tamodit 
Audi 
Tumsin 
Telintit 
Eslim 
Terkem 
Tachsit 
Abaun 
Emooabarg 
Afau 
Sadamer 
Gen 
Gaur 
Akner 

Kupfer 
Eisen 
ein Dukat, im zahlen 
eine Unze, Mark 
eine Blankille 

(Silbermunze) 
zwo Blankillen 

Mallrisch. 

Nehas 
Hedid 
Metkal 
Mia 
Musnn 

^6?-^ Usghhem 
arabifther Gummi Alk Talh 
Honig 
Wolle 

Wachs 
Brod 

Fleisch 
Milch 
Masser 
Datteln 
Feigen 
Weintrauben 
Weizen 
frische Butter 
alte Butter 

Gerste 

linsen 
Radise 
Wurzesn 
Kalabas 
Bohnen 
eine Buchse 
eine Haik 
reden 

schlafen 

setze dich 

stehe auf 

Ascl 
Sufa 
Sma 
Chobz 

^ Hem 
<-55^ Hel/b 

u- Ma 
^ Dtemar 

Karmus 
Aeneb 
Gemha 
Zebda 
Smen 
Schair 
Aedes 
Besel 
Lest 

s^Q Rgarah 

Mokahala 
Haik 
Teketm 

<_X5 ̂  Naked 
Geles 
Nudt 



Elgene 

Bt'ebisch. 

Ast 
Asch A^ad 
Matsergelt 

^ Ma tertt -
«^s Med tekit 

Amdaknm 
^^>ss Asllargt 

Ur siltarg 
^ Net lsen 
^xQ Rgllemiaschon 

Ultti adisek 
Jen 
Sin 
Karad 
Kuz ^ 
Semlls 
Sadl's 

^ Sa 
Dtemt 
Adtza 
Merail 
Jente merall 
Sutte merau 
Karadte merml 
Kuste merau 

-9^ Semuste merml 
Sadlste Nlerau 
Sate merau 

^^5 Dtemte merau 
Adtzate merall 
Ascherm 

^ c> Ascherm te Jeu 

Sir 
Asghl 

Sprache der Breder. 1)9 

Maurisch. 
gehe weg 
komm her 

willkommen Marhababek 

was wittft du? ^ <^s Ai schi berg/t 
woher kommst du? Meneulsyhlt 
du bistmeinFreuud^^^s^s Ettta Sahabi 
ich wei^ cs Amf 
ich weist niche <^.^s Ma aarf 
er kennt mich Jarfltt 
er kommt gseich Daba isghs 
er kommt niche ^ Ma isghi schi 

1 Uayed 
2 Adtcnem 

^5' Dteledta 
s^s Arbah ^ 

Chemsa 
^ Seta 

Scbah 
5x^4.5 Dtemansa 

Dtesah 
Ascher 
Ahadascher 
Adtenascher 
Dteledtascher 

s^.l Arbatascher 
,^Q Chamsatascher 

^ Statascher 
^.^2 Sabatascher 

Z 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
iZ 
14 
15 
16 
i? 
18 

19 
20 
21 

s^«^' Dtemanitascher 
^^2 s^!> Tesatascher 

^,^2 Ascherm 
^ ^X2.s^ Uahed ll Asche-

S 2 
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Brebifch. 

Ascherm te sm 

Dteledtm 
Arbein 
Chemsm 
Setm 
Sebain 
Dtomanm 
Tesain 

^ Mia 
Sin Temat 
Dteledt nna 
Jfet 

^Ss. Sin Uafdan 
..,^s ^ 

2 2  

Km ad Uafdan 
Merau Uafdan 

Manrisch. 

AdtenemnAsche-
rm 

zo Dteledtm 
40 ' Arbem 
50 ^^2- Chemsm 
6o Setm 
70 Sebain 
8o Dtomatim 
90 Tesain 
IOO ^ Mm 
2Od> Mitem 
zoo Dteledtnua 
IOOO Elf 
2OO0 Elfein 
ZooO Dteledt Elef 
iQOOO <^!s Afcher Elf. 

)tus diesem Verzeichnisi sieht man, dasi die Sprache de? Breber fast 
nichks mit der maurifchen gemein hat, wenn man einige Uebereinstlmmung in 
den Zahlen ausnimmt, die vielleick)t bey den anderen, ausierhalb Tameimrt be-
findlichen Stammen anch wegfallt. Der Doktor Shaw hat eine iiste von 
eimgen Wortern aus einer Sprache mitgetheilt, die er Showiah nennt, deren 
sich die Bergvolker (oder die Breber) in dem Alsgherischen bedienen. Wenn 
man diese Worter, die nur mit englandifchen Buchstaben gefchrieben sind, mit 
dem hier angefuhrten tamaZUgt vergleicht, fo sindet man zwar, dasi in beyden, 
Hand, Brodt, Milch, Weizen, Gerste, Eifen nnd Sonne beynahe nberein-
lauten;. dahingegen nennt er aber ein Haus Akham , Fleifch Aksoum, die Nase 
Anfertle, ein Pferd Ukese und Aowde (welches letzte arablsch ist), Butter 
Dahan, die Et-de Elkaa, den Himmel Tigenoute, den Mond Tt'zeer lind 
Uoule, ein Weib Tamatouth, die Fnsie Thareet, Datteln Theganee, Wein-
rrauben Thezaureene, Reden Sewel. In den Zahsen sauten demnack)st I und 
2 eben wie im tamazlrgt; assein Shaw sagt, dasi die ubrigen Zahlen dem Ara-
bifchell gleichen; welches naturlich ist, weil sie den Araberi; naher wohnen.^ 

Viet-







Leibes'beschaffenheit der Breder. i.p 

Vielleicht ist dieses Showl'ah ein Dialekt von dem alten Ll'byschen und Phoni-
zis6)en; gleichwie tamazugt ein Dialekt von der gatulischen und von der alte

sten afu'kmlischen Sprache siyn kann. Uin zu zeigen, dasi das tamaztt'gt, 
in Hinsicht der Zahlen, mit dem Turkl'schen nichts gemein hat: so will ich einige 
derselben ans der letzten Sprache hier ansuhren: Bir i. Alki 2. 

Ausch z. Dart 4. Bisch 5. Clti 6. ^ Jadi 7. 
Sekcs 8. Takuz 9. Aitn Jrmi 20. 

Atus zc>. Kerk 40. Mi 5 O. Etcmsch 6c>. 
Jteuls 70. Sekezan 8o. Dakzan 90. Iur 100. 

§. 6. 

Die Breber sind wohsgewachsen, lang und mager. Zhr Haar lassen sie 
hinten bis anf den Hals herunter wachsen; aber vorn scheren sie sie bis hoch auf 
den Kopf ab. Ihre Kleidertracht besteht in Haiks, Kaftans, oder, an deren 
Stelle, in einer Art von Kejeb und Scherbil. Hemden und Beinkleider haben 
sie selten, und ihr Haik ist ofters ein elender kappen, weil diejenigen von ihnen, 

so hoch auf den Bergen wohnen, keine Schaafe haben, und daher ihre Wolle 
von den Arabern und Maurel! kausen mujsen. Sie sind leicht, munter und 

hurtig, und besitzen eine ungemeine Fertigkeit mit ihren Flinten, indem sie nicht 
allein sehr sicher damit schiesien, soildern sie auch, wie ein Rad, rundum drehen, 
in die iuft mersen, sangen und sast in demselben )tugenblick auch abseuern konnen. 
Diese Buchsen sind ihl,en gleichsalls das liebste von dem, was sie haben, und 
sie schmucken fre ofters mit Silber lind mit Elsenbein dergestalt aus, da§ sie 
ftchzig bis achtzig Dukaten kosteil. Wie sie aussehen, zeigt XVII. 4. 
und wie die Breder selbst aussehen, l'a!). XXI. ' 

Von den Negern. 

Neger, diejehund in Marokos sind, sind entweder von Eumea ge-
kommen, oder sie stammen von dahcr. Dcnn die Melano-Gatllle!> 

salls sie auch so schwarz gewesen seyn mogen, sind doch nicht in diesem ^ande ge-
blieben, soildcrn haben sich, wie vorher erwahnt worden ist, weiter gegen Abend 
bcgeben mu's'n, weil sie weniger streirbar waren. Diejel.igen von den Negcm, 
so Sklaven jmd, werden Abld llwksub genannt, ilnd das 

S 3 sind 



142 Von den Negern in Marokos. 

smd insonderheit die, so die fessischen Kaufleute jahrlich mit Karavanen aus Gtti-
nca bringen, welche sofort die mohamedanische Religion annehmen, und dieser-
wegen von den Christen eben wie Maltren angesehen werden/ obgseich zwischen 
iyllen selbst ein so grosier Unterschied Statt sindet, dast die Eigenthumer ihre Ne
ger und Negen'nnen verkausen konnen, wenn sie wollen, zu welchem Ende sie 
sie durch einen AuSrufer Delel durch alle Strasten suhren, und, gleich wie 
anderes Vieh, dem hochstbietenden zuschlagen laffen. Ja der Eigenthumsherr 
konnte einen solchen Neger sogar todtschlagen, wann er eine gultige Ursache hatte, 
ohne dast er deswegen vor Gericht gezogen und bestrast werden kann. Viele Ne-

sind frey. und werden oder Ablb Sid el Btt-
chari genannt. Selbige stammen entweder von den Negen'nnen ab, mit welchen 
die Mauren Kinder erzeugt haben, oder auch von den Negern des Mulei Is-
mail, die Bnchari zum Patron hatten, und die mehr Machtim lande besasien, 
als die Weisten; indem ausier vielen tausend Soldaten, auch beynahe alle Beamte, 

Schwarze waren. Mulei Abd Allah und sein itzt regierender Sohn, haben die 
Soldaten bis aus ein kleines Korps abgeschafft, und jetzt ist es was ungewohn-
liches, einen schwarzen Beamten zu sehen. Sie sind so grob und so grausam, 
dasi ein jeder lieber mit einem Maur zu thun haben will, als mit einem Neger; 
und wer kennt nicht bereitS die schlechten Eigenschasten dieser Nation, und ihre 
bose Natur? Es sind hieselbst viele von der Art, die man in Westindien Kassantl 
nennet, die mit vielen Figuren und Strichen gezeichnet sind, so in der Jugend 

im Gesicht und ans der Brust zur Zierde in die Haut geschnitten werden; welche 
Merkmale die Mauren Eluschem , nennen, und selbige sur eine Schon-
heit halten , obschon nichts hasilicher seyn kann. Die Mulatten, oder die, welche 
von schwarzen und weisien Aeltern geboren sind, nennen sie ^.-^4.2., Chamrm. 
Zu Verschnittenen werden hier zu lande blost Neger gewahlt, und man heistt sie 
gemeiniglich EmfetlN oder MosetM. Da sie aber zu nichts anderm, 
als zur Auswartung in den Serailen des Konigs und der Prinzen, gebraucht wer

den, so nennt man sie Msy Eddar, Sklaven des HauseS. 
Mehr von den Negem hernachmals« 

Von 



Von ven Iuden. 

§. i. 

smd zwar einige Inden aus Astell nach Marokos gekommen, aber diese 
^ haben vorden andern Nationen nach den Bergen fliehen mussen, woselbst 
ihre Nachkommen noch itzt nnter den Brebeltt wohnen, und sich Pilistin nennen, 
die auch selbst glauben, dast ihre Vorvater geråde au6 Palastina hieher gekommen 
sind. Diejenigen hingegen, die unter denMauren wohnen, sind nach und nach 
aus Europa verjagt worden; als namlich ans Italien im Iahr IZ42; au6 den 

Niederlanden im Iahr izzo; aus Frankreich im Iahr 140^; aus Englan) 

im Iahr 1422; aus Spanien von Ferdl'nandlts Catholicus im Iahr 1494, und 
endlick. aus Portngall von dem Emanuel im Iahr 1496. 

§. 2. 

Sie sind Unterthanen von dem Konig in Marokos, und stehen unter sei-

nem Schutz, wosur sie ersilich, in jeder Stadt eine gewisse Summe bezahlen 
mussen; als in Marokos 5O0 Dukaten, inNeu-Fes 5Oo Dukaten, in Tetaun 
5OO Dukaten, in Sala und Rabat 4^0 Dukaten, in Meknes zoo Dukaten, 

in Smra ZOO Dukaten, in Laraisch IVO Dukaten, in Tansghia IOO Dukaren, 
und in Azila 6c> Dukaten, aber in Aofi und in Agaver nichtS, indem hier die 
allerarmsten von ihnen wohnen. Demnachst muK eine jede MannSperson, von 
ihrem dreyzehnten Iahr an, jahrlich einen Dukaten (zehn Mark) bezahlen, so 

der ^chech einsammlet und dem Konig an seinem Ramadhans-Feste darbringt, 
und zwar unter dem Namen von Desghieia Deheb bnledha 

die Goldhenne mit ihren Kuchlein, welche sie in den vorigen Zeiten 
anstatt des Geldes sollen geliefert haben. Demohngeachtet sind sie doch in der 
ausiersten Verachtung, und werden sur die geringsten Menschen aus der Erde an-
gesehen. Ein kleiner mannscher Junge dars einen alten Inden bey seinem 
Klanen -^mt siissn, ihni in die?^ugen speyen, ihn nnt Steinen wersen, und, wel-

cheo »?oc!) sch!iin:ner ist, ohne dasi der Iude etwaS andereS hiewider vornehmen 
da^f, als dasi er liin Gnade bittet, und flch, so gut er kann, davon zu machen sucht» 
Klagt er daruber, so bekommt er zur Antwort: Eilta Elihlld: du bist ja j'ein 
^UDe. Sie dursen nie den geringsten Manr nennen, ohne ihn Sldl, mein 
Hcu', ju heipen. Sie dursen auch keine Wassen tragen, eben so wenig aus 

Pserden 
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Pftrden renten; und sie dursen auch ebensalls, wie andere, nicht ohne konigliche 
Erlaubni^ ans dem iande gehen. 

§. Z. 

In einigen Stadten wohnen sie fur sich selbst auf eiliem Platz, der 
mit Mauern umgeben ist, wie in Neu-Fes, Meknes und Marokos. Sie 

haben hier aber doch einen maurischen Kaid uber sich, und haben auch einen 
maurischen Psortner, der ihnen zur Nachtzeit ohne Bezahlung nicht erlaubt, ein-
oder auszugehen. An den andern Oertern wohnen sie zwar, so viel moglich ist, 
beysammen, aber doch unter den Maum^; welches diese Ungelegenheit fur sie mit 
sich fuhrt, dasi die Mamen ihnen osters ihre kleinen Kinder wegstehlen, und sie, 
ans Neligionseiser, heimlich in der mohamedallischen Religion unterrichten las-
fen, bi§ sie ein gewisses Alter erreicht haben, wo die Eltern selbige entweder nicht 
mekr kennen, oder fo eifrige Mohamedaner an ihnen sinden, dast sie sie so wenig 
fu/ihre Kinder erkennen wollen, als durfen. Ja bisweilen laufen die Kinder 

der Juden auch.ftlbst zu den Maurell uber, wann sie bange vor Strafe sind. 
Die Aeltern durfen daher ihre eigenen ungehorfamen Kinder nicht einmal stra-
fen, fondern mussen ofters harte unb grobe Dinge von ihnen erdulden; dasi man 
alfo sagen kann, dasi sie auch hierin die Wirkung ihres vormaligen WunscheS 

fuhlen, da ausriefen: Sein Blut komme uber uns, und uber unsere 
Kilwer. 

§. 4-' 

Ein Tbeil ^Udetl lebt vom Handel, von Maklerey und von Handwerken. 

Die armsten leben von Arbeiten, infonderheit beym AuS- und Einladen der Schiffe. 
Dreferwegen ist auch an einem jeden Seeort, ein ordentliches Korps von einer 
gewissen ?tnzahl folcher Arbeiter, worunter kein anderer kommen kann, ausier, 
wann er etwa'ohne Bezahlung arbeiten will. Da auch die armen MattMl 
gleichfalls ein folches Korps haben, fo hat daher die Regierung einem jeden 
eine gewisse Art von Arbeit zutheilen nulssen. Einige nennt man Hausarbeiter, 
ondere Seearbeiter, Chadem elbehar uber felbige ist ein Auf-
fther ?!men genannt, der bey der Austheilung des Geldes fur die Arbeit, 

eine doppelte Portion fur sich nimmt. Wenn sie tageweife arbeiten, so wird 
die Zeit von acht bis vier Uhr gerechnet, da sie dann, wann sie zu dem Gebet 
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Asar rufen horen, die Arbeit mit^ diesen Worten verlafsen: ^-2^^ s.^s 

Allah ierham Mulei Edrls, Gott^sey dem Mulei Edrls gnadig. 
Dieser Stifter von Fes soll dergleichen Einrichtung gemacht haben. 

§- 5. 

Obschon die Juden eine grofie Achtung gegen ihre Nabl'netl heg^n, dasi 
sie daher auch die Schatzungen fur sie bezahlen, und in wichtigen Dingen ihrem 
Rath folgen, so habetl sie selbige doch nicht fur ihre Qbrigkeit angenommen; son-

dern sie haben ein Sghimah, Commllll oder Senat, dessen Pråses Schech 
genannt wird, so die Besehle des Konigs empsangt, die Schatzungen einfodert 
und sie an den Konig abliesert; auch wohl am Gelde und mir Prugeln strafen las
sen, so wie auch in vorfallenden Gelegenheiten ein Urtheil fallen kann, aber in 
alten Sachen ka»m gleichwohl an das maurische Gericht appelliret werden. Zu 
den Zeiten des Mulei Jsmail gab es einen Schech elkebir oder Ober-Schech. 
Dieser Posten wurde aber hernachmals nicht eher wieder besetzet, als im Iahr 
1766, wo ihn der Jude Ben llaltd seines Wl'Hes wegen erhielt. Der Konig 
hat allezeit einige Hoflllden, die in mehr Ansehen, als die andernJudeN/stehen. 
Der unter uns bekannte Samuel SllMdet, der in Marseille erzogen ist, hat 
sich von jenen am langsten gehalten. Er ist ein Mann von besonderem WiH und 
Verstande, und ein vollkommener mawkanischer Hosmann, ein gesahrlicher Feind, 
aber kein machtiger Freund, weil der Konig glaubt, dasi er keines anderen Par-

they nimmt, ohne dasi er dasur Geld bekommt. Der Konig kann ihn nicht 
entbehren, sondern gebralicht ihn zu den allerwichtigsten Sachen. Er richtet aber 
doch ein wachsames Auge auf ihn, und rupft ihm ofters einige seiner Federnaus. 
In Schuldfachen befreyen flch die JudeN ofters durch ihren Eid, sogar auch 
vor dem maunjchen Gericht. Zn wichtigen Streitigkeiten unter ihnen felbst, 
sind sie vor dem Harur, oder der Verbannung von ihren Rabl'nen, am meiffm 
bange, wegen der Verachtung, worinn sie alsdann bey ihren Brudern stehen. 

§. 6. 

Ein grosier Theil von den Juden redet spam'sch, insonderheit alle, die ill 
Tetaun wohnen, welche es fast fur ihre Mutterfprache anfehen. Aber ihre eigent-
liche Mutterfprache ist doch das Maurische, welches sie nie ånders, als mit hebrai-
jchen Buchstaben, schreibeil durfen, damit sie den Ai)rall nicht sollen lesen tonnen, 

Hdsts Marok. T welches 
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ivelck)es dann freylich tein geschicktes Mittel ist, sie zur Annehmung der Mvha-
medanischen Religion zu reizen. Zhre Buchstaben sind die sogenannte Rabi-
nen-Schrift, wovon man "l ab. XXVIII, eine Probe sieht, und die bekannt 
genng ist. Sie haben aber eine besondere Art, ihre Zahlen zu schreiben, die man 
daher auf derselben Kupfertafel angcfuhrt sindet, und daraus abnehmen wird, dast 
einige Figuren eine groste Gleichheit mit den syrischen Buchstaben haben. Den 
Anfang ihrer Briefe machen sie mit den Worten: Beazaret Hael: mit der 
HulfeGottes; so sie auf die Weise schreiben, wie XXVIII. I.it. (5. zeiget. 
Dasselbige Zeichen setzen sie auch auswendig atif ihre Briefe, und fugen ver-
schiedene Fluche uber diejenigen hiuzu, die die Briefe ohne Erlaubnist offnen moch-
ten, welches sie durch Pagin ausdrucken, wie man aus demselben Kupser 
sieht. Selbiges sind die ersten Buchstaben zu den folgenden Worten: Poris, Ga
der, Jzechino, Nahas: Derjenige, so uber die Granzschcidung eines andern 
tritt, soll Nahas ftyn, welches Wort so zu verstehen seyn soll: Nedoi, HerttM, 
Simta: verbannet, verflucht und landfluchtig. Sie brauchen auch diese Buch
staben Amgar^ die man auf demfelben Kupfer L. sieht, und so viel sagen 
wollen: Arur, Mesirgr, Gibttl, Nahuh: der, so uber die Granzen eines an
dern eingeht, soll verflucht seyn. Unter den Inden in Marykos sinden sich 
keine von der karaitischet! Sekte, die blotz die sunf Bucher Mosis glauben. 
Sie haben in jeder Stadt drey bis vier Synagogen, und sie beobachten den 

Sabbath sehr genau, so weit es das 7teusierliche desselben betrifft. Kein Inde darf 
an demselben Feuer oder Geld anruhren. Briefe offnen, reifen oder dergleichen 
mehr thun, wenn er nicht durch eine uberlegene Macht dazu gezwungen wird. 

§. 7-

Die Rabl'nen haben zwar keine befondere Kleidertracht, aber doch zu einem 
Unterfchiede, grosiere und weitere Aermel, ein rothes Merkmal auf dem schwar-
zen Bernus und gemeiniglich ein blånes Schnupftuch um die Muhe, 
wie XXII. I'iZ. 2. Alle Iuden tragen fchwarze MuHen, Bernils und 
Pantoffeln, aber den Kaftan konnen sie von andern Farben haben. Doch 
durfen sie den BeMtts nichr solcher Gestalt tragen, wie die Mattret! den Zol-
ham; sondern das, was nach vorne gehort, wird auf die eine Schulter gelegt, und 

das hinterste auf die andere; man sehe lab. XXII. kiZ. i. 

Die 
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Die Weiber kleiden sich beinahe als die Maun'nnen, wie XXII. 
ki'z. z und 4. zn sehen ist. Sie binden gewohnlich die langen Aermel von ihren 
Heinden aus dem Rucken zusammen, und haben alle einen Nock von einem rothen 
oder grunen Tuch an, welcher offen ist, und unter den Brusten mit einem Gurtel 
zusammen gebunden wird. An dem ausiersten spihen Ende ist eine Broderie von 
Gold oder Seide darauf. Die Pantojfeln sind roth, oder brodirt, und haben 

Absahe. Auf der Strasie sollen sie das halbe Gesicht entblosien, damit sie v»u 
den Maurilmen unterschieden werden tonnen. Sie sehen gemeiniglich gut auS; 
und da der Umgang mit ihnen nicht so verboten ist, wie mit den Mannnnen: 
so ist daher mancher christliche Kausmann ihrentwegen zu Grunde gegangen; indem 
ein solcher iiebhaber so viele, namlich den Konig, seine iieblinge, den Gouver-
neur an dem Ort, die Wachter, den Mann, die Frau, und SsterS dieganze Fa
milie zu besriedigen hat. 

Uebrigens ist der Character der marokam'schen Iuden eben derselbe, den 
die Inden in andern iandern haben, und dieser ist uberall bekannt genug, und 

zeigt sich umstandlich in der heiligen Schrist. Man dars daher keinesweges ein 
so unsrenndliches Urtheil llber sie absprechen, wie der Versajser von der 

6e8 d<ir!)cil-e8(^ue8 gethan hat, wenn er sagt *): Was die Jilden betrifft, 
so sind alle dannn einig, das; die, so sich in Fes und Maroko anfhallen,' 
alle ubrigen an Spitzbuberey ubertreffen. 

Von den Renegaten. 

in Renegat al,6 einem Christen wird Aelsgh , und aus einem Inden, 
Ajclami genannt, und ist em solcher, der entweder von der christ-

lichen oder von der judischen Religion zu der mohamedalllschen ubertritt, welches 
entweder von Freywilligen, und zwar meistentheils von Ueberlausern aus Sebta, 
oder von Sklaven geschieht, die sich dadurch elttwcder von der Strase sur ein und 
das andere grobe Vergehen, insonderheit sur den Umgang mit Maun'nnen be-

sreyen, oder sich von der Bezahlung ihrer Schulden los machen, oder sonst nach 
ihren Gedanken ihre Umstande dadurch verbeffern wollen. Endlich kann es auch 

^ 2 solche 

»ur /u!fz, tout le ?c>nv!ent, ceur fci ck.- >laroc lur-
xallenr lou, les sutrss en b'r^onnerie. 
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solche Renegaten geben, die mit Gewalt dazu gezwungen worden sind, welches 
zu den Zeiten der vormaligen Konige ofters geschehen ist. Aber dieser Konig 
zwingt niemanden dazu, soiidern sagt vielmehr, dasi derjenige auch seinem Konige 
nicht getreu ftyn kann, welcher Gott nicht getreu ist. Uebrigens leidet zugleich 
sein Vortheil zu sehr darunter, wenn es ein Sklave ist, indem ihm siebenhnndert 
Piaster lieber sind, als siebenhnndert Renegaten. Dieserwegen ist eS auch viel-
mal geschehen, dasi er einem solchen Apostaten drey Tage Bedenkzeit gegeben, 
und sich dazu des Vorwandes bedient hat, daK er konnte betrunken oder rasend 
geweftn seyn. Wenn er aber endlich seinen VorjaH doch nicht andern will, so 
kann der Konig alsdann der Geistlichkeit das Vergnugen, ihn anzunehmen, nicht 
gut versagen, und must ihm auch noch taglich eine Monsnna oder vier Schillings 
geben; bis er aus einen Weg gekommen ist, wo er sich selbst seinen Unterhalt 

verdienen kann. 

Um ein Mohamedaner zu werden, wird blosi ersordert, das bekannte La 
Jllah ela Allah Mohamed Rasnl Allah zu sagen, wenn man anch ubrigens, 
ausier diesem, nichtS weiter von der ganzen Religion weisi. Hieraus'wird der Re
negat in maurischen Kleidern aus ein Pserd geseHet, und mit Musik unter einem 
grosien Gesolge, dnrch die Gassen gesuhrt; er selbst giebt sich einen andern Na-
men, und sucht sich einen Vater aus, der ihn allemal in Vertheidigung nimmt. 
An dem solgenden Tage wird er, wenn er nicht ein Iude gewesen ist, bejchnitten, 

und ist solcher Gestalt ein vollkommener Maur geworden. 

Die meisten Renegaten sind Spanier, demnachst Franzosen, so Italie
ner, endlich Portugiesen, Deutsche, Schweizer und Englander. Aber zur 
Ehrs der Nation, giebt eS hieselbst keinen dMttschen Renegaten, und es hat 

«uch niemals einen gegeben. 

Renegaten konncn sich nicht mit andern, als mit Negennnen oder hoch-
stens mit den Tochtem der Renegaten, verheirathen, und sie werden kaum im 

dritten oder vierten Gliede sur Manren angesehen. 

Sie haben einige Renegat-Kaide uber sich, die mit Gefangnisi und mit 
Prugeln strafen konnen, die sie ofters verdienen. Denn sie sind ein rechter Ab-
schaum des menschlichen GeschlechtS, ohne Religion, ohne Treu und Glauben, 
und Ungeheuer von FalMeit, iugsnhastigkeit und Heucheley. Sie wollen Chri
sten seyn/wenn sie bey Christen sind, trinken Wein und speisen Schweinfleisch 
mit ihnen, und verfluchen Mohamed mit seinem ganzen Anhange, bey welchem 
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allem sie doch m den Augen alter Christels verachtlich sind und bleiben. Ja einige 
gehen sogar so weit, dasi sie sich heimlich das heilige Abendmahl von den katholi-
schen Mollchen reichen lassen, die die Worte Christi, Matth. io, zz. nicht beden

ken : Wer mich verlaugnet vor den Menschen, den Wil! ich auch verlangnen 
vor meinem himmlischen Vater. Sie mollen Mauren unter den Maurell 
seyn, versiuchen die Christen und ihre Religion, ja Sersolgen sie und ruhmen sich 
dejsen, wann sie eine Falschheit wider sie ausgeubt haben. Gleichwohl sehn die 
Maurell sie als Ketzer an, auf die sie sich nie verlajsen. Wenn daher ein Re
negat es auch so meit bringen kann, dasi er Reis oder Kaperkapitain wird, so 
ist doch ein eingeborener Maur mit bey dem Zuge zugegen, welcher auf seine Auf-
fuhrung ein wachsames Auge richtet, und heimliche Befehle hat, salls er Anzei-
gen von Verratherey oder dergleichen an ihm bemerken sollte. Sie sind ewige 
Sklaven, die nie Erlaubnist bekommen, aus dem iande zu reisen, und wenn sie 
auch entwischen konnten, so steht ihnen alsdann doch in der Christenheit, wenig-
stens inden katholischen iandern, ihre verdiente Strase offen. 

Von den Christen. 

AV'e Christen in Marokos sind entweder Konsuls, Kallfieute, Kunstler 
oder Sklavet?. 

§. I. 

Die Konsuls, welche sich in dem marokanischen Reiche aufhalten, sind 

der damsche, englandische, franzosische, schwedische, spanische und der hollan-
dlsche, welcher letzte uberall Vizekonsuls hat. Diese Genera!konsllls weichen 
nicht vor einander, oder lassen einander bey keilier Gelegenheit den Vorzug; weS-
wegen sie also auch vermeiden, auf einmal bey Hose zu kommen. Obschon aber 
das Verstandnisi zwischen ihnen, nicht allemal das besie ift, weil osters der eine 
auf die Rechnung des andern die Gunst des Konigs und der Nation zu gewinnen 

sucht, so halten sie doch ausierlich eine ziemlich gute Mine, des christlichen Na-
mens wegen, und ehren einander durch )lusziehung der Flagge bey Besuchen, bey 
Aukunften an dem Ort, oder bey Abreisen vo«, demselben. (Die anderen Gele-
genheiten zur Aufziehung der Flagge, geben die Geburtstage der Konige, die Siege 
des marokanischen Konigs oder seine Genesung von einer Krankheit; so auch 
Sonntage, feyerliche Tage und Ankunften von Schiffen.) 

T z Die 
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Die Konsuls halten sich nichtam Hofe, fondern inden SeestadteN, auf. 
Wann sie alfo bey Hofe erscheinen sollen, so wird solches vorher erst schriftlich ab-
gemacht. Alsdann sendet der Konig ein Geleit, so ans einem Kaid mit einigen 

Soldaten besteht, deren Anzahl nach der Ehre abgemessen ist, die er dem Kon
sul erzeigen will, oder vielmehr nach den Kosten, in welche er ihn zu bringen 
gedenkt. Denn der Konsul mutz diese jente, die ihn auch wieder zuruckbringe« 
sollen, nicht atlein in aller dieser Zeit nnterhalten, sondern ihnen auch znletzt eine 
Sochra oder Belohnnng geben, die slch nach den Umstanden, gemeiniglich von 
fnnfzig bis zn hundert Dukaten sur den Kald, und von sims bis zehn Dukaten 
fur jeden Soldaten erstreckt; allermasten er, wenn er die Gunst des Kønigs hat, 

mit vielweniger abkommt, als sonst geschehen kann. 

Wenn ein Konsul in einem Vorfall, der keinen Aufenthalt leidet, ohne 

einen vorgangigen Briefwechfel und ohne Geleit zu dem Konige rejfet, so muK 
er, wann er vor der Residenz angekommen ist, sich erst melden lassen, und hier 
die Erlaubnisi abwarten, naher zu kommen. Nach seiner Ankunft sindet sick) fo-
fort ein Hofmann bey ihm ein, den der Konig bey diefer Gelegenheit zu der Un-
terhandlung zn gebrauchen befchlossen hat; oderes kommt auch der Kaid, der 
ihn unterweges begleitet hat. Selbiger uberbringt ihm erstlich den Grust von 
dem Konige, mit der Nachricht, dasi diefer oder jener Iude Befehl habe, ihm 
taglich fo viele Huhner, Schaafe, Fruchte u. f. w. zu feinem Unterhalt zn liefern. 
Nach diefem fodert ihn der Konig znr Audienz, wann es ihm einfallt, und da
bei) geht es auf folgende Weife zu. Nachdem ein Platz ausgefucht ist, woselbst 
die Christen nicht nothig haben, ihre Schuhe abzuziehen, inde,n der Konig tveisi, 
das; siedazu nicht gewohnt sind-'-): fo geht der Konfnl mit dem Degen an der 
Seite und mit entblositem Haupte^'), und laKt die Gefchenke gleich hinter sich 

her 

«) Denn e§ giedt gewisse Stellen, als znm Erempel das Gemach des KsnizS oder 
i^hauna, ^vo alle sonohl, wie der Kbnig selbst, die Schuhe au^iehen, :vclcheS 
mich dfrers bctroffen hat. 

O») Mr. de St. Olon erzahlt, dast der Kbnig von England einen maro?.mischen 
Gesandten bey einer Audienz hatte seinen Turban abnehmen, und die Panloffeln 
auSziehen lassen, nm eS zu vergelten, datz sein Gesandter vor dem Kbnig von 
Marol'os, die Schuhe hatte abzichen mussen, welches sich hbren Infil. Er er-
xahlt auch, dast er feiuen Hut vor dem Mulei Ism.^il aufstyte; und N)mdns 
saat von dem englandisck)en Gesandten 'karl Sruarr, dafi ihn dazu ge, 
ndthiat habe, seinen Hut auf^usetzen. Allein die Mauren erzahlen auch noch, dafi 

^ - nachvcm 
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her tragen, welche er zu ubergeben hat, und ohne welche keine verlangte Audienz 
bey dem Konige Statt sindetSobald als er den Konig gewahr wird, buckt 

er slch gegen ihn, anf der Mitte des Weges thnt er daffelbige, und wann er ihm 
etwa auf zwanzig Schritte nahe gekommeil ist, so grustt er zum drittenmal und 
bleibt stehen; so bald er aber zu nahe geht, so halt. ihn einer von den Hosteuten 
bey dem Rock zuruck. Unterdeffen dast die Geschetike geoffnet u»ld obenhin nach. 
gesehen merden, wird von unwichtigen Dingen gesprochen, die den Hauptangele. 
genheiten nicht beykommen. Wenn der Konig alsdann misvergnugt, entmeder 
uber die Nation oder uber die Geschenke ist, so giebt er es nachdrucklich zu erken-
nen, und in einem soschen Fall wird die Fahigkeit des Konsuls auf die Probe 
gestellt. Denn er must hier weder bange noch allzubeherzt, sondern sertig seyn, 
in demselben Augenbtick mit Bescheidenheit dasjenige zu antworten, was ihm ob-
liegt; wo nicht, so begiebt slch entweder der Konig weg, oder er giebt dem Kon
sul Befehl, bis auf einandermal wegzugehen; da denn seine nachmaligen Ant-
worten dem Konige kaum jemals auf die Art vorgebracht werden, wie es gesche-
hen sollte, weil keiner fur jemanden das Furwort reden darf, auf den der Konig 

jornig ist (oder slch so zu seyn anstellt). Wann ein Brief ubergeben werden 
soll, so must er in etwas eingewunden werden, entweder in eine Elle goldenen Stoss, 

oder zum wenigsten in ein seidenes Schnupstuch. Wenn aber nichts im Wege ist, 
und die Geschenke dem Konig anstehen, so wird der Koilsul an eine gewisse Per
son gewiesen, der er seine Augelegenheit anvertrauen kann, und die den Mittler 

zwischen dem Konig und ihm abgeben soll. Hieraus wird er nach einigen Hoflich-
keitsbezeugungen mitBono, Bono, abgesertigt, welches Gut heisten will; 
und das ist ein uberauS gnadiger Abschied, wogegen slch der Konsul sehr krum. 
men must. Wenn er es vergistt, oder es nicht gleich und ties ausfuhrt, so schreyen 
pe alle einander in den Mund: Galtk Sidl.' B»lW : der 

Konlg 

nachdem ein anderer englandischer Gesandter bey der Andienz, auffer dcm Hnt 
anf dem Kopf, anch noch eine Neitpeitsche in der Hand, «nd Sliefeln und Spo» 
ren an den Beinen gchabt haben soll; und diese Unanstandigteit wurde wohl jetzt 
niemanden gnr bekonimen. 

i. B. Mos. Z2, 20. heiAt es: denn Jakob gedachte, ich will i5sau versShnen 
mit dcm Gcschenk, das vor mir hergeher, darnach will ich ihn fthen, viel-
leichr wird er mich annehmcn. 

**) D'icses Bono ist zwar linxus frsncs; es hat aber am nchrigsten seinen Uisprung, 
mid ist der Lam ver letzten Sylbe von dem Wort taidon: gut. 
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K6nig sagt: du bist gut; und wenn der Konsul dann seine Hoflichkeitsbezeugung 

macht, so rusen sie alle Allah ibark amer Sidt: 
Gott segne den Kbnig. Obschon man zu dem Konig must gelaufen kommen, 
und auch wieder von ihm weglausen must, so giebt er doch an seine leute den Be-
fehl, dasi sie die Christen langsiim begleiten sollen, weil er bemerkt hat, dasi sie 
nach einem solchen iausen kurzathmig geworden sind. Eine solche Audienz wird 
"lad. XXIII, vorgestellet. ^ ist der Konig, gegen eine Mauer in dem Gatten 

aus ftinem Teppich sihend, und mit Stermiat oder Saffianpolstem umgeben; 
^ sind die suns Cmgellesm, die sich allein bey dem Konige niedersehen; c ist 
derjenige, der den Konstll begleitet und anmeldet, und vor dem Konige die Erde 

tusset; ^ ist ein judischer Dollmetscher, (damals Samuel SttMbel); 6 ist der 
Konsul und Kanzeleyrath Barisien; / einige Hofleute; Z- arme Iuden, die 

die Geschenke tragen. 
Kaum ist der Konsul nach Hause gekommen, so hat er schon einen grosien 

Hausen von Menschen um sich her, die Sochora Betohnung sur die 
genossene Ehre ihren Konig zu sehen, von ihm, nicht sich ausbitten, sondern als 
eine Schuldigkeit sordern, und das ofterS unter grosier Grobheit. Diese Hof-, 
leute musi man unumganglich zusrieden stellen, weil man ein Beyspiel davon ge-
habt hat, wie einmal ein solcher grober Bettler sich bey dem Konige beklagt 

hatte, wasmasien ein ftanzosischerKausmann ihm keine hinlangliche Sochora habe 
geben wollen, dasi der Konig sodann selbst sestseHte, waS ihm gegeben werden 

sollte; welches das gewohnliche zehnmal uberstieg. 
DaSjenige, waS zu meiner Zeit gegeben wurde, wenn nichtS von Bedeu-

tung abzumachen war, bestand in solgendem: namlich an 
Den, der zu der Audienz silhrt, nach seinem Stande 

- 2OO bis 6QO Mark, 

Den Siegelverwahrer, Mula Etaba - 400 — 620 — 
Denjenigen von den Hofjuden, der gebraucht ist 2OO — 500 — 
Jeden von den Sekretairs, Kareb - - 1 oo — 2O<? — 
Denjenigen, der den Konsul,in die Stadt bringt, gegen loc? — 

Den Unterschatzmeister, Mula Etesarad - 5^ 
Den Zeremonienmeister, Mula Emsuar - - 40 
Die Emgelles, und an jeden von den Vaterbrudern des 

KonigS, welcher kommt - - ' 40 

Den Koch, Ettebach - - 40 
Den 
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Den Obergartner, Elfela - - - 4a Mark. 
Den Materialvmvalter, Mula Elkuba - - 40 
Den Lieiltenant nber die mit Gold beschsagenen Flinten 

Den Soimmschirmtrager, Mula Elmedel - 20 —. 
Den Lanzentrager, Mula Elmozerag - - 20 — 
Die Leute des Zeremo»uenmeisters, alle in allen, - 20 
Den Kutscher, Mula Elgedl's - - 15 
Den Zeltmeister, Mula Elfrak - - 15 
Den Garderobemeister, Mula Elhaueisgh - 15 
Den Sabeltragcr, Mula Eskm - - -5 — 
Den Barbier, Elhasgiam 
Den Theeschenker, Mula Etei 
Den Theekocher, Mula Etei 
Den Bertmacher, Mula Elfrasgh 1 -
Den Polsiertrager, Mula Estermla 
Den Sttchltrager, Mula Emheffa 
Den Bekkentraqer, Mula Etas - - 10 

Den Teppichlrager, Mula Esischeda -
Den Uhmager, ?)!ula Elmagana - , 
Den Pantoffelttager, Mula Eschierbt'l -
Den Sporeutrager, Mula Elhemez - - lo 
Den Ltchttrager, Mula Esmah - -
Den Speisetrager, Mula Etaam - -
Den Wascher, Mula Eliido - -
Den Fahudrich, Mula Elahlm 
Die Stallleme, Saheb Errua, in allem 
Den Pfortuer bey Dar elbeda 
Dito, bey dem Schlosigarten, Buab esghenett -
Den Pfdrtner, bel) Beb rial - - -
Buab la Rua - - - . 
Buab Menfta - - - - ^ 
Den Pfbrtner oder Buab Masaba"). - - 5 Mark. 

Au Ker 

*) Diese Pfdrtner sind in der Etadt Marol'ss, aber in Meknes sind iZ dergleichen, an 
die man zu bezahlen har. 

' Hdsts Marok. U 
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Ausierdiesen nnisi man uoch an viele andere geben, die sich fur Hofbediente 
a?lsgeben, oder in irgend einer Verbindnng mit dem Hofe stehen, und felbige er-
halten Thee, Zucker, ieinen und Geld. Wenn aber die Geschaffte von grosier 
Wichtigkeit sind, oder der Konig misvergnugt ist, so werden diese Geschenke an-

sehnlich rermehrt, insonderheit fur diejenigen, von denen man glaubt, dasi sie 

boses ausrichten tonnen. 

Nach dieser ersten Audienz ^ehmen nun erst die Schwierigkeiten mit der 
Ausrichtung des Geschafftes ihren Anfang. Der Konig, der nichts anderes, als 
feinen Vortheil, vor Augen hat, richtet sein ganzes Nachdenken nur darauf, wie 
er dieselben besordern will, jedoch solcher Gestalt, dast er sich einbildet, feiner 
Ehre zu ftl)onen, menn er die Schuld auf einen andern fchieben kann. Zu diefem 
Ende bedient er sich Christen, Mauren und Iuden, um den Konsul (oder 
einen andern Gesandten) in Verwirrung zu setzen, oder ekn nachtheiliges Ver-
sprechen von ihm zu erlangen, oder ihn dahin zu bringen, dasi er sick) in Worten 
oder Handlungen vergeht, damit er seine eigene Waffen gegen ihn branchen konne. Weil 
auch die, so um den Kimig sind, missen, wa6 vorfallt, so sucht ein jeder von den-

selben Wasser auf seine Muhle zu leiten, und etwas zu verdienen. Es finden sich 
daher verschiedene Hofleute mit hundert erdichteten Dingen em, wozu sie ofters 
den Namen des Konigs brauchen. Der Kollsul, so weder den Konig vor den 

Kops stosien dai s, noch auch die Gesandtschast, die vielleicht die Wahrheit sagen 
konnte, und vielleicht auf einandermal Gelegenheir haben durfte, sich zu rachen, 
wird alsdann in Verlegenheit gesetzet, lind hat alle seine Klugheit noth'ig, inson
derheit, wenn er es mit einem vornehmen Manne zu thun hat, wie vormass mit 
Mnlei Edri's, dem Vetter des Konigs, der ofters als Staatsminister gebraucht 

wurde. Nachdem dieser Scherife einmal von dem Konsul Barisien weit mehr 
Geschenke erhalten hatte, als er werth war, so bcwies er doch die ausierste 
Falschheit gegen ihn, die sich zuletzt nach vieten vorgcmgigen Beyspielen davon 
folgender Gestalt /eigte. Der Konig hatte den Konsul recht gezwungen, nach 
Suna zu gehen, um daselbst ein grosies Halls zn erbauen, unter dem Eide, 
dasi er den Frieden brechen wolle, wann er nicht gehen wurde. )lls aber der Kon
sul ftrtig war, dahin abzugehen, so kam Mulei EdnS zu ihm hinein, grusite 
ihn von dem Konig, und machte in dem Namen desselben die Anordnung sur ihn, 
nach Sala zn gehen, und nicht nach Smra. Der Konsul, so viele Beweise von 
dem bosen Herzen des EdNs hatte, vermochte darauf den Baumeister Schrd-

der, 
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der, zu dem Konig zu gehen, bey welchem derselbe sreyen Zutritt hatte, lmd sich 

um die Wahrheit erkundigte. Der Konig antwortete, dasi sein Besehl »vare, das; 

der Konsul nach Smra gehen sollte, salls nicht in diesem Augenblick der Friede 
mit Dannemark gebrochen merden solle. Der Konsul reiste sodanll t.nverzuglich 
ab. Er war aber kauln eine Meile von Marokos gekommen, als ihn zween Reu-

ter in vollem Galop auf dem Wege erreichten, nnd vorgaben, dasi es der Befehl 

des Konigs sey, dast er gleich wieder nach Marokos kehren solle. Weil der 

Konsul sie fur leute des Edns ansahe, so setzte er slch hierwider, nnd da sie 

nicht Hand an ihn legen durften, so nahmen sie mich, der ich mit im Gefolge war, 

und brachten mich im vollen Sprunge nach Marokos. Allein bey meiner Ankunft 

in der Stadt derschwanden diese KavalierS, die slch nicht wagten, mich geråde 

znm Konige zu begleiten, als wohin ich sie einlud. Mulei EdllS kam mir nahe 

bey dem Schlotz entgegen, und lachte ans vollem Halse, indem er mir zu erkennen 

gab, datz er diese zween Reuter abgeschickt gehabt habe, um ihnen eine Sochora 
zuwege zu bringen, und um den Konsul zu chicaniren, weil er ihm nicht jahr-

lich eine eben so grosie Pension zukommen lassen wolle, als die ware, zu welcher 

slch der schwedl'sche Konsul verbunden habe. Ich sand es hieraus nicht rathsam, 

zu dem Konige zu gehen, sondern gab dem Edl'ls gute Wotte, indem ich ihm 

vorstellte, dasi ihm der Konsul, ohne die Erlaubnisi seines Hoses, keine so hohe 

Pension bewilligen konne, und dasi ich ihn sur allzuwohldenkend ansahe, als dasi 

er die ganze Nation einer Person wegen im verdrusiliche Handel wurde bringen 

wollen, von der es mir bekannt ware, dasi andere Christen ihn gegen dieselbe 

aufgewiegelt hatten. Hierdurch lie§ er sich dann, gegen BezahUmg einer So
chora von zehn Dukaten an seine zween Reuter, znsrieden stellene Dieses ist nl,r 

ein Beyspiel von unzahlichen Vorfallen, die man in diesem iande erlebt, in wel

chem ein fremder Beamter allemal ein wachfameS Auge haben, und dabey stetS an 

der Redlichkeir desjenigen zweifeln mutz, der sogar sur den ehrlichsten Mann pas-

sirt, er mag nun Christ, Maur oder Jude seyn. Eine gute Vorsicht wurde 

eS seyn, alle wichtigen Befehle schriftlich zu verlangen. Denn, wenn man sie auch 

nicht bekommt, so zeigt man doch, daK man nicht aus blotze Worte bauen wilt, 

und dast man sich so leicht nicht betrugen laKt. 

. Das Hauptmittel in diesem lande, etwas ausznrichten, sind zuverlasiig Ga
ben und Oejchenke ')» Allein die Klins! besteht darinn, zu der rechten Zeit und 

U 2 an 

>suner-», crede mi^i^ kom!ne§<^uc clcosc^lie. 
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an dem rechten Ork zu geben. Der Konig, der seine ieute kennet, weij;, dasi em 

Schlechtdenkender nicht gut von jemanden reden kann, ohne fur Geld und seines 

Vortheils wegen. Alfo ist die Empsehlung von einem folchen Manne sogar schad-

lich. Wenn hingegen die Geschenke einen solchev getroffen haben, den der Ksnig 

fur einen rechtschaffenen Mann halt, fo sind sie wohl angewendet worden. Die 

Juden kann man mit Vorsicht branchen, um verschiedenes in Rick)tigkeit zu brin« 

gen, was den Konig nicht angeht; und man hat gnte Mine mit ihnen zu halten, 

damit heimlichen 2lusheHungen vorgebeugt werde. Allein bey dem Konige gelten sie 

nichts. Dasschlimmste ist, dasi die Gefchenke in diesem iande steigen und jahrlich er-

hohet werden. Unftre Konsuls sind anfanglich mit einem Geschenk von hundert und 

funfzig bis zweyhundert Dnkaten bey dem Konige wohl aufgenommen gewesen; aber 

jetzt nachdem so viele Konsuls (insonderheitvon einer gewissen Nation) in dem iande 

angekommen sind, so ist er mit tansend Dukaten misvergnugt. Vordem nahm er 

Waaren an, die in Tuch, feinem ieinen, und in dergleichen bestanden; itzt will 

er Gold, Silber, Pretiosen, und Dinge von einem inneren Werth, autzer baarem 

Gelde, haben. Ehedem liest er sich damit genugen, was ihm ein Gesandter jezu-

weilen bringen mochte; nnnmehr ist er ofters mit den jahrlichen Geschenken, oder 

richtiger, Schatzungen, unznfrieden, die ihm einige von seinen Alliirten geben: 

als Schweden, funf und zwantigtausend Piaster, Venedig uber siebzehntau-

send Piaster, Hollal.d gegen zehntausend Piaster, ohne von DanZlemark zu er-

wahnen. Frankreich, Spanien und Englalwgeben ihm zwar nichts Jahrliches, 

aber dieserwegen sind sie bey Gelegenheiten nicht srey. Man konnte den MuleiEdrts 
im Anfange mit simfzig Dllkaten vergnugen; zuletzt war er misvergnugt mit funf-

hundert Dukaten jahrlich, ansier noch andern Geschenken. Es ist eine Wahrheit, 

datz derjenige wider alle Politik und gute Einsicht handelt, der neue Geschenke auf-

bringt, oder die alten ohne die ausierste Nothwendigkeit erhohet. Denn hierauS 

entsteht nachmals eine Gerechtsame, :?nd eine Schuldigkeit, dergleichen allemal be-

zahlen zu mussen, und zwar von dem Konige bis zu dem genngsten Manr. Giebt 

man einmal an eincm seyerlichen Tage einem Maur ein kleines Geschenk, so schickt 

er nach dem jahrlich jemanden, der es ordentlich fordert. Bietet man einem Mattr 

einmal eine TasseKassee, so verlangt er sie demnachst selbst bey jedem Vesuch, und 

fragt: Fetll Haki: wo ist meine Gerechfigkeit? oder 

^ein Elada: wo ist deine Gewohnheit? und so geht es mit mehrern Dingen'-). 

Es 
die Ceo7,ntinen hininn mit den Mauren ubereinkomwen, Zki^t felgcndes 

" trempel: untcr dem Dei Hasgb Schaban hatte ein Kaufmann in Alsgher seit 
langer 
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Es ist aber auch ebenfatls eine Nothwendigkeit, in gleichen Fallen gleich vies zu 

geben. Andere Mauml und Amber ausierhalb des Hoses, sind auch begierig, 

Geschenke fur sich zuerhasten, und sie geben zugleich selbst welche, so ofters auf 

eine lacherliche Art geschieht, indem der Geber sein Geschenk wieder zuruckfordert, 

wenn e6 ihm nicht mit mehr ersetzet wird, als es werth war. Bey der Abschieds-

audienz must der Konsul gleichfalls ein Geftl)enk bringen, aber von geringerm 

Werth, wie das erste, und falls er zwischen der ersien und sehten Audienz gefordert 

wird, so must er auch jedesmal darauf gefasit seyn, etwaS mitzubringen. Nun 

ist dann alles zum vorans beschlossen nnd abgemacht, dast nur noch die Briefe und 

Befehle ausgefertigt werden durfen, die nothig sind, welche mit dem koniglichen 

Siegel beglaubiget werden. Wann dem Konslil alsdann die Ueberlieferung dieser 

Briefschaften geschieht, so wird ihm gewohnlich der Befehl ertheilt, dast er gleich, 

oder nack) einigen Stunden, oder den Tag darauf, abreisen sols, als womit er auch 

sehr znfrieden ist ^), wie unhoflich sonst dieses Kompsiment an sich selbst auch 

seyn 'mochte. 

Wenn der Konig mit den Geschenken nicht zufrieden ist, die ihm ein Kon

sul bringen kann, und er etwas ansehnlicheS haben will, oder wenn auch sotche 

wichtige Dinge vorsallen mochten, die der Konsul nicht abmachen kann, oder 

doch keine Erlaubnisi hat, nach dem Verlangen des KonigS zn bewilligen, so be-

gehrt der Konig einen Gcsaiwten, den sie Sador oder Basmdor nennen. Die-

ser bringt ihm sodann zwar grosiere Geschenke, ist aber auch zugseich mit einer 

grosieren Vollmacht versehen, und sagt, wider sein Verhoffen, osters Nein zu 

dem, wozu der Konsul nicht hatte Ja sagen konnen. Ein Kriegsschiff macht 

l»ey einer solchen Gesegenheit eine gnte Wirkung, sowoht weZen des AnsehenS, das 

U z die 

langer Zeit an einen Bettler, der sich bey siiner Thur atifhielt, Almosen geqeben. 
Hicrauf reiste er nach Egrpten; und als er nach 5 bis 6 Monaten znruckkam, 
und den Bcttlcr ncch anf dcr alten Stelle sand, so wcllte er ihm wieder, wie 
roibcro, cin ^illnoscn gcbcl?. Dicser verlaugte aber Almosen fnr die ganze Ieit, in 
wclcher dcr Kausinann abwesind gewesen war, und machte desfalls eine ansehn. 
liche Nechnnnq, womit ilm dcr Kansmann mwlachle. 5!llcin der Bcttlrr brachre 
seine Klage ror ten Dej, nnd dcr Kanfmann wurde vcrnrtheilt, die Forderung zu 
bezahlen, a>:> d<m Crliide, wcil er wcggcrcisct war, ohne dcm Bctller scin Al-
moscn aufzuknndigen, auf welchcs er sich verlasscn habe, und er mustte noch anster-
dem cn,en Piafter an ltntosicn crlegen. Ltats Larbsr. 

?rocu! g )ove^ ^rocu! 2 sulaune. 
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die Gesandtschaft dadurch erhalt, als auch wegen der Furcht, die die Mauren vor 
selbigem habeli. Ein Gesandter auf einem Kauffartheyschiffe wird, wie ein Kald 
aus sinem Steinesel, von ihnen angesehen. Mit der Audienz des Gesandten hat es 

dieselbe Bewandnist, wie bey dem Konsul; nur dast ste mit mehr Pracht vor sich 
geht, und unter grosteren Geschenken und Sochras, je na6)dem die Umstande 
sind. Sein Geleit kann alleine vierhundert, und die Schreiber zweyhundertDu-

katen kosten. Die Reise von der Kuste bis zu dem Hose, und wieder nach der 
Kuste zuruck, kann uber dreytausend Dukaten (zu iO Mark gerechnet) zu stehen 
kommen; und auster diesem konnen sich min die Gescheuke sur den K6nig bey einer 
solchen Gelegenheit, nach den Umstanden, zu zehn bis zwanzigtausend Dukaten be-
laufen. Ein Gluck wurde es sur einen solchen Gesandten seyn, wenn er einen 
treuen iandsmann zum Dollmetscher antreffen konnte. Denn austerdem; dast die 

Inden, so europaische.Sprachen verstehen, so betruglich sind, dast ste anstatt des 
einen das andere sagen, so durfen ste auch dem Konige nicbts vortragen, das ihm 
unangenehm ist, welches ein Chl'ist doch thun darf, wenn es mit Klugheit und 
Befcheidenheit geschieht. Es wurde daher gut seyn, wenn bey einem jeden Kon
sulat ein armes Kind von der Nation mit ware, welches die Sprache aus Ge-
wohnheit lernen, und das hernachmals zum Dollmetscher gebraucht werden konnte. 

Die Franzoftn haben in der Levaltte dergleichen Lnfans clez und 

befinden stch wohl dabey. 

Ein Konsul ist hier zu iande ziemlich wohl angesehen, und sein Haus ist 
eine Freystatte fur alle Verfolgten, wo ste keine Gerichtsbarkeit anruhren kann, 
so lange der Konsul ste bey stch behalten und in Schutz nehmen will. Wenn er 
alsdann die Achtung und die Freundschast der Nation gewinnen will, so sucht er 

die Sache beyzulegcn, wenn es sonst nur moglich ist; und es must ihm dabey in 
kleinen Dingen nicht auf einige Dukaten ankommen, um dem wirklich Be-
drangten zu helfen, welches auch um so mehr in seinem Vermogen steht, weil die 

meisten Manren mit seinem Gutachten zusrieden sind. 

Man must ubrigens einraumen, dast das Amt eines Konsuls in Marokos 
wichtig und beschwerlich ist. Denn austerdem, dast er die Verrichtungen eines 
Ministers und eines Konsuls Zugleich hat, so hat er das Ungluck, dast alles 
ihm zur jast gelegt wird, was seiu Hof abschlagt, in die iange zieht, oder was 
sonst nicht so zugeht, dast man damit zusrieden ist, indem es alsdann dahin aus-
aelegt wird, dast er es nur nicht auf die beste Art habe vorstellen, und den Mau-

ren 



Dtiiiische aftlkanische Compagnie in Marokos. >59 
ren den Vortheilgonnen wollen; und was dergleichen mehr ist. Wie elend nun 

solche Beschuldigungen auch immer sind, so leidet doch der Konsnl darunter, 

und wird ofters gemishandelt, woraus also abzunehmen steht, dast es keine Folge 

sey, dasi ein Konsul, der bey dem Konig von Marokos in Ungnade ist, die-

serwegen fur untuchtig oder tadelnSwurdig zu halten sey, denn je eifriger er fur 

die Vortheile seiner Nation sich bestrebt, destoweniger besordert er solche fur den 

Konig von Marokos. Endlich werden auch fur den Konsul die Beschwerden 

seines Amts alsdann vermehrt, wann sich Kaufleute von seiner Nation in dem 

jande studen, die entweder, um ihre elgenen Vortheile zu besordern, oder auch 

aus Uebermuth, weun sie einiges Geld gesammlet haben, alle Verrichtungen des 

Konsuls utttergraben uud umstosien, so leicht gethan ist, weil ein Kaufmaun 

gemeiniglich mehr Geld in Handen hat, als ein Konsul, und weil man weisi, 

dasi der Konig und die Nation den am meisten lieben, der am besten bezahlt. 

§. 2. 

Die Danen haben, wie bekannt ist, eine afrikanischc Compagnie gehabt, 

die einige Iahre laug in diesem iande handelte. Allein es gieng hier, wie mit 

den meisten von dergleichen Compaguien. Die CommissionairS sowohl, die die 

europmschen Waaren absandten, als die die afrikanlschen verkauften, zugleich 

mit den Faktoren und Bedienten dort zu iande, hatten den gewissen Gewiust und 

die Interessenten den gewissen Verlust. Eine Compagnie erregt Hast und Eifer-

sucht bey den andern HandelShausern, und da sie in den Augen des KonigS den 

meisten Reichthum besitzet, so welzet er die grositen basten auf den, der sie nach 

seiner Meynung am besten tragen kaun. Solcher Gestalt nothigte er die Com

pagnie einigemal, dasi jie die Hnfen von Sclla uild Assi fur eine gewisse, von 

ihm festgesetzte Snmme pachten mu^te, die doch nach den damaligen Umstan-

den nie wieder hcrauSgebracht werden konnte; oder vielleicht richtiger gesagt: er 

liest jich von Beylonmiendeil uberredel?, die Compagnie in diesem Stuckzuzwin-

gen, falls man dem allgemeinen Gerucht im jande selbst Glauben beymessen will. 

Nachdem nun d:eje Compagnie seit dem ^ahr 17^7 ausgehoben gewesen ist, so 

hat seitdeni wieder ein sreyer Ha»ldel nach Marokos Statt gefunden. Sollte 

jetzul^d noch jemand jo wenig Kenntni^ von diesem jande haben, dasi er es sich 

eiiijallen liesie, daselbjc eine andere Compagnie zu errichteu, so wird ihn die Er-

fahrung lehren, da^ cS das Nugstc ist, jn Zeitcn wieder einzupacken, ehe das 

Zanje 
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ganze Kapital verloren ist. Die andern ftemden Kausmannshauser waren: in 
Agaver ein englandisches, eill hollmldisches christliches-und eitt hollandisches 
judisches Haus; in Smra ein englatldisches, so auch ein Haus in Agaderhat, 
ein ftanzosisches, das auch ein Haus in Asfihat, ein korsisches, ein schwei-
zerisches, so auch ein Haus in Asfi hat, und ein hollandisches judisches Haus; 

in-Marokos ein schweizerisches, und in Laraisch ein ftanzosisches und ein 
hollandisches Haus. 

Ein Kausmann kann bey dem Konige Audienz erhalten, wann er will, lind 

Awar mit seiner Muhe aus dem Kops, aber er must seine Geschenke und Sochoras 
beyuahe in eben der Ordnung geben, wie die Konsuls, obgleich bey weitem nicht 

von so hohem Werth. Funszig bis hundert Dukaten an Waaren oder an etwas 

anderes, sind bey dem Konige sehr willkommen, und so verhaltnistmatzig bey 

den ubrigen. Ueberhaupt ist ein Kausmann in einem solchen Ansehen, dast die 

Mauren nicht allein einen jeden angesehenm Europaer Ta!ghler, Kausmann, 

nennen, sondern sogar Tasghier-Konsul, Tasghier Basiador, oder Kausmann 

Ambassadeur, sagen. 

§. z. 

In Marokos sind noch einige Christen^ die wenigstens wahrend der Re

gierung dieseS Konigs sich daselbst bestandig aushalten, namlich Kunstler und 

Handwerker, die entweder von sich selbst in dem thorichten Gedanken, ihr Gluck 

hieselbst zu machen, ankommen, oder die von den europaischen Machten dahin ge-

schickt werden, um den Konig zu vergnugen. So schickte Konig Friedrich der 
Fittlstegsorwurdigen AndenkenS im Iahr 1760 einen Baumeister^chrbder, einen 

Steinhauer Lambrecht, einen Maler Dendas, und einen Gartner Klister da-
hin, die Seine Majestat auch lohnten. Der erste und der letzte leben noch, nach-

dem sie bereitS ftit vielen Iahren dem Konige zur Zusriedenheit gereicht haben, 

wie er selbst in seinem Briese an lnisern allergnadigsten Konig im Iahr 1766, mit 
diesen Worten bezeugt: ^ 

und die Meister, die bey uns sind, insgesammt, Jch bin sehr 
zusrieden mit iht-er Einsicht und Verstand. Es ist auch gewist, dast sie ofters, 

insonderheit Herr Schrdder, der Nation gute Dienste, megen des sreyen Zutritts, 

geleistet haben, den sie zu dem Konige haben, welches man unter andern aus der 

im vorigen §. erwahnten Nachricht abnehmen kann, die er dem Konige von dem 

Konsnl, 



Monchskloster in Marokos. 

Konsul, wsg«!i des Mttlei Edri's uberbrachte, s» em Geschasste war, das gewiK 

kein Maur oder Iude, und kaum ein anderer Christ eben zu der Zeit hatte 

nbernehmen dm fen. Der Konig von EnglalW hat IngenieurS und Zimmerleute 

hingesandt; er will sie aber nicht lohnm, und folglich werden sie nicht alt hiefelbst 

werden. Nunmehro sinnet der Konig darauf, wie er italienische Baumeister 

und Maler bekommen moge; und er soll schon einige Kunstlet' aus Spa« 

M'en verlangt haben. 

§. 4. 

In Marokos und Meknes sind zwey MiZnchskloster von den Orden des 

Francisci Seraphici, die in dem dreyzehnten Sekulnm in diesem iande errichtet 

worden sind ---). ?ln beyden Stellen sind sechs bis acht Patres, die jetzund ziem-

lich ruhig leben. Allein ihre Vorganger haben harte Verfolgungen ausgestanden, 

weil sie Proselyten ans der mailrischen Nation zn machen gedachten; welches eine 

Vergebliche Muhe ist, wie sie nach dem erfahren haben, und so ihnen zuletzt auch 

ganz und gar untersagt worden ist. Also ist ihre Mission blosi zum Besten der 

rdmisch - katholischen Sklaven, denen sie so wohl mit leiblicher, als geistlicher 

Hulfe beystehen sollten, obschon sie weder in dem einen noch in dem andern sehr 

erfahren sind. Dieserwegen haben sie bisweilen einen ordentlichen Arzt, und in 

Meknes ist eine Art von Hofpital mit einigen Betten fur die kranken Sklaven. 

Der Konig schickt ihnen unterweilen Papagoyen, Kanarienvogel oder Hunde, die 

sie fur ihn futtern und anfwarten mussen, und wenn sie sterben, andere in die 

Stelle zu fchaffen haben. Diefe Monche werden jedes dritte oder vierte Iahr 

abgelosit, und bekommen in Spanien bey ihrer Zuhausekunft fette und reiche Aemter. 

Die protestantischen Christen haben in diefem lande keine Geistlichen und keincil 

GotteSdienst, auj;er, wann etwa ein KriegSschiff auf die Kuste kommetl mochte, 

das einen Prediger am Bort hatte. 

§. 5. 

Der Zustand, seine Freyheit verloren zu haben, ist, ohne eine weitere schlimm-e 

Begegnung, hart genng, lind man braucht die Befchreibungen von den in diesem 

Stande 

*) lilttorial de >laruecc<zz Nb. II. Cap. z. 

Hdsts Marek. - X 
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Stande vorkommenden Widerwartigkeiten nicht zu ubertreiben, um ieute zum 

Mitleiden zu bewegen. Ein Theil der Nachrichten, die man hiervon hat, ist von 

Sklaven geschrieben, oder diktirt worden ^), die vielleicht bisweilen einen allzu-

schrecklichen Begriff von der Sklaverey zu geben gesucht haben, ob zwar man geste

hen must, dasi selbige in dell vorigen Zeiten harter gewesen, als sie nun ist. Doch 

tonnen auch wohl einige von diesen Sklaven, durch eine schlechte Auffuhrung einen 

Theil von der harten Arbeit, und von einer so harten Strafe bey manchen Gele-

genheiten, sich selbst verursacht haben. Viele vermischen auch die alsgherische 
Sklaverey mit der marokatttschcn, Zwischen welchen doch eine groste Ungleichheit 

ist, weil in Alsgher die Sklaven an alle und jede, Turkett, MaM'M und Ju-

den verkanft werden, da sie hingegen in Marokos allein dem Konige angehS-

ren, der nicht duldet, dast ihnen jemand Beschwerden verursacht. Der Zustand 

dieser Sklaven in Marokos in den letzten Zeiten, ist solgender gewesen. 

Wenn ein europaisches Fahrzeug von einem Kaper genommen wird, so 
wird die christliche Mannschaft aus das maurische Fahrzeug ubergebracht und 

geplundert; (welcheS die 6)ristlichen Kaper auch thun) doch behalten sie allezeit 

etwas aus dem ieibe, um sich zu bedecken. Dieses ist der schreckliche Augenblick, 

um aus einmal ihre Freyheit und alles, was sie bey sich haben, zu verlie-

ren, und in einer bestandigen Unwifsenheit und Ungewisiheit, wegen ihreS 

fernern Schicksals, zu schweben. Sie sind daher in einem klaglichen Zu-

stande, so lange sie am Bord sind; und diest ist auch in dem Trauerspicl 

der betrubteste Auftritt, so wohl weil ihnen ihr Ungluck noch so nen und 

ungewohnt ist, als auch wegen des schlechten Unterhaltes, und des ftl)lechten 

jagers am Bord. Der andere unangenehme Auftritt ist, wann sie, gleichsam im 

Triumph, von einem barbarischen Pobel begleitet, unter dem Freudengeschrey der 

Weiber ltt-ltt-ltt-lu, eingebracht werden; wozu auch noch eine sur die Unge-

wohnten beschwerliche Reise nach dem Hose gehort. Alsdann kommt die dritte 

Abwech-

») »istoire keFne Ismsil ist von einem Mbnche, Namens Nusnot, qe-
schrieben, der ftlbst gesteht, dasi ihm selbige von den Sklaven diktirt worden ist. 

Monsieur c^e 8t. 01c»n berust sich anf eben solche Anlorcn. 
Hr. Ravn war setbst ein Sklave« S. seine Nachricht von der marokonischen 

Sklaverey. 
In trillion kiliorial cie kszrneccos ist die Beschreibung von dem Illstande der 

Sklaven udemieben, um dem Nutzen der Missiyn einen desto grbstern Werth 
beyzulegen. 
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Abwechsetung, wann ste dem Konige vorgestellt werden, wo ihnen noch das Herz 

imieibebebt, insonderheit denen, die tapfere Gegenwehr gethan haben; allein sie 

sind in weniger Gefahr, wie sie denken, wovon man ein Exempel an einem fran-

zosischell Kapitain, Namens Mottard gehabt hat, der viele Mallren mit eige-

ner Hand erlegt, und mit zwanzig Mann in allem, sich einige Stunden lang gegen 

zweyhundert Mauren vertheidigt hatte. Der Konig lieH ihn sragen, wie er 

hatte einen so grotzen Widerstand thun, und so viele von seinen jenten umbringen 

durfen? Mottard antwortete, dasi er nichtS, als seine Schuldigkeit gethan habe, 

und dasi er durch nichtS, als durch seine todtlichen Verwundungen, daran verhin-

dert worden sey, noch mehrere umzubringen, und zwar nicht aus Hast gegen sie, 

sondern um das Gut und das leben dererjenigen zu erhalten, die ihm waren anver-

traut gewefen. Der Konig fagte hierauf: Aafek enta 
Nasgiol: Jch entfchuldige dich, du bist eilt Mann; gab ihm demnachst ein 

kleines Gefchenk, und befaht, dafur zu forgen, das; er wieder hergestellt wurde. 

Mottard war auch hernachmals bey dem Konige allezeit wohl angefehen. 

Wann sie nun dem Konige vorgestellt worden sind, so werden sie alsdann 

in der Judenstadt eiuquartirt, und bekommen taglich eine Blankille oder vier 

Schillinge, als wovon sie wohlleben tonnen, insonderheit wenn einige znfammen 

treten, und eine Haushaltung fuhren. Ihre Arbeit ist demnachst nach Beschaf-

fenheit der Umstande eingerichtet. Solcher Gestalt liest der Konig, wie er einige 

hundert Sklaven hatte, dieselben zu verschiedener Arbeit vertheilen. Einige 

mutzten taglich gewisse Stunden lang seine Garten reinigen, andere seine Pferde 

warten, andere seine Gebaude auffuhren, und ein groKer Theil wurde nachSmra 
geftl)ickt, um die neue Stadt zu erbauen, wo ihnen diejenigen, so ihrer bedursten, 

taglich einen festgefetzten Lohn nach dem Befehl des KonigS zu bezahlen hatten. 

Von der Arbeit lasit man doch die KapitainS, Steuerleute, Chirurgi, PasiagierS 

und Frauenzimmer, nebst denjenigen, die entweder ihre Manner sind, oder von 

ihnen dafur ausgegeben werden, frey bleiben. Diejenigen, die auf ihre Blan-

kille Verzicht thun, oder selbige an den Kald geben wollen, der die Christen 
kommandirt, ksnnen frey von der Arbeit werden, und zu Hause etwas vornehmen, 

was sie selbst wollen, welches dann gemeiniglich darauf hinausgeht, dast sie Wein 

und Brannteweili beretten, so sie an die Christen und Inden, ja auch heimlich 

an die Mauren verkaufen, als wodurch sich ein Sklave in wenigen Iahren einige 

tauselld Dukaten verdienen kann. Die meistcn von diesen Leuten leben hier in 

T 2 der 
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der That besser, als in ihrem eigenen iande und in dem Stande ihrcr Freyheit, 

wet6)es auch die franzoslschen Sklaven so ubermuthig machte, dasi sie unertrag-

tich grob waren, besonders gegen einander selbst und gegen die Juden, so doch 

sonst geråde gegen die Gewohnheit der fral^dslschen Nation ist. Als aber die 

Fran^oscll im Iahr 1766 Sala und Laraisch bombardirten, so wurde sur dis 

Sklaven au6 dieser Nation die Arbeit verdoppelt, und keiner wurde verschont; 

allein es dauerte nur einen Monat, da alles wieder aus den vorigen Fusi kam. 

Die Sklaven, so unter diesem Konige uberzu harte Strasen klagen, haben un-

recht. Bey einer Strase wird ein Vergehen vorausgesehet, und es kennte leicht 

mit Beyspielen bewiesen werden, dast sie nicht nach Verdienst gestraft werden. 

Ein MaM' oder ein Jude, der sich aus eben die Weise vergangen hat, wird 

allemal ungleich harter gestrast. Die allgemeinste Strase sur matzige Ver-

gehungen ist, neue Mauern auszusuhren oder die alten niederzureitzen. Damit 

kamen sie unter den vorigen Regenten nicht ab, besonders nicht unter dem Mulei 
JsMail, vor dessen Tyranney weder Freyer noch Sklave in Sicherheit war, son-

dern sich taglich aus einen grausamen Tod vorbereiten mustte. Damals konnte 

es auch aus einmal dreytausend Sklaven geben *). Allein das gesahrlick)ste jetzund, 

besteht darinn, datz Aeltern bisweilen ihre kleinen Kinder, besonders Tochter 

verlieren, wozu bey den Mamen keine Bosheit zum Grunde liegt, sondern ein 

Rcligionseiser, um, wie sie meynen, eine unschuldige Seele zu retten, die noch 

nicht die rechte Kenntnisi von der christlichen lehre hat. Diesi geschah im Iahr 

1765 mit einem ftanzdsischm Madchen von eils Iahren, die selbst daran Gesal-

ken sand, in das Serail des Konigs zu kommen, und daher ohne Widerstand die 

mahomedanische Religion annahm. Aus eine andere Art begab es sich mit einem 

portugiesischen Frauenzimmer, Madalena genaunt, die etwa zwanzig Iahr 

alt seyn mochte, und die als Reisende von St. Michel mit einem danischen Schiff 

kam^ das Korn sur Mazagan suhrte, und daher von den Kapern von Aofi aus. 

gebracht wurde. Zwar wurde endlich das Schiff durch meine Unterhandlung wie

der srey gegeben, ob schon eils porttlgiesische Passagiers noch einige Zeit zuruckblei-

ben mutzten, deren Freyheit zu bewirken ich mich beynahe ein ganzes Iahr uber 

beym Hose in Marokos aushielt. Da nun unter den Passagiers diese Madalena 
war, und sie gut aussah, besonders nach dem mamischm Geschmack, weil sie 

fett 

6) Million 6e I>isruecc<>t, x. 6^1, 
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sett und eine starke Brunette war: so liesi sie der Konig in das Serail bringen, 

und wandte allen Fleisi an, um sie zu der Verlaugnung ihrer Religion zu be-

wegei^, indem er glaubte, dast sie noch Madchen ware. Aber ihr iiebha-

ber Sylvester Rodriguez Quarisma, Superkarge des Schiffs, der be-

kannter mit ihr war, hatte ihr einen so gnten Unterricht crtheilt, dast sie 

unbeweglich war, und harte Proben ausstaud, dergleichen zum Exempel sol-

gende war: Der Konig liest sie namlich einmal vorsordern, und both ihr den 

vollstandigen Kleiderputz einer Konigin mit Iuwelen und mit allem dazu ge-

horigen Schmuck ati, und zngleich liesi er vier Neger mit Aexten in den 

Hånden vortreten, und besahl ihr, jetzt gleich zu wahlen, entweder diese 

Kleider anzuziehen, und seine Konigin und eine Maurin zu werden, oder 

slch von diesen Negern in vier Ctucken zerhauen zu lassen, die mit ihren 

ausgehobenen Aexten da standen? Allein sie antwortete ihm: ich bin als 

eine Christin geboren, und will als eine Christin sterben; man kann nn? 

zu der Vollziehung schreiten. Diese Standhaftigkeit seHte den Konig in Ver-

wunderung, der davon gieng, indem er sagte: siehe die ketzerische Petze, 

wie hartnackig sie ist! vielleicht latzt sie sich ein andermal beffer bewegen. 

Als ich sodann von der Witwe eines Renegaten, die in dem Serail ihren 

Gang hatte, hievon Nachricht bekam, so wandte ich mich an den Mula 

MlMUN, und diescr wieder an seine Mutter, die zugleich mit den andem 

Koniginnen die Madalcna aus dem Eerail gerne tveg wunschten, und diese 

ersanden daraus verschiedene Dinge zu ihrer Vefteyung; sie sprachen dem Ko-

nige viel davon vor, dasi sie ungesund ware, und bald das ganze Serail 

anstecken wurde; sie brachten ihre Verbindung mit dem Superkarge zum 

Vorscheiu, und behaupteten, datz sie sch.vanger ware, und waS mehr derglei

chen seyn mochte, welches endlich die gute Wirkung hatte, dasi der Konig 

sie nach der Zudenstadt schickte, bis sie und die andern Reisenden einige 

Monate hernach Erlaubnisi bekamen, nlin aus dem lande gehen zu konnen, wo 

sie ihrentwegen so lange hatten bleiben mussen. In Marokos hatte man 

nach dem das Gerncht, dast sie, als sie in Lissabon angelangt gewesen, in 

Prozession wie eine <^)anM Madaleila sey umher gesuhrt worden, und dast 

auch ihre Kaiwnisirling bereitS beschlossen worden ware. ' )tllein, da sie einige 

Monate daraus, in dem Kindbette mit einem kleinen ^lkirisma das leben ein-

gebusiet, so hat man hernach nicht weiter ersahren, ob sie doch noch aus die liste 

der M'tttgieslschen Heiligen gekommen ist. 
T z Der 
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Der Komg hat gemeinigleich einen Favorit - Sklaven, den er zu 
wichtigen Dingen braucht, als, zur Unterhandlung mit Gesandten, Kon
suls, Kaufleuten, Mauren und Juden, indem er glaubt, daK er dazu 

Klugheit und Treue vor seinen eigenen ieuten voraus besitzet. Es ist. von Jhrer 
Ercelletl^ dem Herrn Admiral Kaas bekannt, dast selbiger unter der Zahl 

derfelben ein Paar Jahre lang auch gewesen ist, und datz der Konig ihm 

wahrend dieftr Zeit die wichtigsten Dinge anvertraut gehabt hat, von wel-

chen er sich allemal mit Ehre entledigte, so dast kein Christ daselbft, weder 

vor noch nach ihm, bey dem Konige und der Nation so wohl angesehen und 

geachtet gewesen ist. Da hernachmals der Herr Kammerherr und Kom-
matweur Kaas im Jahr 1766 in Gesandtschast bey dem Konige, und 

so glucklich war, durch sein gutes und kluges Betragen die Gunst desselben 

zu gewinnen: so fragte der Konig daher auch, ob selbiger ein Bruder von 

Kaas ware? und sagte: Alle Kaasen jllld gut. 

Die Sklaven haben einen Kald uber sich, so gemeiniglich ein See-

kapitain ist, der sie aus seine eigene Hand mit Prugeln bestrasen kann, und 

der dem Konige megen ihrer Auffuhrung Rechenschaft geben muK. 

Wann ein Konsul oder ein Kausmann einen Sklaven nach seinem 

Hause verlangte, so wurde er ihm gegen seine Handschrift uberliesert, daK er 

dafur verantwortlich seyn wolle, im Fall der Sklave aus dem jande ent-

kommen wurde. Aber jetzund nimmt sich ein jeder vor dergleichen in Acht, 

nachdem einmal der damsche Konsul Barisien, eilshundert Piaster sur einen 

frallzbsischen Kausmann, mit Namen Robbert, hat bezahlen mussen, der in 

seinem Hause an der rothen Ruhr starb. Das gewohnliche Rachat oder 

Losegeld, bestand in siebenhundert spanischen Patakous, sur jeden Mann von 

der ganzen Mannschaft. Sonst wurden auch bisweilen tausend Piaster sur 

den Schiffer bestimmt, achthundert sur einen Steuermann, Feldscheer oder 

Passagier, und sechshundert und sunszig Piaster sur einen Matrosen, aufier 

andern Unkosten bey der Ablieserung an Mauret, und Juden. Ein Theil 

Sklaven geht aus, und ein Theil Geld kommt ein, zu einer und eben der

ftlben 

*) Chef uber das Seekadetten.Ko>ps. 
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selben Zeit, bis die Auswechselung solcher Gestalt auf beyden Seiten zu Ende 

gebracht ist. Die gewohnliche Kommission bey der josung eines Sklaven ist 

zehn Prozent. Es ist zuvor angefuhrt worden, wenn die europaischen Machte 

mit Marokos einen Frieden gemacht haben, und von diesen Nationen kann es 

also keine Sklaven hiefelbst geben. Es waren aber im ^ahr 1767 uberzwey-

hundert und funfzig franzoslsche, und gegen vierhundert spanische da. Fur die 

leHten schickte der Konig von Spaltt'en auf Abschlag vierhundert Mauren, also 

waren nun blotz noch Portuglesen und Livornefen zuruck»). 

I 

4. Capitel. 
Von der Regierung und dem Hofe. 

§. I. 

AV'e Regierungsform ist despotisch, und es gl'ebt keine Granzen fur die 

Macht des Konigs innerhalb seineS Reichs. Er nennt sich 

EhallfatNllah: StatthalterGottes, und, eben wie seine Vorvater, 

ENM' Elmumnin: Furst der Glaubigen, und Imam: Pralat, da er 

behauptet, uber die Religion zu seyn, und dasi die Religion nicht uber ihn ist. 

Es giebt gleichfalls kein Konigsgeseh, oder etwas dem ahnliches, welches ihn auf 

einige Weise verbindlich machte. Die Mauren nennen ihn schlechthin 

Soltan: Konig, welches sie fur mehr, als Melek halten. Sie nennen 

ihn auch Sldlia: unser Herr, oder uberhaupt Sldl; oder auch 

elkeblr: der grosie mein Herr, welches letzte gewohnlich 

gesagt wird, wenn sie mit einem von seinen Sohnen sprechen. 

Wann einer zum Konige ausgerufen wird, so fetzt er sich auf einen prach-

tigen Teppich auf Polstern, da ein jeder von den Vornehmsten kommt, und 

die 

*) Von dem Hrn. Kommerzrath Ronftrup habe ich vernommen, dast die Psrtugie-
sen im Iahr 1768 ssmmtlich ansgelost worden sind, nnd dast die 5ivorncsen 57 
an der Zahl, als ein Geschenk an den Grosimcisier von i17a!tha geschickt worden, 
der dasi^r im Iahr ^769 an den Konig von Marokss 40 Mauren gesandt habe. 
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die S de vor ihm kusset, indem er schreyet: Allah ibark Amar Sldi N.N. 
^^5 <^5^^ ^»2 s<Us, Allah msero s.^l: Gott segne mei-
nes Herrn N. N. iebenszeit, Gott ftehe ihm bel), welches leHte von Mann zu 
Mann uber den ganzen Ort und uber die ganze Gegend von allen und jeden geht, 

so wohl die es wunschen, als die sich auch mit etwas anderes nichts merken lassen 

durfell. 

Da es in die Herzen alter Unterthanen wie eingeschrieben ist, daff derjenige,' 

der uber sie regiereil soll, ein Schertfe ein Nachkomme des Mohamed 
seyn soll, so ist Marokos ein Erbreich geworden, seitdem die Scherlfell den 
Thron bestiegen haben; und der alteste Prinz nimmt nach dem Tode seines Va-
ters das Reich in Vesitz. Wann aber mehrere Vruder vorhanden sind, so ist 
ein innerlicher Krieg unvermeidlich, weil ein jeder seine Anhanger hat, und der 
bekommt gemeiniglich die Oberhand, in dessen Hånde die Kasse sallt, weil es 
js^m sodann nicht an ieuten sehlt. Ein vorsichtiger Thronsolger sucht also lange 
vorher seine Bruder aus dem Wege zu schaffen, oder ihnen wenigstens an An-
hangern uberlegen zn seyn, denn obschon die, so von der ersten Gemahlin gebo-

ren sind, welche allemal Schertfa ist, das meiste Recht zu dem Thron haben, 
so sind doch die ubrigen Prinzen bey andern Gelegenheiten gleich atigesehen mit 
ihnen, so lange der Vater lebt. Der itzige Konig war daher glucklich, dasi er 
keine Nebenbuhler hatte, wie vorher bemerkt ist. Er. hat aber doch jederzeit die 
Staatsklugheit beobachtet, dasi er seine Familie in Armuth und Verachtung er-
halren hat, und man sicht aus den Gassen viele von den Sohnen des Mulei 
Zswail, seinen Vaterbrudern/ die sich mit Vetteln durchhelsen, und von dem 
Pobel gemeiniglich mie Ehrentiteln von Si"di Mulei, mein Herr Prinz, u. s. w. 
abgespeiset werdeil, die einen hungerigen Magen nicht fullen. Es ist nichts un-
gewohnliches, sie die brennende Tahakspseife miS dem Munde eines Iuden ha-

schen zu ftheu, um sich ihrer selbst zu bedienen, ohne sie wieder zuruckzu geben, 
wie unanstandig auch immer unter den Mauren das Tabakrauchen gehalten wird. 
Sein Vetter Mula Edl'ls war der einzige, sur den er einige Gute hatte, aber 
die llrsache war, dast er ihn genau kannte, uud wusite, dast er dem Trunk erge-
bm war, und alles verschenkte, was er nur bekommen konnte, so dast er niemals 
ein machtiger und gesahrlicher Nebenbuhler werden konnte; er war anfferdem auch 

salsch und tyrannisch, und solglich bey den MallM! verhasit. Diese Schm'fm 
smd gewohnlich stolz, und ofters unaussiehljch, weil meinand die Hand an sie 
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tegen darf, ohne ausdrucklichen Vefehl des Konigs "). Die andern Scherlfei!^ 
die nicht so nahe mit ihm verwandt smd, dast ste irgend eine rechtliche Ansprache 
an den Thron haben konnen, smd besser daran. Von dieftn wohnt eine grotze' 
Anzahl in Tablet, die nicht allein von allen Arten von SchaHungen und Zehn-
ten srey ist, sondern auch sogar jahrlich einige tausend Dukaten von dem Kvnige 

als em Geschenk ubersandt erhalt; ja die Schmfm in Arabien bekommen jahc-^ 
lich ein ansehnliches von ihm geschenkt. 

DerKonig hat keinen Rath, wie etwa der turkische Divan ist, und wenn 
er sich mit jemand berathschlaget, so geschieht das zu einer solchen Zeit, und auf 
eine solche Art, dasi keiner merken kann, wohin es zielet. Er thut es alsdann 

auch mehr, um in der Geschichte der Sache eine )tusklarung zu erhalten, als 
um von jemanden einen Rath anzuhoren, indem er unwidersprechlich vonseiner 
eigenen Nation, der klugste Mann in seinem Reiche ist. Er hat eben so wenig 
Departements, Kollegien oder Kammern,- wo eine Sache besonders hingehorte, 
sondern alles geht geråde an ihn ftlbst, und die Aussertigung geschieht von zween 
bis drey Sekretairs und eincm Siegelverwahrer, aber die wichtigsten Papiere 
werden Mauretl und Jttden in die Hånde gegeben, so osters nicht lesen und 
nicht schreiben konnen; und da nichts zu Buch gesuhrt wird, so kommen oftmals 
widersprechende Vesehle und Widerholungen von den einmal gegebenen Besehlen, 

zum Vorschein. Dieje Fehler hat er langst eingesehen, und er soll stch daher 
vorgesetzet haben, nach diesem Protokolle gebrauchen zu wollen. Er hat taglich 
genug zu urtheilen, und ertheilt wochentlich zweymal offentliche Andienz unter 
sreyem Himmel, so man Moschuar nennt, wo ihm alle und jede ohne 
Unterschied, ihre Gesnche oder Klagen Mlindlich oder schristlich vortragetl konnen, 
wenn sie ein angemessenes Geschenk dagegen bringen, das eben so wohl angenom-
men wird, wenn es ein Paar Huhner von einem armen Awber smd, als wenn 
es ein gesattelteS Pserd von einem reichen ist. 

" ' ^ §- 2. 

Ich batte cinen aken Scherisen, nm mein Pferd zu warten, welcher lai»qe als 
Erlave in Spanien gewesen »var. Diese Verrichtung wu»de ihin eitunal von 
e.nein Sehne dc§ .^^nigs vorgewotsen, cr annvorlete aber nnerschrocken: bik
ser Christ giebt mir taqlich drey Vlankillen zum Uuterhalt, willsi du mir zw» 
gkben, js gehe ich glei'h mit dir. Allem er wcllre ihm nicht einmal eine Ant-
worr geben. 

Hbsts Mawk. N 
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§. 2. 

Ausierdem, da§ der Konig schon eine naturtiche Neigung zum Gekde hat, 
so sieht er zugseich ein, dast es den nervuz rerum Aeren^arum, oder das 

Hauptsachlichste ist, wodurch etwas anszurichten steht. Er lasit slch daher ange
legen seyn, seine Einkunfte jahrlich zu vermehren. Nach dem Unterricht, der 
davon zu haben ist, tonnen diese Einkunfte folgendermasten berechnet werden: 

1. Der Zoll von seinen Hafen konnte zu meiner 
Zeit nick)t viel uber zweyhundert und funfzig-
taufend Piaster betragen; allein er musite noth-
wendig zunehmen, sowohl durch die anfehnliche 
Ausfuhr von Korn, Oel und Maulrhieren, 
als auch vermittelst des Friedens mit Spaniel! 
und Frankreich, und ferner durch die Anle-
gung zweyer neuen Handelsorter. Ich will 
daher die Angabe des Jolles anfuhren, wie 

sie der Hr. Kommerzrath Koustrup im Jahr 
1768 gemacht hat, namlich von 
Tetaun - - - Piaster ZOOOO 

Tansghia - - — 20000 
Laraisch - - - — 60000 
Sala, Rabat und Asfi - — 20000 
Smra - - - — 150000 
Agaver - - - — 4S000 

Pr. z 20000 
Weil aber andere Jahre, in Hinsicht der Aus-
fuhre von Korn und von Maulthieren, wohl 
kaum hiermit ubereinkommen mochten, sokann 
man, em Jahr in das andere gerechnet, an-
nehmen, dast der Zoll betrage - - Pr. ZOOOOO 

2. Die Schutzgelder und Aschora von den Ara-
. bern, so zuvor Pag. IZI. angefuhrt worden, 

betragen zweyhundert und vierzigtausend matt-
rische Dukaten, oder gegen zweyhundert und 

jat. Piaster Zooooo 

sieben 
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sieben und sechzigtausendPiaster, weil aber diese 
Gelder jahrlich etwas erhohet werden, so kann 
man sie anschlagen zu - , -

Die Accisen in den Thoren von allem, wa6 
zum Verkanf einkommt; die Auflagen aus die 
Krambuden, Backosen u. s. s. und die Stem
pelung des verarbeiteten Silbers, so zusammen 

Elankes heisten, und gegen eine 
gewijse, von dem Konige anbefohlene Summe 
verpachtet werden, betrugen hiernach in dem 
Jahr 1765 von 

Taredant und Fruga - Mark. 
Agaver . - - — 

- - , —. 
Marokos ^ . 
Rabat . - . 

M e k n e s  - - - - -
Fes, beyde -
Dlto, von der MuHensabrike 

Dito, an Konsumtion von Kermes 
Beeren - - . 6OOO 

Fes und Meknes sur Tabak, so die 
Iuden nach Guinea senden — ZOOOO 

Tetaun - - . — 

TranSpott, Pr. zooooo 

2OOOO 

25OOO 

145000 
40OOO 

8OOOO 

6000 

Mark 655000 

!?araiscs) ui,d Smra, die jeHund unter die 
ansehnlichsten Stadte gerechnet werden konnen, 
bezahlten in diesem Jahr gar nichts. WaS 

sie aber an sich gezogen haben, ist meistentheils 

Pr. 270900 

Y , 

Lat. Pr. 570000 

wieder 
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Transp. Plaster. 570000 
wieder von den andern Stadten gegangen, in-

sonderheit von Sa!a, Rabat und AH, dast 
also das Ganze nul; wohl angeschlagen werden 

kann, zu - - - - - Pr. 7^000 

4. Die Schutzgelder der JudM, so Pag. 143. 
angesuhrt stehen, betragen an Mark 27600 
welche Summe nur gering ist. Aber der Ko-
nig laKt sie dieserwegen auch noch auf andere 
Arten beytragen, was Recht ist. So mussen 
sie an den Hof alles Gewurz ohne Bezahlung 
liesern, Goldschmiede, Schneider und andere 
Handwerker auS den Iuden, musien umsonst 
fnr ihn arbeiten, sie mujsen seine Zehnten und 
andere Waaren gegen einen Preis annehmen, 
den er gebietet; sie mussen seine 4owen ernah-
ren u. s. s.; dte Strasgesder ungerechnet, die 
jhnen bey der allergeringsten Gelegenheit ab-
gepresit werden. Hierzu kommt die Gold-

henne mit ihren Kuchlein, namlich zehn 
Mark von jeder judischen Mannsperson, die 
uber dreyzehn Jahr alt ist, und deren man 
zehntausend annehmen kann; also Mark 100000 

Mark 127600 

so etwas uber 14OOO betragen, und seyn 
mogen - - - - Pr. 15 000 

5. Fur sein Monopotium ausKochenille, Schwe-
fel, Eisen und alle die Waaren, die ihm ein-
sallen, wollen wir eine geringe Summe ansetzen, 
namlich - ? * - P^ 18^^^ 

iat. Pr. 676000 

6. Miethe 
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Transp. Piaster 676(1)0^) 

Pr. 1400 O 

5. Miethe fur Kameele, Pserde, Maulthiere 
und viele Hauser, nebst uber dreystig Garten 

7. Die Strafgelder sur Mord, Diebstahl, Auf-
ruhr, Konfiskationen, Bctrugerey, Unwillig-

keit zur Bezahlung der SchaHung, u. s. w. 
betragen wenigstens -

8. Die Geschenke, so wohl einlandische, ass aus-
landische, machen was ansehnliches ans. Da
gegen soll nichts dafur gerechnet werden, wa6 
er in Kriegszeiten fur Sklaven und Prisen 
haben konnte, weil wohl in einem folchen Fall, 
besonderS die bestandigen Gefchenke aushoren 
niusiten, die er jahrlich von einigen Machten 
bekommt. Das wenigste, was in, Iahr 1767 

an Geschenken gerechnet werden kann, ist 

Pr. 6v0OO 

Pr. 250000 

Piaster lOOOOOO 

Die Ailsgabell des Kbnigs kan!^ man so berechnen: 

i. Zur Unterhaltung sur ihn, seine Frauenzimmer 
und Kinder . - Piaster 

Zum Bau und zur Imstandhaltung der Festun
gen , Hauser, Schisse, und zur Ankausung der 
M u n i t i o n  -  .  . P ^  

i. Zu Geschenken an die Kaaba, und an die ara-
bischell so wohl als tafiletschen Scherifen, wie 
auch an den turkl'schen Kaiser^ hochstens Pr. 

8OOOO 

4OOQO 

4OOOO 

». Fur die Armee wenigstens Pr. 1400 O 

Pr. ZOOO0O 

Piaster 

Y z 

7d>cD^oc) 

Nach 
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Nach dieser Berechnung haben die Einkunste des Konigs im Iahr 1768 
eine Million PatakonS seyn konnen, wovon noch siebenhunderttausend im Behalt 
gcblieben, nachdem alle Ausgaben bestritten worden. Er mu^ dahsr ein schones 
Kapital in seiner Schatzkammer vorrathig haben, woruber slch sogar eine Art 
von Berechnung bis auf gegenwartige Zeit machen liesie, wenn man nur dabey 

darauf achtet, datz die Einkunste anfanglich nicht vollig so grosi gewesen sind, 
und dast sie jahrlich vermehrt werden, so wohl durch den langen Frieden und 
die innerliche Ruhe des Reichs, als durch den zunehmenden Handel, und durch 
die aus dieftn O.uellen fliesiende Zunahme des Wohlstandes und der Volksmenge; 
und ferner dabey auch die klugen Einrichtungen des Konigs und seine ununter-
brochenen Bestrebungen zur Vermehrung seiner Einnahmen, nicht ausier Acht 
latzt. Jetzund hat er seit 1756 bis AuSgang 1778 zwey und zwanzig Iahre 
regiert; man rechne daher 

2 Iahre zu 500000 Piaster, betragen Pr. 1000000 
5 - - 600000 - - - ZOOOOOO 

5 - - 8O0000 - - - 4000000 
5 - - 1000000 . - . 5000000 
9 - - 1200000 - - - 6000000 

Piaster 19000000 
Wenn davon die Ausgaben gegen ., abgerechnet 

werden - - — 6000000 

so verbleibt das Kapital von Piastern 1 zoooooo. 
Diese dreyzehn Millionen spanische Patakonen oder Piaster, zu neun Mark 
gerechnet, machen neunzehn und eine halbe Million Reichsthaler aus, so sich 
wahrscheinlicherweise in den Schatzkammern des Konigs, in Marokos und in 
Meknes, so wohl an gemunztem Gold, als an spanischen Pesos duros be-
finden konnen, welche letzten man sonst Patakons oder Piaster nennt. Eine 
solche SchaHkammer heisit Biet eimel und ihre Einrichtung soll 
folgender Gestalt seyn. Das Auswendige ist eine dicke und starke Mauer; in-
wendig sowohl an den Boden oben und unten, als anallen Seiten, besinden sich 
zusammengeflochtene eiserne Stangen von der dicke, wie sie von Norweget! oder 
Btskaja kommen, und innerhaib dieses Gitterwerks soll noch eine dicke Grund-
mauer seyn. Um hinein zu kommen, soll man durch sunf eiserne Thuren gehen, 
die sunf verschiedenc Schlosser haben, deren Schlussel alleine der Konig und seine 

erste 
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fl-ste Gemahlin Lella Fatima ansbewahren. Er hat aber niche die tyrannische Art, 
die einige von seinen Vorwesern gehabt haben, namlich diejenigen jedesmal ninzn-
bringen, die Geld hineingesehet hatten, damit ste keine Umstande verrathen soll-
ten; obschon er, in Hinsicht der Grosie des Kapitals, mehr Veranlassimq dazn hatte, 
wie ste haben konnten. Mttlei Jsmail sol! einmal gegen vier Millionen gehabc 
haben, aber ftine schwarzen Soldaten verzehrten ste, ehe er starb. 

§. Z. 

Unter den vier ") ac5ten Frauen des Konigs ist allezeit eine S^erl^fa, so 
^ella Kebua oder die groste Frau, genanntwird. Die ihlge 

heijzt Fatima, und in welchem groben Ansehen ste bey dem Konige steht, erhellet 
daraus, da§ er ihr die Schlussel zn den Schatzkammern anvertrauet, wann er 
von ihnen rejst. Die drey andern Koniginnen werden blo^ Lella genannt, so vor 
ihren Namen gesetzetwird, als: Lclla Lasghl'ma nnd Lella Serschetta, welche 
lehre die Tochter eines ellglandischcn Renegatell ist. Die vierte Kdnigiil war 
die To6)ter eineS Ambers aus einem machtigen Stamm, in der Gegend beyAga-
der, ste ist aber gestorben, und es war noch keine an ihre Stelle gekommen. 
Au^erdein sind in Dar elhanm oder dem Serail gegen funf-
hnndert FrauenSpersonen, die so wohl zn dem Dienst des Konigs als der Koni. 
ginnstnd, und die unter der Ausstcht von Kastraten, oder verschnittenen Negern, 
Abld Edar, stehen, so keiner Mannsperson erlauben, hineinzukommen, auszer 
thristlichen (^hirurgen, die daselbst bisweilen, aber doch meistentheils in der Ge-
genwart des Konigs Aderlassen mussen, und auster christlichen Sklavenjungens, 
die bisweilen die Auswartung im Serail haben, bis ihnen am Kinne der Bart 

wachst Man kann daher leicht denken, wie den meisten von diesen Frauen-

zimmern 

Der Verfasser der ttMoire <!ez Ltatz dardsrez^ues entfetzt slch nicht, dem Nlulei 
Jsmail drcytausend Weiber beyznleqen, an^er fSnftansend Konkubinen, da doch 
dieser Furst ein eifriger Mohamedaner war, dessen Gesetz nicht mehr als vier 
Weiber erlanbt. 

—) Serail ist tlirkisch nnd bedentet ein Schloff, eS ist aber von den ^uropaern 
fur den O»r angenommen worden, wo slch die Franenzimmer des K^nigS auf-
halren. 

*2") Cella ^abl'ra hatte zu meiner Zeit einen Venezianer mit Namen p.^olo zur 
Zlufwannng, der lange daftlbst verblieb, nachdem er schon einen Barr ha?le. Ee 
schor sich aber den Bart an jedem Morgen, auf Befehl der Kbniginn, wcou man 
seiner eigenen Erzahlu«^ glauben darf. 
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Zimmem in einem so warmen Klima zu Muthe feyn musi, und dasi sie verschie-
dcne Mittel erfinden, um ihre angebohrene Neigung zur iiebe zu befriedigen. 
Hundert Betrugereyen werden gefpielt, die theils unbekannt bleiben, und theils 
von ihrem Kastraten nicht so genau gerechnet werden. Die von den iateinern ge-

nannte Frictrices fehlen daher auch nicht, die die Mauren Sahakat nennen, 
aber der Konig duldet sie nicht. Eine in der That betroffene Person, fur die 
dcr Konig Gute hatte, musite das Serail verlassen, ob sie gleich fur den altesten 
Prinzen zur Beyfchlaferinn ausersehen war, und sie wurde zlir Strafe an den 
pormgieslschcn Nel^egaten Neis Omar gegeben, der damals in grosier Gnade 
stand, hernachmals aber fo tief siel, dasi er au6 blosier Angst gestorben styn foll» 
Wenn einige von diefen Frauenzimniern ein wenig zu Iahren gelangen, so wer
den sie entweder nach Tasilet gefchickt, oder an einen oder den andern iiebling 
verschenkt, wodurch aber das Serail doch nicht in Abnahme kommt, weil die 
GouverneurS in den Provmzen dem Konige jahrlich einige junge Madchen liefern, 
und weil ein Vater gerne ftine Tochter anbietet, theils, wegen der Ehre, und 

theils, um bey Hose eine Stuhe zu haben, auf die er sich in kunftigen Vorfallen 
verlassen k6nne. Die Befchaftigungen dieser Frauenzimmer bestehen in nichtS 
ånders, als in Puhen, Waschen, Baden und in Spazierengehen in dem Gar-
ten, wantl vorhero alle MannSpersonen aus demselben sortgejagt worden sind. 
Zu ihrem Unterhalt wird an jedem Morgen srisches Fleisch in grosier Menge vor 
den Konig gebracht, welches er in eigener Person Stuckweise nachsieht, und so
dann an die Vornehmsten von ihnen, zugleich mit einem angemejsenen Theil 
Butter, Oel, Mehl, Frucht und dergleichen, liefern lasit. Ein BeweiS von 
seiner guten Haushaltung, dasi er, der so viel mit den NegierungSsachen zu thun 
hat, sich dsnnoch mit diesen Kleinigkeiten besassen witl, und zwar in der Absicht, 
um auf diefe Weife etwaS zu erfparen. 

§. 4-' 

Ein Prinz wird Mulei genannt, welches Wort so wohl von 
andern Scherifell, als von deli Sohnen des Konigs im Gebrauch ist, von wel-
chen zu meiner Zeit solgende, ausierhalb des Serails bekannt waren. 

Ali 

") Mula bedentet eigentlich eincn »zerrn, Eigenchumer, oder einen Chef 
udcr etivas, wie zum Bcyspiel die vorher angefuprten Bedienten, die Sschora 

nach 
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Ali ^ ist im Iahr 174? geboren, und im Iahr 176; miteiner Toch-
ter seineS VaterbruderS verheirathet worden. Er ist eben so braun, wie sein 
Vater, und ubrigens lang und wohlgebildet. In seiner Kindheit und Zugend 

war er ein groster Feind von den Christen; aber jetzund ist er es nicht mebr, oder 

er mustte es sehr heimlich seyn Er ist stille im Umgange, bekummert slch 
nicht um Wissenschasten, will aber gerne den Schein der Gottesfurcht haben. Er 
war Gouverneur in Aes, und von den Unterthanen allgemein geliebt; im Fall ec 

die GemuthSart behalt, die er gegenwartig hat, so we'den die enropaischelt 
Machte bey dem Tode seines Vaters nichts verlieren. Denn, obschon er es wohl 

schwerlich dahin bringen wird, datz er ihm an Verstand und Einsicht gleichkommt 
so wird er ihm auch wohl eben so wenig an Geiz gleichm. 

MlMUN ist im Iahr 175c. geboren. Er wurde unter allen seinen 
Geschwistern am meisten von seinen Aeltern geliebt, und dieserwegen zum Gou. 

verneur in Marokos in Abwesenheit seineS Vaters gesetzet. Er suhrte stch aber 
so schlecht aus, dast er seitdem in einem solchen Fall nur noch den Namen davon 
hat und die Vortheile geniesit, und ein anderer steht sur das Gouvernement zur 
Verantwortung. Die Lella Kebira ist sowohl seine, als des Ali, Mutter. Er 

ist lang, schmal, pockengrubig, und steht nicht gut aus, hat aber lust alles zu 
sehen und zu »vissen, und ist ein guter Reuter und Jager. Seine Hauptneigun-
gen sind aus den Trunk und aus das Frauenzimmer gerichtet. Gegen Mallren 
und Iildell ist er hart und schars, aber gegen Christen freundschastlich, und 
uberhaupt gegen alle, dienstsertiZ und edelmuthig. 

" ' JaZld 

nach der Zlndienz erbalten. Wenn aber ^5 hinzngefl'igt wird, so heifft es mcin 
Marokos blost von den Gchcrifen gebraucht. Nus 8ran>o-

Nia? lst der Unlerschied kenntlich, denn Mulei kann durch Monsigncur und Sidi 
durch Monsieur gegeben werden. Einige sagen Sidi Mulei, wie die Spanier 
Senor Don gebraucheu. 

») Er be,uchte mich einmal in Lerscha in Marokos, da ich ihm alles Stuckvor Stuck 
vorze,gen musite, was in mciner Kammer und in meinem Kasien»var, und ihm dabev 
uinitandllch zu erklareu hatte, wozu jedes Ding gebraucht wurde. Diese Neube-
gieide an6mnommen, zeigte er slch skille, ilttsam und sreundlich, und verlangle nicht 
dav gering,.e; ja er wcllle aus Bescheidenheit, die man felten hier zu Lande fin
der, nu,m einmal ein kleines Gcschenk von Thee und Iucker annekmen, so ich 
lhm anbot. ^ 

Hdsts Marok. Z 
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Ia^ld ist auch im Jahr 175O von der Lella Serschetta geboren-
Er ist sehr weist, besonders schon und wohlgebildet, von einem entschlossenen, mu-
tyigen und vornehmen Wesen. Er machte einmal ein wenig zu starke Bekannt-
schast in dem Serail seines Vaters, woruber er in Ungnade kam und die Flucht 
nehmen musite. Hernachmals erhielt er aber doch Vergebung. Allein das Frauen-
zimmer, wovon der Konig selbst viel hielt, wurde ubel behandelt, und mitten 
jm Serail zum Beyspiel fur die ubrigen aufgehangen. Ein Kaid Arif, der 
hierin Mitwisser gewesen war, wurde in ein finsteres ioch eingeschlossen, um todt 
zu hungern, da man ihn aber nach vierzehn Tagen noch lebendig fand, so wurde 
er begnadigt. Seine Freunde mussen wohl Gelegenheit gesunden haben, ihm 

einigen Unterhalt zuzustecken. Dieser Sohn ist also von dem Konige nicht sehr 
geliebt, er hat aber doch seine Anhanger von Grosien und Kleinen. 

Abd Errahaman ^ ist 1751 geboren, und ist seit seinem zwols-
ten Jahre Gouverneur in Aesi gewesen. Ob er gleich nach seinem Alter seh? 
witzig war, so versteht es sich, dasi er nicht im Stande war zu regieren, sondern 
cr zog die Einkunfte, ulid sein Chalifa stand sur das Gouvernement zur Verant-
wortung. Er ist ziemlich braun, sieht aber doch gut aus. Seine Mutter war 
die Tochter eines Arabers, von der vorher erwahnt worden, dast sie gestorben 
sey. Seine Gemuthsart lasit sich nicht leicht bestimmen, da man beynahe nichts, 
als Jungenstreiche, an ihm sahe, die gemeiniglich tyrannisch allsfielen. Durch 
den Umgang mit den franzbsischen und spanischen Sklaven hatte er etwas von 
ihren Sprachen gelernt, besonders Scheltworte; allein er war von so schlechten 
/euten umgeben, dast auch das allerbeste Gemuth und Genie verderben musite. 

Abd Essalem der im Jahr 1754 geboren ist, und sein Bru
der Salum der 1758 geboren ist, zugleich mit noch drey bis vier andern 

kleinen, liesien sich ofters, ein jeder unter der Aussicht seiner Negerm fthen, als 
worunter sie verbleiben, bis sie vierzehn oder sunszehn Jahr alt sind, in welcher 
Zeit sie lesen und schreiben lernen, im ubrigen aber keine weitere Erziehung be-
kommen, als die ihnen ihr schwarzes Kindermadchen giebt. Es ist daher nicht 
wunderbar, dasi sie eben so niedrig denten, wie diese, bis sich ihr elgenes natur-
liches Genie mit den Iahren entwickelt. Sie besuchten mich ofterS, und ich 
verbarg mich auch osters vor ihnen; denn sie kamen mit einem grosien Gefolge von 
Mauren und Negern, die alle, wie die Råben, zu stehlen pflegten. Da wir 

einmal 
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einmal bey Tische fasten, so kam einer von ihnen mit seinem Gesolge, und be-
trachtete alles genau, was er sahe, aber zum Gluck kam ihm die iust nur zu 
einem Gtase an, das er bey sich fteckte und damit sortgieng. 

So wohl nach der Billigkeit, als auch nach der Absicht des Konigs, ist 
Mulei Ali der kunstige Thronsolger. Aber er wird schwerlich ohne viele Schwerd-
schlage und Blutvergiestungen den Thron besteigen. Mttlei MtMUN hat einen 
grosten Anhang, und sollte ihre Mutter noch vor dem Konige sterben, so werden 
seine heimlichen Freunde bey Hose vielleicht Gelegenheit sinden konnen, ihm eine 
von den SchaHkammern in die Hånde zu verschaffen. Ja, fatls Mulei Ja^^d 
auch von der Lella Keblra geboren ware, so wurde er noch der gefahrlichste wer

den konnen, und wer weist, ob nicht noch sein Muth und seine Entschlojsenheit 
diesen Mangel der Geburt ersetzen konnen. Mulei Abd Errahaman wird gewist 
von den machtigsten Arabem unterstuHet werden, die ihm bereits ansehnliche Ge-
schenke geben. Der Konig konnte jedoch dem' meisten zuvorkommen, wenn er 
vor seinem Tode, an Mulei Ali die Regierung abstande. Allein diesen Schritt 

wird er schwerlich thun wollen, er mustte sich dann dem Tode schon nahe halten. 

§. 5. 

Die Amtsbedienten des Konigs legen nie einen Eid der Treue ab, den sie 
auch nie wurden halten wollen. Er hat aber eine andere Art, sie in Gehorsam 
zu erhalten. Er sucht die reichsten jente aus, von welchem Gewerbe sie auch seyn 
mogen, und wann so einer ein Paar Iahre lang in seinem Dienste gewesen ist, 
so heistt es, dast alles, was er hat, in diesem Dienste gestohlen ist; und aus diesem 
Grunde nimmt er dann alles weg. Diejenigen retten sich alleine davor, die das 
verzehren, was sie verdienen, oder auch gutwillig den Ueberschnst an den Konig 
geben. Die vornehmsten Amtsbedienten sind: 

Baschia so einer ganzen Provinz zu besehlen hat, und im Felde 
wie ein General a»,zusehen ist. Gemeiniglich ist er hier zu iande in einem grosten 
Ansehen: daher duldet der K^nig auch nicht, dast man jemanden in seiner Ge-
genwart Baschia nennt, sondern blost Kaid, theils um den Mann selbst zu de-
muthigen, und theils um dem gemeinen Mmm zu zeigen, dast ein Baschia nicht 
Bajchia in seinen Augen ist« 

Z s Kaid 
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Kaid ist ein Name fur diejenizen, die etwas zu befehlen haben, es 
fty uber grostes oder kleines: als Gouverneurs in den Stadten, Ofstciere uber 

funfhundert Mann, so wohl schwarze, als weiKe; der Chrlst, so uber die christ-
llchen Sklaven zu befehlen hat, und der Renegat, so Chef fur die Renegaten 
ist; ebenfalls werden die Hosbedienten des Konigs aus Hoflichkeit Kalde genannt, 
wann sie in Verrichtungen aufzerhalb des Hofes sind. Noch giebt es eine Art, 
die Kaid Raso ^ ^ Gouverneuruber felnen elgenen Kopf, genannt 
wird, fo gar kein )tmt oder keine Bedienung hat, und einem solchen wack)st da-
durch ein wenig Ansehen zu, da es nur wenige giebt, denen der Konig diesen Titel 

schenkt. 

Challfa ist eigentlich kein Amt, indem ein jeder Kald seinen 

Challfa oder Vlzekald hat, so man daher nicht mit den Challfen des Moha-
med verwechseln mutz, die eine Wurde haben, wie Fursten. Es ist bereits an-

gezeigt worden, dasi sich der Konig Challfa Gottes nennt'-'). 

^-^5' so die Tnrken haben, und so einige Vlzlr nennen, hat man 
hier nichr; denn der Konig braucht jeden, der ihm einfallt; ein Gartner, ein 
Pfortner, ein Zimmermann, ein Kramer, oder auch ein geringer Hofbedienter 
wird ofters in den allerwichtigsten Staatssachen gebraucht; und da bey solchen 
Unterhandlungen allemal etwas zu verdienen ist, so werden nicht die gefchicktesten, 
sondern die durstigsten, oder diejenigen dazu ausgesucht, welchen der Konig einige 
Gefalle zuwenden will. Sein Vetter, Mulel Edris ist, wie gemeldt, biswei-
len dazu gebraucht worden, weil er aus juderlichkeit und Verschwendung allezeit 
jn Geldmangel war, das er auch von den Beykommenden gut auszusaugen wusite. 
Seine Kniffe bestanden darinn, datz er es sofort den Bcykommenden, als eine 
Wirkung von seiner Empsehlung und Bemuhung anzeigte, wann er, der nahe 

um den Konig war, etwas zu seinem Vortheil vernommen hatte. 

Mula Taba hat das grosie Siegel in Verwahrung, und 
sehet es auf die Briefe und Befehle des Konigs. In der Mitte dieses Siegels 

sieht: ^ Mohanied 
Abdaltahs Sohn, Gott ist feill Gott und seln Hcrr. Rundherum steht: 

^ Mld 

' ' ' " du^ 

") Als Vizekonsul in Sur'rcr wmde ich Challfa des Aonsuls genannt. 
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du, der mit Gottes Apostel ist, dem er beysteht, wann du auch auf cine 
Ldwm il, ihrer Hohle triffst, so sollst du unbeschadigt bleiben. Diese Worte 

soll ein maurischer Heiliger, Fakm Imam elbesm gesagt haben. Weil das 

Siegel eines Briefes, je nachdem er wichtig ist, zween bis dreyhundert Dukaten 

einbringen kann, so hat dieses Amt gute Einkunfte. Es wird aber nicht vor 

alle Briefe des Konigs gefetzet, sondern der Konig feHet bisweilen ftinen Namen 

an die Stelle des Siegels, wovon hernachmals ein mehreres. Vor dem gien«-

gen alle Briefe offen, jetzt hat der Konig aber ein kleines Siegel machen lassen, 

won'n blost die Iahrzahl steht, selbiges lasit er in gewohnliches Siegelwachs ab-

drucken, das ein jeder branchen kann; allein die grosien Siegel werden mit Dinte 

abgedruckt, uild alleine von dem Konige, von der ersten Konigin und von den 

Prinzen gebraucht. Zn dem Siegel desMulei Ali steht: 

Von Gottes Guade Ali Mohameds Sohn. Der Konig hat 

ubrigens kein Wapen, oder es mochte folches ein halber Mond mit einigenSter-

nen seyn jollen, fo man an seinem Pferdegeschirr steht, und nirgends weiter, so 

viel mir bekannt ist, 

Schahmeister ist der Konig selbst; aber der/enige, der Unterschatzmeister 

ist, inHinstchtder tagli6)en kleinen Ausgaben, wird MulaEttesarad 

genannt, und ist hisweilen ein christlicher Sklave, bis-veilen ein Maur, oder 

ein Inde. 

Emgclles sind die, so sich in Gegenwart des Konigs ordent-

lich auf die Erde niedersetzen, aber doch auf maurisck); denn andere sitzen nieder-

hauchend und auf dem einen Knie; man fehe lal). XXIIl. Sie sind funfan 

der Zahl, und gegenwartig meistentheils von feinen Vaterbrudern, namlich die 

altepen und armsten von den Sohnen des Mulei Ismail. 

§. 6. 

Die Hofbedicnten werden Mokaieni und Sahab Sidi 
genannt, und felbige sind zuvor bey Gelegenheit des Sochora 

angcfuhrt worden, so sie von dem Konsul nach der Audieuz sordern. Man kann 

wohl von selbst, von dem geringen Geschenk auf ihren eigenen geringen Wertl> 

fchliesien, aber nieniand kann sich doch ihren llebermuth und ihre Dummdreistig-

keit vorstcllen. Es giebt noch einige, die MosachNN genannt, und 

Z z die 
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die mit den Befehlen des Konigs von einem Orte zum andern gesandt werdev, 

und selbige sind in Wahrheit ungenngsame und schlimme Gaste, die man doch 

mit Geschenken und mit Hoflichkeitsbezeugungen zufrieden stellen must, damit sie 

dem KSnige keine unrichtige Antwort, oder keine andere unangenehine Nachricht 

vorbringen mogen. 

Diese, so wohl Aemter, als Bedienungen, sind nicht allemal ans den be-

sten Familien besetzet, sondern ein gemeiner Kerl bekommt osters den ansehnlichsten 

Posten. Die andern sagen alsdann aus Neid: ^5 

Chaltto st Zebel il sghborto st Taisor: ich hinterliest ihn im Mist-

hausen, und sand ihn in der Schujsel; indem sie diesi Gleichnisi von einem Hahn 

nehmen. Einige Hofbedienungen sind doppelt, und andere wohl zehndoppett be-

seHt, doch bekommt keiner ordentlichen Gehalt, einige erhalten aber Kleidung, 

andere ihre tagliche Nahrung aus der Kuche des KonigS; einige empfangen tag-

lich eine MonslttM, andere werden ausgesandt und gebraucht, wo etwas zu ver-

dienen ist, und mujsen sich mit den Gesallen genugen lassen, die in ihrem Fache 

vorsallen tonnen. 

^u dell^ Zeiten der Rdmer waren die Maltten sur sehr gute Reuter bekannk, 

die ohne Sattel und Zanm ritten, und die Pserde mit einem kleinen Stock 

Zwischen den Ohren, oder auch mit den Fusien lenkten, und die numidl'sche Ren. 

terey war die machtigste, die man damals kannte. Sie hatten vordem Bogeil 

und Pfeile, so sie sogar vergifteten, aber nun haben sie alle Buchsen und Sabel, 

Doch haben sie noch keine Exerziz oder Tempos mit dem Gewehr, oder schiesten 

ihren Feind nach irgend einem ordentlichen Takte todt; sondern der, so am ge-

schwindesten laden und schiesien kann, ist der beste Soldat. Mlllei Jsmall hatte 

eine grotze Armee aus den Beinen, die vorzuglich aus Negern bestai,d, so nach-

gerade so machtig wurden, da^ sie nicht allein diesen Tprann bis in sein hohes 

5. Capitel. 
V o m  K r i e g s w e s e n .  

§. r. 

Alter 
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Alter auf dem Thron erhielten, sondern sogar von seinen Kindern/ welche sie 

wollten, auf den Thron fetzten, und selbige nach den Umstanden auch wiederum 

absetzten, bis Mttlei Abd Allah und sein Sohn, der iHt regierende Konig, die-

sen Fehler einsahen, und derowegen die Zahl der Schwarzen von funfzigtausend^), 

bis zu hochstens sechstausend einschrankten. Hingegen hat der Konig mit den 

Arabel tl die Einrichtung gemacht, dast einige Provinzen von den streitbarsten 

Stammen, militarisch smd, und diese mussen nicht allein auf den ersten Wink 

fertig seyn, mit ihm zu Felde zu gehen, sondern diejenigen von ihnen, so zu Hause 

bleiben, mussen sogar auch die Ausrustung fur die andern bezahlen, wogegen sie 

keine Neiba oder Schuhgeld, sondern blosi etwas weniges an Aschior erlegen. 

§. 2. 

In Friedenszeiten halt der Konig nicht mehr Soldaten, als die vorge-

meldten sechstausend Neger, und eben so viele Araber, theils von dem Stamm 

^Udaia und theils von andern Stammen, auf die er sich verlassen kann. Diese 

sind auch hinreichend genug; denn der Konig an der SpiHe von viertausend Mann, 

ist ein Furst des Schreckens, vor dem alle laufen. Er hat diese Soldaten in Ta-
redant, Sliua, Laraisch, Tansghia, Meknes, Neu-Fes, Tedla und den 

grositen Theil davon in Marokos vertheilt, wo taglich tausend Mann die Wache 

haben, oder auf verschiedenen Stellen in der Arbeit desKonigs sind. Diese er-

halten jahrlich zwey leinene Hemden und Beinkleider, einen Kaftall von rothem 

Tuch, und eine Zolhem von blauem Tuch, und bekommen taglich von ein bis 

vier tlsghll) oder Blankillen, autzer ihren Gewehren. Die andern bekommen 

taglich eine Blankille, oder auch jahrlich Kleider von jeinen; die Ossiciere erhal-

ten beyde Theile. Weil aber die, die blosi Kleider bekommen, davon nicht leben 

konnen, so nehmen sie sich was ånders vor, als: ^andbal«, Fischen oder dergleichen, 

wodurch sie sich etwas verdicnen konnen. OesterS verschasst ihnen der Konig selbst 

eine Gelegenheit dazu, wenn ein Gesandter oder Konsul nach oder von dem Hose 

begleitet werden soll, wobey es gute Gef^lle giebt; bisweilen reicht er ihren Fraum 

ein kleines Brautgeschenk, oder ihren Kindern ein kleines Geschenk, wann ihre 

Beschiieidung gefthehen soll. 

§. Z-

*) Nlulei Isniail soll 6oOOO Pferde gehabt haben, von wtlchen kr zu einer tag
lich ZvOO gescirr^lt hielr, und hernachmals nie weniger als 2O00. kilio-
risl cte klarucccos, I. Lap. 14. 
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§. Z-

Wannder Konig in den Krieg will, so sammlet er erst so viele von seinen 

eigenen Truppen, als auf ihren Posten entbehrt werden konnen, und giebt einem 

jeden von ihnen, von zehn bis sunfzehn Dukaten, und an ihre Weiber einen Du-

katen, welches der iohn fur den ganzen Kriegszug ist, er mag lange oder kurz 

dauern. Denmachst ertheilt er Befehl an den Baschia uber eine Provinz, eine 

gewisse Anzahl auszubieten, und der Baschia giebt wieder Befehl an den Schech 
injeder Dllar, so viele auszuheben, als nothig sind, welches gemeiniglich einer 

von zehn Chaimen oder Zelten ist, wenn die Anzahl der Provinz tausend Mann 

ist; funf von zehn, wenn sie funstausend Mann ist, und solcher Gestalt verhalt-

nisimastig bis zu jedem Mann, der Wassen kragen kann, so dasi sehr geschwinde 

hunderttausend Mann im Felde seyn konnen. Was in den militarischen Provin

zen etwa mangelt, das wird von den andern Provinzen beygelegt, und der Konig 

bezahlt dagegen funf Dukaten an jeden, und versieht ihn mit Wassen. Wenn 

nur ein Theil von den militarischen Provinzen zu Felde soll, so mussen diezuruck-

bleibenden zusammenschiesien und jedem ausgehenden Soldaten von ihrer Provinz 

funf Dukaten auszahlen, oder mehr, wenn der Kriegszug lange wahren mochte. 

Austerdem mussen sie sie mit Pferden, Buchsen, Sabeln, Pulver und Kugel», 

versehen; und endlich mussen sie ihren jandbau fur sie treiben, und ihr Vieh in 

ihrer Abwesenheit huten. Emkadem ist ein Osficier, der uber hundert 

Mann zu befehlen hat^); ein Kaid befiehlt uber funfhundert Mann, und em 

Baschia uber zweytausend und funfhundert Mann, fo man Chams Chamcs 
nennt. Wenn aber die Armee nicht so stark ist, so kommandirt ein Baschia 
blost diejenigen, so zu seiner Provinz gehoren, sur deren gute Aussuhrung er ste-

hen mutz. Bey grosien Kriegszugen ist der Konig selbst Generalisjimus, ent-

weder zu Pferde oder in einem Emhefa, so eine Art von lehnsessel ist, den zwey 

Maulthiere tragen. Bey Anbruch des Tages lastt sich die Feldmusik horen, und 

ein jeder macht sich mit seiner Bagage sertig, da unterdessen der Konig sein Ge

bet verrichtet, und ein Fruhstuck zu sich nimmt. Daraus marschiert zuerst der 

Baschla in der Provinz, woselbst die ?trmee ist, mit seinen 5euten, nach ihnen 

kommt ein Korps von den schwarzen Soldaten, mit dem Buche ihres Patrons 

Sid 

«) Hr. Justizrath Nieduhr merkt an, dasi M^den, in Arabien zwischen Lmir nn» 
Schech ist, so also sehr verschieden ist. 
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Sid elbuchari. Demnachst solgt der Konig mit einem Korps von ftinen 

regularen Truppen, fodann die ubrige Armee und endlich die Bagage, so 

von seinen eigenen leuten bedcckt wird, In dieser Ordnung marschieren sie 

ohne Hast zu machen, bis nm drey Uhr nachmittags, da sie nach einem ^ 

Signal von der Feldmusik Halt machen, und bis Elafar oder vier Uhr, 

einen bequemen PlaH aufsuchen. Zu dieser Zeit halten sie Gebet, und schla-

gen sodann das jager auf. Das konigliche Zelt ist prachtig, ofters mit 

grunem oder rothm Damast gefuttert, »nid mit vielen achtvergoldten Knopfen 

und Zierathen verfehen. Um felbiges wird eine Wand von iemewand ge-

zogen, die ein Viereck ausmacht, und so hoch ist, dasi kein Mann daru-

ber sehen kann, der inwendige Raum ist gemeiniglich so grost, dast sechs 

bis sieben andere Zelte daraus stehen konnen, theils zu dem Gottesdienst des 

Konigs, und theils, um einige von seinen Frauenzimmern und Bedienten 

einzunehmen. Man sehe die Belagerung von Bensghia oder Mazagan 

"I'ad. X. Die Schwarzen, oder die jeibwache (denn sie sind nicht alle 

schwarz) machen ein langliches jager nahe bey >dem Zelt des Konigs aus; 

demnachst stehen die andern gleichsalls etwas davon, und jede Provinz sur sich. 

Der Basthia, in dejsen Provinz die Armee kampirt, sorgt dafur, dast sie 

zu ihren: Unterhalt iebenSmittel und Gerste, gegen einen billigen PreiS 

bekommt; aber der Konig und seine jeibwache mujsen solches alles ohne Be-

zahlung haben. Wann sie eine Schlacht liesern wollen, so wird die Reu-

terey getheilt, und auf die beyden Flngel der Fusivolker gestellt, salls der-

Zleichen da sind, welches sehr felten ist. Die Armee macht einen halben 

Mond, und in der Ordnung halten sie ein km-zes Gebet um Sieg; alsdann 

gcben sie cin grotzes Geschrey von sich, und gehen damit auf den Feind los. 

» 

^si-

Hosts MarS. Aa 6. Cap. 
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6. Capitel. 
V o n  d e r  S e e r a u b e r e y -

§. r. 

^^ie Kaperflotte ist felten starker, als zwols Fahrzeuge, grotze'und kleine, und 
im Iahr 1766 bestand sie nur aus den zehn nachfolgenden, die, wie alle-

mal, ihre Namen nach den Kapitains hatten, namlich: 

Reis Sallem tradlesi 
Fregatte, 45 Kansnen und zzo Mann. 

Reis elhasgh Ben Hassun Houet sluvi 
Fregatte, 24 Kanonen und 150 Mann. 

Reis Pcres 
Fregatte, 2<v Kanonen und 150 Mann. 

Reis elarbi Misteri 
Fregatte, 16 Kanonen und izo Mann. 

Reis Mohamed Salhe 
Zebeke, 16 Kanonen und 126 Mann. 

Reis omar elalsgh (Renegat) 
Zebeke, 16 Kanonen und 124 Mann. 

Reis Jusef Trablesi elalsgh 
Zebeke, 12 Kanonen und 120 Mann. 

Reis Schenf 
Gallotte, 8 Kanonen, Ruder und 120 Mann. 

Reis Farasch 
Galiotte, 6 Kanonen, zo Ruder und ioo Mann.' 

Reis Scheib eino 
Galiotte, 2 Kanonen, 2 Steinstucke, 24 Ruderund 80 Mann. 

Sie haben auch bisweilen Schiffe und Brigantinen. 

Nach einer jiste von dem Herrn Kommerzrath und vormaligen Konsul Kolt-

strup, bestand die Flotte im Iahr 1771 au6 eilf Fahrzeugen, wozu in dem fol-
genden Iahr noch neun neue Kaper kamen, so meistentheils Galiotten von 2 Ka

nonen, 24 Rudern und 50 Mann waren, und diest ist wohl die starkste Flotte 

gewe-
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gewesen, die man je daselbst gesehen hat, und die nach dem Kaperzuge auch ge-

wisi nicht alle Schiffe wieder ganz nach Hause gebracht hat. Denn sie mogen 

entweder vom bosen Wetter, oder vom Feinde verfolgt »verden, so tausen sie 

geråde auf das land, um nur die Mannschaft zu retten, und ein sosches schlecht-

gcbauetcs Schiff halt selten zwey Iahre aus. Die Fregatte des Reis Trablesi 

von 45 Kanonen wurde nahe bey Bersgh elh^N bey Sala gebauet; sie stach 

aber so ties, dast man sie ohne Kanonen und ohne Masten aus dem Nevier schlep-

pen, und aus die Rhcde auslegen musite, von da sie in eben dem Zustande auf 

die spanische Kuste getrieben wurde, wo sie dann doch noch vom Sande wieder 

ab, und nach Sala zurucktam. Die daraus gewandten Kosten sind 'aber gewist 

vertoren^ denn die Manren tonnen sie doch nicht auf der See regieren, wenn 

sie auch wirklich ausgerustet und zugetakelt wird, dasi alfs diese Maschine sur 

die Christen am wenigsten gefahrlich werden wird. Man sindet sie auch nicht 

mehr auf der vorerwahnten jiste fur das Iahr 1771, 

§. 2. 

Eim'ges von ihrer Seesprache besteht in solgenden: Em Schiff nennen sie 

Sfllia oder Merkeb und ein Kriegsschiff Kersan 
einen Mast Soera ein Segel Kala , ein Wimpel Alem 

eine Flagge Sinsghiak so entwederroth, gelb oder weist ist; eine Kanone 

Medfa Anker werscn ersa Elmochtaf Anker heben 

kl'fa ein Ankertau Gumna ubrigens brauchen sie in ihren Ma.-

nmwers und im Kommando meistentheils spanische Seeausdrucke. Der Kapitan 

heisit Reis der Steuermann Bilot oder Svtte-Reis, und die 

ubrigell Bochan Ebbe und Fluth nennen sie Amnasgh elbehar 
so auf tmkisch Dvlfa heistet und an der hiesigen Kuste 

jede in secys Stunden vorgehen, eine Prise oder ein ausgebrachtes Fahrzeug wird 

Rganlma genannt, ein Boot zuin iaden nennen sie Gm'b 
dem die Franzosen die Benennltng Bar^ue geben. 

§. z. 

Ihre Schiffe werden in Sala und in Tetann von Renegaten und von 

alsghenschen Schiffbauern gebauet. Den Rumps stumpern sie aus einer Art 

von Eichenholz zusammen, das Belut heisit, so in der Gegend gegen Fes zu 

Aa 2 wachst, 
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wachst, und Argan, so in der Gegend von Marokos wachst, welchss ihnen schwet 
zu biegen und zu verarbeiteu fallt. Die Planken und das ubrige Zimmerholz er^ 
halten sie auS Euwpa. Masten, Segel, Thauwerk, Theer und Eisenwerk be-
kommen sie zum Theil auch daher, theils wird es von den Prisenschiffen genom-
men, und einige kleine Masten von Cedern kommen von den Bergen nach Te-
taun, wo auch ein wenig Theer gekocht wird. Sie haben auch Stellen genug, 
die zum Umlegen der Schiffe bequem sind; allein sie haben keine Krahne, und 
alle Schiffsarbeit fallt ihnen beschwerlich, wegen Mangel an den dazu nothigen 
Werkzeugen. Die auSwendige Bauart ihrer Fregatten und Zebeken sieht man 
l'a!). XXIV, XXV und XXVI Die hinten daran befindlichen zwey Zei-
chen bedeuten die Pantoffeln des Mohamed, die an den Schiffeneben solche Wir-
kung ausiern sotlen, wie an den Hausern eine Hand oder funf Finger, gegen bose 
Augen (M2uvai5 KeZards) haben. Der beste Hasen sur die Kaper soll Ela-
raisch seyn, wo die meisten zur Winterzeit liegen, obschon er auch seine Bes6)wer-
lichkeiten hat^-^). In Sala, Mehedia und Tetaml ist es beschwerlich, ein-
und auszukommen. Doch liegen sie, wenn sie in das Revier von Sala gekom-

men sind, im Winter hieftlbst sicher, aber in Slma und in den andern Hasen 

konnen sie nicht abtakeln, 

§. 4. 

Der Konig allein lasit diese Fahrzeuge bauen, und kann sie bauen lassen, 
wozu er sowohl die Munition von Kanonen, Kugeln, Pulver, Eisen, Masten 
und Taulrierk ?c. braucht, so er von den europaischen Machten erhalten hat, als 
auch die, so er selbst einkausen lasit. Bey der Erwahlung der KapitanS handelt 
er nach verschiedenen Grunden. Einige wahlt er wegen ihrer muthmasilichen 
Geschicklichkeit dazu, und diese bekommen ein Geschenk oder eine ordentliche Be-
soldung; andere nimmt er, weil sie bemittslt sind, um ihnen eine Ehre zu erzei-
Hen, da sie dann auch von der Ehre leben mussen; und noch andere, sttzt er da
zu, zu einer Art von Bestrasung, um sie das meiste von den Unkosten bezahlen 

zu 

s) Fur diese Aeichnnngen habe ich unserm geschickten Hrn. Seekapitan, ?tndr.H. Sti-
dolt, zu danken, der selbst in Vtlarobos den Entwmf dazu gemacht hat. 

**) Hr. Kommerzrath Rousirup berichtct, dast im Jahr 1770 den 18. ^<'Ptember eine 
in Spanien qebanete schbne Fregatre, beym Auolaufen von ^iar^isch, auf dm 
Klippe« sitzen geblieden ist, ohne hernachmals loskommen zu tonnen. 
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zli sasscn, als wozu sie nicht Nein sagen durfen, sondern in der Meynung stehen 
mussen, dast sie entweder auf diese Art wieder zu der Gnade des Konigs gelan-
gen, oder auch ihr leben einbusien werden. In den zween letzten Fallen werden 
ihnen vom Konige geschickte Steuerleute gefttzet, aber in andern Fallen suchte sich 
der Kapitan seine Mannschaften von Freywilligen selbstaus, die sich mit vier oder' 
sechs Dukaten an Handgeld, einem kurzen Wamms und ein Paar Beinkleidern 

genugen lietzen, alles inder Hoffnung, gute Prisen zu machen, wovon ihnen ein 
Theil gehort. Weil aber der Konig nun fast mit allen Nationen einen Frieden 
machte, und daher die Kaperey zu Grunde gehen must, so sind auch die Seeleute 
rar geworden, und es ist eine andere Einrichtung vonnSthen, wenn die Fahrzeuge 
na6) diesem bemannt werden sollen *). 

'' ' §- 5. 

Ein Nels kann am Bord nicht am ieben sirafen, wesches dem Kcnige 
allein zukommt, aber alle andere Strafen stehen in seiner Macht. Die Wache 
wird zwischen zwo Partheyen getheilt, die jede sechste Stunde abgeloset werden. 
2tm Morgen bekommen die ieute Brod mit Oliven, am Mittage Chale 

das ist, Fleisch, so in tange Streisen geschnitten, an der Sonne getrocknet, nach-
dem in Oel gebraten, und sodann in Krugen aufbewahrt ist, bis es gegessen 
wird. Am Abend erhalten sie Garavansils und Kttskus, welches zwar am 
tande zubereitet, aber an der Sonne getrocknet, und auss neue am Bord gekocht 

worden ist. Sie sollten nichts als Wasser trinken, aber man versichert, daK 
ihnen Wcin und Branntewein auf der See recht gut fthmeckt. 

§. 6. 

Wann ein sXeis ausgehen soll, so holt er bey jedem Konsul einen See-
pasi, den ihnen Notarii pudllci gegen Veweis und Quittung uberliesern, und 
dabey ihm zugleich ein Geftl)enk gegeben wird, damit er die Fahrzeuge der Na
tion auf der ^ee nicht mishandele. Sie kreuzen ofters innerhatb der Straste 

Aa z bey 

") Diest soll nun qeschehen^cyn, indem Hr. Kommerzratb Roustrup berichtet, dasi der 
^onig eine 'Arr von ^cemiliz ans Burgeikindcrn hat anfiicliten lassen, 
Rabat 400 Matrosen, Gaia 200, Azamur ned>^ der Kuste dobey 4O0, und 
Tet.^un 4 bis SQO Mattosen liefcrn soli. 
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bey Sghibraltar, doch kommen sie felten so weit bis nach Alsgher, es sey dann, 
dasi etwa boses Wetter oder Furcht vor einem Feind sie dazu nothigen mochte. Sie 
gehen auch ofters auf die nordliche Seite von den kanarischen Inseln, nnd nach 
Kap Finisterra, aber felten weiter. Zwar gieng im Jahr 1766 ein mauri-
sches Kaperfchiff, mit dem Gouverneur in Rabat, Reis Larbi Misteri, als Ge-
sandtm nach London, aber felbiges hatte einen englandifchen Steuermann am 

Bord, der ihm glucklich hinbrachte. Denn sie selbst sind nur schlechte Seeleute, 
die sich nur wenig auf den Kompas und auf Seekarten verstehen, so sie doch ha-
ben, und von der Abwcichung der Magnetnadel, sammt Findung der Polhohe, 

haben sie fast gar keinen Begriff. Bey schlimmen Wetter sind sie aus Furcht 
halb todt, und sie pflegten daher vormals Thiere in Seegesahren zu opfern. Aber 
dieftn Gebrauch hat man jetzund nur, wenn ein Fahrzeug vom Stapel tauft, da 
hinten auf demfelben ein Lamm, unter volter Musik gefchlachtet wird. 

§. 7. 

Es versteht sich, dasi sie nicht alle Jahre gleiches Gluck in Prisenmachen 
haben. So brachten sie zum Beyspiel in dem Jahr 1761 sieben spmnsche und 
acht portttgicsische Fahrzeuge auf, aber in den vier darauf folgenden Iahren 
nur zwey, und dann wieder sieben franzbslsche im Jahr 1766. Nach diesem 
werden sie nicht viele bekommen, so lange sie den Frieden mit ihren Freunden 
halten, obschon allch die, die Friede mit ihnen haben, nicht allemal sicher vor 
dem Aufbringen von den Kapern sind, indem sie sich hernachmals mit einem 
vorgegangenen Versthen entschuldigen, oder eine ånders Farbe darauf setzen. 

Auf diese Weise brachten sie im Jahr 1764 ein englandisches Schiff nach Asfi 
auf, rissen die Papiere in Skucken, warsen sie uber Bord, und beschuldigten den 
Kapitan, datz er ein Spanier ware, bloA weil er spanisthen Tabak in seiner 
Dose hatte; und da er es nicht eingestehen wollte, so gaben sie ihm dermatzen 
Stockschlage, dasi er menige Tage nach seiner Ankunft in Asfi davon starb. 
Da6 Schiff wurde zwar wieder zuruckgegeben, aber die Englander, anstatt sich 
zu rachen, sandten den GouvernementS-Sekretar von Sghl'bralter, auf einer 
Fregatte mit anfthnlichen Geschenken nach Susra. In eben dem Jahr brach
ten sie ein dattisches Schiff auf, vom Schiffer Hesselberg gefuhrt, das von 
St. Michel kam, um mit Korn nach Bmsghia zu gehen. Dieses hatte aber 

doch einigen Grund, weil diese portttgieslsche Jestung von den Nuuren blockirt 
wurde. 
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wurde, und es war nur mit genauer Noth, daff die darauf befindlichen portu-
gl'esischen Reisenden wieder frey kamen. Wann sie endlich einmal eine Prise 
gemacht haben, so nimmt der Kontg, der die Schisse bauen lastt, erstlich einen 
funsten Theis zn sich, der, nach dem achten Kapitel des Koran, Gott, dem Pro
phelen, seinem Geschlecht, den Waisen, Armen und Reisenden gehoren sollte. 
Aber Malek hat die Einrichtung gemacht, dasi der Furst ihn nimmt und damit 
schalten kann, wie er will. Die Sekte Ham'fi behauptet, dast, nach dem 
Tode des Mohamed, seine Familie keine Anspruche mehr an diesem funsten Theil 
hat. Hiernachst nimmt der Konig einen halben Theil, und alle Sklaven; wo-
geqen er zu dem Belaus des halben Theils sur die Kaper, funszig Piaster sur 
jeden Sklaven, ausbezahlt, und diese ubrige halbe Prise wird lutter die Mann-
schasten getheilt. Der Kaperkapitan nimmt am Bord die Kleider und Sachen 
des christlicken Kapitans, die Waaren ausgenommen, und die andern plundern 
die Mannschaft so gut, als sie nur tonnen, welches j'ge-
nannt wird. 

§. 8.' 

Seit dem nunmehrkgen, fast allgemeinen Frieden mit Europa, haben die 
Kaper wenig oder nichts zu thun, und es scheint, als ob der Konig einsahe, 
wie schandlich der Betrieb der Seerauberey ist. Es wird ihm aber schwer genug 
werden, gegen dis unaufhorlichen Vorstellungen dieser Kapergaste Stand zu bat
ten, so sie wegen atler der reichen Prisen wiederholen, die sie wurden machen 
tonnen, wenn er mit dieser oder jener Nation brechen wollte. Denn ihre Vor-

vater trieben schon zu iande tein anderes Gewerbe, als datz ste sich unter einander 
selbst, und auch Fremde ausplunderten und beraubten, und diese Natur hat be-
reits tiese Wurzel bey ihnen gefasit. Wann nichts helsen will, so bringen sie 
Grunde aus der Religion an, und stellen die besondere Belohnung vor, die dafur 

zu erwarten steht, theils in dem andern ieben ---), und theils hier durch die Ehre, 

die 

') Es ist denen, die gegen die Inglaubiqen strciten, eine nnmirtelbare Siufnahme in daS 
'w!>tden, nian >el)e den ŝran 4, 47 nnd andere Stellen 

dicses BuchL, uno der gemeine Mann meynr, dast daS glcich viel ist, auf welche 
Alt cS gtsc!)icht, weni, jeinand atich sc>gar einem Christen sein Jeden nur abstehlen 
konnte. !e>envegcn ?choffcn tie Hreber nach den christlichen Kaiifletiten, wenn 

durch Asfi nach ^eris^l '.a reisten. Dast es aber nicht so gemeint ist, zcigt 
solgende Begebenheir. Wie Ali pegrlini, Aoniiral uber die Galeeren in Alsgher, 
einmal cine reiche Pri>e gemacht hatre, so kam ein altcr schclnnscher her

vor. 
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die man wirkiich davon hat, indem dieses nicht eine geringe Zier in dem konigli-

chen Titel ist, Mosghiahed fi Sebtl Rabelaalmin: derjenige, so Krieg gegen 
Irrglaubige des Herrn der Welten wegen suhrt, genannt zu »verden. Es 
klunte jemand denken, datz man diese Rauber ausreiben sollte, aber die Nation 
aufzureiben, oder sie zu uberwinden und unters Ioch zu bringen, ware jehund 
wohl beynahe unnwglich, und wurde auch der Muhe nicht lohnen. Die See-
macht zu Grunde zu richten, isi etwas, das eine Nation nicht ubernehmen will, 
jndem ihre Seefahrt zu viel leiden, und die andern Vortheile haben wurden. 
Aber moglich ware es, wenn sich mehr Nationen dazu v^reinigten, insonderheit 

diejenigen, die ihnen jahrlich die ansehnlichen Geschenke Leben. Denn, im Fall 
sie selbige zur Ausrustung einiger Fregatten anwcnden wurden, die bestandig auf 

der Kuste kreuzen, und kleine bewaffttete Fahrzeuge bey sich haben mustten, so 
zum Nudern bey Windstillen eingerichtet waren, weil diese hier ofters eintressen. -
So wurde diesen Seeraubern schon die tust vergehn, aus ihren Hasen herauszu-
kommen, und die Sicherheit der Kauffartheyschiffe wurde mehr wie jetzund befor-
dert werden, da sie mitten im Frieden bisweilen ausgebracht, und bisweilen auf 
der See geplundert werden, ohne dasur eine andere Genugthuung zu erhalten, als 
die, so der Dey in Alsgher den Englandern bey einer solchen Gelegenheit gab, 

indem er dem Konsul antwortete: Die Alsgherer sittd eine Gesellschaft von 
Schelmen, und ich bin ihr Hailptmann"). 

vor, nnd hielt diese Rede anihn: Herr? du bist glucklich, weil du an jedem Tage 
Gelegenheit hast, Christen todtzuschlagen, wodurch du im Himmel den grdsilen 
Dienern des Propheten an Ehre gleich werden wiist. Aber wie weit bin ich nicht 
ven einem solchen Gluck entfernt, ich, der noch niemals einen Christen todtqeschla-
qen hade? Sey dieserwegen eine Ursache zu meiner cwigenGluckseligkeit,^ nnd gieb 
mir zu einem Opftr, einen von den vielen Ketzern, die du itzt in Hånden hast. 
Ali lachelte dabey, und bcwilligte ihm sein Vegehren, indem cr sagte: gehe hin in 
den Wald, so soll dir dieser Spanier und Christenhund, den du hiersiel)si, zu-
geschickt werden. Der Maur wurde ftoh, und machte sich eilend in den Wald. 
Darauf licst Ali diesem Spanier eine Buchse, einen Sabel und einen Stock ge
den, und bcfahl ihm, sich bey gedachtem Maurcn einzufindcn, und, im Fall die-
ser Gewalt wider ihn brauchcn wollte, so mdchte er sich alsdann mitseinen Was-
sen vertheidigen. Als aber der Maur nur noch vou weitein diesen christlichen 
Sklaven bewaffnet kommen sahe, so nahm er schon die Flucht, nnd beklagte sich 
bey dem Ali daruber, der ihm dieses zum Treste gab: Dn alte Memme! schlage 
die Christen todt, die sich wehren kdnnen, wie ich und meine Leute thun ; denn 
darinn alleine stcckr ein Verdienst. ^ittoire <Zcs Ltsts barbgresczucs. 

^l^erines sre A s5 Kvzues, snt! I tkeir 
I' ra^vels. 

7. Kapl-
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7. Kapl'tes. 
V o ni G o t t e s d i e n st. 

§. l. 

A>ie alten Bewohner in Marokos sind Heiden gewesen, Anbeter des Feliers 
und der Sonne, des Mondes und der Sterne. Vielleicht sind die Gll-

Mltt'i, die in der Gegend bey Fes und Errifwohnten, Anbeter vom Mond ge
wesen , wenigstenS bedeutet GttMra den Mond. Ob sie hernachmals den judi-
schen Gottesdienst angenommell haben, nachdem die Konigin von Saba in 
Jerusalem gewesen war, das mag Dapper -y ausmachem Daran ist wohl 
kein Zweisel, dast in der folgenden Zeit viele von ihnen Christen geworden sind, 
aber es kann HKr nicht ausgemacht werden, ob solches durch die Predigt des H. 

Sl'nwl! oder Petrus, oder anderer! geschehen ist Nach der Ankunft der 
Sarasene,! sind sehr viele zu der iehre des Mohamed ubergegangen, insonder-
heit von denen, die in der westlichen Barbarey und austerhalb der Stratze 
wohnten, aber ans der andern Seite hat sich das Christenthum langer gehalten. 
Denn bey einer Kirchenversammlling in Karthago, im Iahr 1411, sollen zwey-
hundert und sechs und achtzig Bischofe zugegen, und austerdem noch hundert und 
zwanzig abwesend gewesen seyn. So sollen hier auch die bekannten Kirchenvater, 
^.eltlllllanlls, Cl)plianilv, ^ulgentuls, NngustlMls und andere mehrgeboren 
»vorden seyn ^). Aber endlich hat alles zu Grunde gehen, und vor dem 
Schwerde des Mohamed weichen nnissen. 

§. 2. 

pagina z8. Dasi die Hamian oder heidnischen Araber in Jemen das Iuden-
lhum 7OO Iahr vor der Ankunft des Mcchamcd angenommen haben, ist von 
Sale, (X's. sur le ^okgmetizme p!,x. 6z. angemerkt. Hier wird aber nur von 
den maro?anischen Arabern zeredt. 

"*) Der Verfasser der billion Kittoris! c!e k^arueccos berust sich auf den Pinedas 
»ind Varonius, und ninnut selbst an, daff es Petrus gewesen. LI 8a» 

a !oz 14 ^nnos c!e t'u ?ontikcsc!o vino ^ e! ^fricz, Numicjjz y ^auri-
; X ionclo en Sl^ucllzz ^rovincia« con 5u ?recjicscion Iz Itzlcilz catkollcs, 

^*) Dapper Pag. zz. 

Hbsts Marok. Bb 
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§. 2. 

Ietzund sind alle marokanische Bewohner Mohamedaner, undzwarvon 
denen, die sich Maleki nennen. Man weisi, datz es uber siebzig Sekten 
Ziebt, Modhaheb, die in ketzerische und rechtglaubige eingetheilt 
werden. Die ersten sind diejenigen, deren Meynungen gegen die Grundartikel 

des Gtaubens angehen, und von diesen sind die vornehmsten unter den Namen 
Motazeliren, Sefatianen, Karesghiten und Shiiten bekannt, von denen wie
der eine Menge von andern absprosite, die man im Sale Kir le 
nachsehen kann. Die Rechtglaubigen sind die, welche die Sonna erken-
nen, so eine Sammlung von moralischen Satzen ist, die ihr Mohamed gesagt 
oder selbst verfasset hat, und die, als ein Anhang zum Koran, beynahe wie die 
Misna der Iuden, angesehen werden. Diese Sonniten, die alle in den Grund-
artikeln des Glaubens einig sind, theilen sich in vier Hauptsekten, und diese sind 

die Hanifi, denen die Turkm solgen; die Schasai, nach denen sich die Ara
ber und Egyptier richten; die Hanbali, zu denen sich auch die Araber, beson-
ders in Nesgied und Hasgiar rechnen, und endlich die Maleki mit 
denen wir es hier vorzuglich zu thun haben. Sie gehen in der Erklarung des 
Koran"'), und in einigen unbedeutlichen Gebrauchen, von einander ab. So 
halten zum Beyspiel bey der Gebetsubung die S6)aiai die Hånde bey der Seite 

herab, die M^eki legen sie vor die Brust, die Hanifi legen sie aber den Na-

bel, und die Hanbeli halten sie noch weiter hinab. 

§. 

E^alam , ist die eigentliche Benennung sur den Eottesdienst der 

Mauren, weswegen sie sich Mos!imm (^^^7 die Erloseten, oder solche nen
nen, die durch ihren Glauben in Stand gesetzet sind, erloset zu werden. Dieser 

Glaube ist erstlich lehrend, und hei^e Imall , so den Glauben von Gott, 
seinen 

Und cs sindet sich zwischen ihnen ein Unter-'chicd im Urtheilen, woven sie Schuf
ten und Vcrcheidigungcn haben; aber diesenvegcn kdinicn sie nichr U^glau-
bens oder des JrrthumS beschuldigt werden; siehe Abulfarafgh ttilioria Q/. 
ualiarum, 171. 
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seinen Engeln, seinem Wort, seinen Propheten, von der Auferstehung, und von 
der Vorherbestimmung oder ^t)ic>!utuln decretuin, in sich sasset; zweytens 

<N!0ttbmd, nnd heisit Dll'tt so namlich Waschen, Gebet, Almosen, 
Fasten und Wallsahrt betrifft, wovon ich bey jedem besonders, etwas weniges 

ansuhren will. 

§. 4-

Der vornehmste Hanptsah in ihrer ganzen Religion ist dieser: Es ist kern 
Gott autzer dem wahreli Gott, Mohamed ist dcr Apostel Gottes; 

s.1l ^ La Jlah ela Allah Mohamed Rasul 
Allah. Hierdurch machen sie sich ihre hochste und beste Vorstellung von Gott 
und seinen Eigenschasten, wobey sie ihn ausier der Dreyeinigkeit betrachten, und 
nichts annehmen, das nach ihren Begriffen der Heiligkeit und der Vollkommen-
heit Gottes zuwider ist "). 

§. 5. 

Sie glauben, dast Engel von einem reinen und seinen Korper da sind, die 

auS Feuer geschaffen worden, und die weder essen, trinken, noch sich durch Nach-
kommen sortpflanzen. Sie geben ihnen verschiedene Verrichtllngen; einige beten 
Gott an und singen ihm iobgesange, andere beten sur das menschlicbe Geschlecht 
und schreiben alle Handlungen der Menschen aus, und noch andere sind Schuh. 
engel der Menschen. Gabriel ist der vornehmste; Michael ist der Beschutzer 
der Iuden; Azrae! ist der, welcher die Seele von dem ieibe trennet; und Jsrastl 
wird am Tage des Gerichts in die Trompete blasen'-'-") ; Iblts oder Sltan ist 
der Teusel, der nach ihrer Meynnng deswegen gesallen ist, weil er Adam niche 
hat alibeten wollen Geister nennen sie Jill, und sagen, dasi sie auct? aus 

Bb 2 Feuer 

*) Wie em vernunftiger Maur einmal in meiner aral'ischcn Bibel las, und die Werte 
im 1. B. Mos. 2, 2. sand: und Gett ruhcte ani siebenten Tage von allen seinen 
Werken. so legte er das Buch mit Unwillen ven sich, und sagte: Gott kann nicht 
mude werden, und brancht folglich nicht zu ruden. Als 'ich ikm aber saqre, 
esbedeute, dasi Gott anfgehort hade zu schaffen; so gab er znr Anlwort: bedeuren 
oder nicht, so ist es gottlos, von Gott asterah zu schreiben, welcheS 

eine Ermudung von einer schweren Arbeit voranssetzet. 

S. den Koran auf vielen Stellen, insonderheit Kap. 2. 6. 7.10 »iz. :c. 

* " )  D i e s e  e m f a l t i g e  V o r s t e L u n g  i s t  a u s  d e m  2 .  u n d  7 .  K a p .  d e s  R o r a n  g e n o m m e n .  
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Feuer gefchaffen worden sind, aber aus einer zroberen Materi«, weswegen sie essen, 
trinken, sterben, selig und verdammt werden tonnen. 

§. 6. 

An Propheten haben sie eine unglaubliche Menge, aber sie stehen nlcht 
slle gleich hcch angeschrieben. Den ersten Rang ertheilen sie denen, die nach 
ihrem Dasurhaltsn neue Gesetze gebracht haben, namlich: Adam, 
Nuah, Ibrahim, Musa, Jesus, und 
Mohamed. Zu dem zweeten Mnge gehoret eine Anzahl von Patriarchen und 
Propheten, von denen sie meynen, dasi sie ohne Sunde gelebt haben, und daA 
sie hier aus Erden vollkommen heilig gewesen sind. Die vornehmsten unter die-

sen sind: ^ Hud: Heder, Salhe, Jutms, Aiub: 
Job, ^5^ Jakub, Jusef, Harun, Scheib: 
Jechro, Jsmail, Solunail, Zakara, 
Jchla, Armia: Jeremias, ^.^'Schargsa, Esam, 
Dttlkefel, 5^)?. Jttscha: Josua. Sie laugnen zwar die Gottheit Christi, 
aber sie halten ihn doch sur den grotten Propheten und Apostel vor Mohamed^ 
Sie sagen, dasi er von derIungsmn Maria") geboren, von Gott inspirirt, 
und von dem heiligen Geist gestarkt ist; dasi die Iuden ihn nicht todteten, sondern 
dasi sie einen von ihncn kreuzigten, der ihm g!ich; und dasi Gott ihn lebenkig 
zn sich genommen habe, mit mehrerem, das man in dem Koran sindet, wovon 
solgsnde Stellen, nach der Uebersetzung vonDuRycr, die starksten smd: „der 
„Engel sagte zu Zacharias, ich verkundige dir von Gottes wegen, dafi du einen 
„Sohn mit Namen Johannes haben sotlst; er soll versichcrn, dasi Messias das 
„Wort Gottes ist, daA er eine grosie Person seyn. soll, keusch, Prophst, und 
„ einer von den Gere6)ten — -— — — O Maria! Gott verkundigt 
„dir em Wort, aus welchem der Messias hervorkommen soll, der Jesus, Ma-
„ria Sohn genatmt wird, voll Ehre auf vieser Welt, und soll in der andern, 
„unter den Furbittern bey seiner gottlichen Majestat seyn, er soll in der Wiege, 
„wie em Mann zwischen dreysiig und sunszig Iahren, reden, und er soll unter 

„ der 

*) D.'r altste Sohn des KZnigs, N7ulei der mich einmal tesuchte, nal)m cin 
Sruck Papier und schrieb mit Rdthel daranf: ^ 

Jesus, Maria Sohn, Goitcs Sklave und fcitt Apostel. 
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,,derZahl der Gerechten seyn. Maria sagte (zu dem Engel) Herr! wie soll 
„ich ohne Beruhrung eines Mannes, ein Kind gebahren? erantwortete: so thut 
„Gott, was ihm wohlgesallt, wann er etwas schafft, so spricht er, werde, und 
„es wird. Ich werde ihn die Schriften, die Heimlichkeiten des Gesetzes, das 
„ alte Testament und das Evangelium lehren, und er soll ein Prophet seyn, an 
„die Kinder Israel gesandt ^). — — — — Gott wird zu Jestt sa
ngen: O Jesus! Maria Sohn, gedenke an die Gnade, die ich dir und deiner 

„Mutter erzeigt habe, ich habe dich durch den heiligen Geist gestarkt, du hast in 
„der Wiege wie ein Mann zwischen vierzig und sunszig Iahren geredet, ich 
„habe dich die Schrist und die Wissenschaft gelehrt,' das alte Testament und 
„Evangelium, du hast einen Vogel ans Erde gemacht, du hast ihn angehaucht, 
„und gleich aus meine 5ulaffung ward erzu einem Vogel, der fiog. Du hast 
„die Blindgebornen geheilet, und die Aussntzigen, du hast die Todten auser« 
„weckt. Zch habe dich von den Kindem Israel errettet, da du meine Besehle 
z,vor ihnen predigtest, ulid da du Wunder thatest, die die Gottlosen Zauberey 
„und Hererey nannten ""). — — — — Erinnere dich, Maria, de-
„ren ieib ich gesegnet habe; wir haben unsern Geist in ihr ausgegojsen, und 
„haben ihr einen Sohn gegeben, ein Wunder in der Welt Ausierdem 
finden sich noch viele andere Stellen, die genugsam anzeigen, welche hohe Gedan-
ken sie von unseren: Erloser haben, den sie nie ohne Ehrsurcht nennen, und den 

sie allemal Sidna Alsa: Ullser Herr Jesus, heisien. 

§. 7. 

Wann ein Maur gestorben ist, so glauben die andern, dast er gleich im 
Grabe von zween Engeln befragt wird, die sie Munkir und Nakir nennen; 
und wenn er dann, als ein rechter Moslim, zu ihrer Zusriedenheit antwortet, so 
ruhet der ieib ungestort bis zum Gerichtstage, wo nicht, so schlagen sie ihm mit 
eisernen Keulen au die Schlase, lind er wird von gistigen Thieren gebijsen und 
ubel behandelt. Die Seelen der Martyrer verbleiben im Halse der grunen Vo
gel des Paradieses, bis au den Tag des Gerichts; aber die andern rechtglau-

Bb z bigeu 

8^^ oder z. Kapitel des Koran. 

2"') oder 5. K.'.pilcl des Koran, vom Tisch, 

vder 2l, Kapitel des Koran, von den Prcpheit!?. 
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bigen Seelen, die durch den Engel Azrael mit Gelindigkeit vom Korper getren-
net werden, halten sich um die Graber herum auf, ob sie Zleich gehen konnen, 
wo sie wollen. Fur diejenigen Seelen hingegen, die verdammt werden, wissen 
sie keinen Platz; denn weder Himmel noch Erde will sie annehmen. 

§. 8. 

Sie glauben, dasi Seel und ieib einmal vereinigt werden, und von den 
Todten aufersiehen sollen; aber sie sind nicht dreist genug, den Tag zu be-
siimmen. Doch haben sie gewisse Zeichen erfunden, die voran gehen sollen, 
von denen die vornehmsten folgende sind. Die Sonne soll im Abend auf-
gchen. Jesus Chrisius soll auf die Erde kommen und die jehre des Mo-
hamed annehmen, Heirathen, Kinderzeugen und nach vierzig Iahren sier-
ben. Wahrend seiner Regierling soll auf der Erde Friede und Ueberflusi herr-
schen, ul,d alle Bosheit und Hasi voil derselben verbannet seyn. Der ganze 
Erdboden soll in Rauch verborgen, und der Mond versinstert werden. Thiere 
und leblose Dinge sollen reden. Mehedl soll kommen, das ist, ein von den Mo-
hamedanern annoch erwartet werdender grosier ^ehrer aus der Familie des Mo-
hamed, der uber alle Mohamedalier regieren wird. Zuleht soll die Trompets 
erschallen, und bey ihrem ersien Schall soll die Erde beben, alle Gebaude einstur-
zen, die Berge zu Ebenen werden, die Himmel schmelzen, die Sonne sich ver-
finstern, die Sterne herabsallen, die Meere ausgetrocknet oder in Feuer verwan-
delt werden, uachdem Sonne, Mond und Sterne darein geworftn sind, die Wei-
ber sollen ihre Sauglinge verlassen, inid alle Thicre sollen sich vcrsiimmeln. Bey 
dem zweeten Trompetenschall sollen alle Rebenden im Himmel und auf Erden, in 
einem ?tugmblick sterben, die Bewohner des ParadiescS und der Holle ausgenom-
men, und die, so Gott sonst noch besonderS davon aiisnehmen will. Demnachsi 
fallt ein Regen, der vierzig Jahre lang anhalten und sich mit dem Masser ver-
mischen soll, welcheS von dem Throne Gottes kcmmt, wodurch ein WachSthum 
in allen todten Korpern hervorgebracht werden wird, dasi sie keimen und fortwach-
sen^, bisi sie die gehorige Vollkommenheit erreicht haben; alsdann werden Gabriel, 
Michael und Jsrafil zuerst auserweckt werden, und der lehte von ihnen soll alle 
Seelen in der Trompete sammeln, aus welcher sie bey dem lehten Schall, wie 
ein Bienenschwarm, fortfliegen, und den ganzen Ranm zwischen Himmel und Erde 
erfullen werden; worauf eine jede wieder in ihren vorigen Korper kehreil soll, der 
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jhr zu gleicher Zeit entgegen gehen wird. Dieser Tag soll ungewohnlich lang seyn; 
weil aber der Koran auf einer Stelle *) sagt, daff er sunszigtausend Iahre lang 
zu seyn scheint, und aus einer andern Stelle'^-), dasi tausend Iahre vor Gott, 
wie em Tag, sind, so konnen sie mit dieser Rechnung nicht sertig werden. Die 
Rechtglaubigen sollen in ieinewand auserstehen, weshalb sie ihnen sieben Stucke 
mit ins Grab geben. ?tber die Gottlosen auserstehen nacket, schaamvoll und ausge-

zeichnet; namlich die, so sich aus eine unrechtma^ige Art Reichthumer erworben 
haben, werden Schweinen gleichen; die, so Zinsen genommen haben, werden 
Kops und Fuste verkehl't tragen, die ungerechten Richter werden blind und irrege-
hend seyn; die, so mit ihren eigenen Handlungen pralen, werden blind, taub und 

stumm seyn; die iehrer, welche selbst gegen ihre iehren handeln, werden ihre 
Zunge kauen, die ihnen auf die Brust hangen wird, und saulend Blut soll auS 
ihrem Munde stiesien; diejenigen, so ihrem Nachsten Unrecht gethan haben, wer
den ohne Hånde und Fusie zum Vorschein kommen; die Wollusilinge werden wie 
das Aas stinken, u. s. w. Viele Iahre sollen verstreichen, ehe das Gericht wird 
gehalten werden, und wahrend solcher Zeit werden sowohl Gute als Bose verschie-
dene leiden auSzustehen haben. Aber am Tage des GerichtS wird Gott sich sehen 
lassen, um zu richten, und Mohamed soll Furbitter bey Gott seyn, nachdem 
Adam, Noah, Abraham und Jesus solches von sich abgelehnt haben. Gott 
soll alsdann in den Wolken die Bucher vorzeigen, in welchen die Handlungen 
eines jeden, von den Schuhengeln ausgezeichnet stehen, von diesen soll nun jeder 
Sssentlich Rechenschast geben mujsen, insonderheit, wie er seine Zeit, seinen Reich-
thum, scinen Kerper und seine Wisienschast angewandt hat. Ja, Engel, Gej
ster und Thiere sotlen Rechenschast abzulegen haben, welcheS alles in einem Au-
genblick', oder in einer kurzen Zcit vor sich gehen wird. Die sammtlichen Hand
lungen eineS jeden jollen in eiuer erschrecklich grosien Waage gewogen werden, 
und diejenigen, deren guten Handlungen diebosen, so viel, als ein Haar, uber-
wiegen, solten selig werden. Nunmehro soll auch eine Genugthuung sur alles 
Unrecht gegeben werden, und zwar aus die Weise, dasi dem leidenden ein Theil 
von des andern guten Handlungen beygelegt wird, und diesem, der Unrecht gethan 
hat, hinwiederum ein Theil von des ieidenden boscn Handlungen. Demnachst 
geht die Vcrsammlung auseinander, die zur rechten Hand gehen in das Para-

dies, 

Roran 70. Kap. vom Aufsteigen. 
**) Ixoran Z2 Kap. vom Anbcten, 
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dies, und die zur linken, in die Holle, nachdem sie beyde uber eine Brucke ge-
kommen sind, die sie Sirat nennen, welche mitten uber die Hotte gehen, und so 
schmal, als ein Haar, und so scharf, als eine Degenschneide, seyn soll, uber welche 
die Seligen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gelangen, aber die Verdamm-
ten fallen uber Kops von derselben in die Holle hinab. 

§. 9. 

Von der Holle haben sie den Gedanken, dast sie in sieben Stockwerke em-
getheilt ist. In dem obersten, so sie Sghehenna nennen, kommen die gott-
losen Mohamedatler, die nach Verlaus einiger tausend Iahre, vermittelst der 
Furbitte des Mohamed, wieder daraus besreyet werden. In Lahda kommen die 
Juden; zu Hotama werden die Christel! verdammt; nach Essair werden die 
Sabeer verwiesen; nach Sakar die Mager; nach EHghahim die Heiden, und 
in Hattl'at, als dem untersten und Hasi!i6)sten, sollen die Heuchler gestraft wer
den, die zwar autzerlich eine Religion gehabt haben, aber innerlich die Religion, 
zu der sie sich bekannten, nicht sur wahr gehalten haben. Unter jedem Stock-
werk werden nach ihrer Meynung, neunzehn Engel die Wache haben, und die 
Verdammten werden vor ihnen bekennen, dast das Urtheil Gottes uber sie ge-
recht seyDiese Verdammten sollen von den Flammen der Holle vingeben 
werden, sie sollen Hemden von Fener an haben, kochendes Masser soll ihre 
Haupter uberschwemmen, Feuer soll in ihren Eingeweiden brennen, und Feuer 
soll ihre Haut braten; sie sollen mit cisernen Keulen geschlagen werden, und 
wann sie aus diesem Feuerort heraus zu gehen gedenken, so werden sie immer 
tieser in denselben hineingerathen, und daselbst ewig gepeinigt werden Sie 
sollen die Frucht von dem Baum der Holle, den sie Zakoll nennen, essen, dessen 
Zweige den Kopfen der Teusel gleichen; und sie sollen siedendes Wasser trinken 
Sie sollen Feuerschuhe an haben, deren Hitze ihre Kopfe wie einen Kessel 
zum Kochen bringen wird. Die Pein der Irrglaubigen soll noch durch die 
gewisse Ueberzeugung vermehrt werden, die ihnen davon beywohnen wird, 
hast sie nie erloset werden konnen; da hingegen die Rechtglaub-igen den Trost 

bey-

Roran 40. 4Z» 74« te. 
So lauteu die eigenen Worte des Roxan Kap. 22. vom Wallfahrten. 

»**) Ebendas. Kap. z?. von Befthlen. 
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beybehalten, daff sie noch einmal werden besreyet werden, wann erst ihre 
Haut nach einigen tausend Iahren zu Kohlen gebrannt ist. 

§. 10. 

Wann die Seligen uber die erwahnte schmale Brucke gekommen sind, so 

glaubt man, dasi sie noch uber eine Mauer muffen, die zwischen dem Paradiese 
und der Hotte ist, und so sie Aaras nennen, weil diejenigen, die sich 
daraus aushatten, sowshl die Setigen, als die Verdammten, solten kennen und 
sprechen konnen^); und diese sind sotche, die entweder gutesund boses gleichviel 
gethan haben, oder die wedergutes noch boses gethan haben. Hiernachst kom
men sie nach dem Teiche des Mohamed, der viereckigt ist, und eine MonatS-
reise im Umsange hat. Dasetbst sind so viele Schalen als Sterne am Himmel 
sind, aus welchen die Setigen dasweiAeste und ktarste Wasser trinken, nach dessen 
Genutz sie niemats wieder durstet; wetches atso ein Vorschmack von der kunsti
ge« Gluckseligkeit ist. 

Das Paradl'es ist nach ihrer Meynung uber den sieben Himmel«, und 
geråde unter dem Thron GotteS. Sie nennen es beydes Csghena und 

Elferdus, und vergleichen die Erde desielben mit dem seinsten Wei-
zenmehl, das den reinsten Bisamgeruch hat; die Steine sind Perten und Edel-
steine, die Mauern sind von Gold und Silber, die Stamme der Baume sind 
von reinem Golde, unter ihnen soll der vornehmste Tuba, oder der Baum der 
Gluckseligkeit seyn, der in dem. Pattast des Mohamed stehen wird, und davon 
ein Zweig zu dem Hause eines jeden Rechtglaubigen reichen sott, der sich voll von 
Granatapfeln, Weintrauben, Datteln und von andern Fruchten besinden wird, 
die unbekannt an Gro^e und Geschmack, so seyn werden, wie sie sich ein jeder 
wunschen will. Die Zweige selbst beugen sich zu dem herab, der abbrechen 
will, und verschaffen ihm nicht allein Nahrung, sondern auch Kleider von 
Seide, und gesattelte und ausgeputzte Thiere zum Reuten. Dieser Baum ist 
so grosi, dasi das leichteste Pferd im votlen Galop mehr als hundert Iahre 
brauchen wurde, um aus seinem Schatten zu kommen. Von dem Fusie dieses 

BaumS 

*) Roran Kap. 7. von kk^arcf. 
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Baums gehen Reviere aus, voll von klarem lmd kuhlem Wasier, andere von 

Milch, andere von Wein, u»,d noch andere von Honig; aber das allermerkwur-

digste unter diesen Revieren ift die O.uelle des Lebens, worinn sich die ver-

dammten Rechtglanbigen, nachdem sie ihre Strafe in der Holte ausgestanden 

haben, wiederum weisier und reiner als Perlen waschen konnen. Die haupt-

jachlichste Gluckseligkeit solten die schonen Iungsrauen des Paradieses veranlassen, 

die wegen ihrer grosien schwarzen Augen Hur elaiun genannt werden. Sie sind 

nach ihrer Meyn'.ing nicht ans gleichem Stoff mit andern Weibern geschaffen, 

fondern blosi ans Bisam, ohne einige Unreinlichkeiten oder Geschlechtszusalle. 

Sie besihetl die vollkommenste Ehrbarkeit, uich verbergen sich daher in ausgehol-

ten Perlen von ungeheurer Grosie. Um sich recht gluckselig zn achten, so glau-

ben sie, dasi ein jeder der Seligen mit hundertsaltiger Starke begabt seyn wird. 

Wann sie nach dem Thor zu dem Garten des Paradieses gekommen sind, so 

tressen sie daselbst eine Menge von sehr schsnen jungen Knaben an, die ihnen 

dienen und ihre Besehle annehmen werden, und von denen einer, sie bey den 

Frauenzimmern anmelden wird, die sur sie bestimmt sind. Zween Engel brin

gen ihnen Geschenke von Gott, der eine zieht ihnen die Kleider des Paradieses 

cm, und der andere strckt ihnen ans jeden Finger einen Ring mit Ausschriften 

von ihrem kunstigen gluckseligen Zustande. Dieser soll verhaltniffmasiig werden, 

je nachdem ein jeder Verdienste hat; und derjenige, der den geringsten Grad 

defselben crlangt, wird achtzigtausend Bediente, zwey und siebenzig schwarz-

augichte Madchen des Paradieses, ein grosies Zelt aus Perlen, Hiazinten und 

Schmaragden, die niedlichsten Gerichte ans goldenen Schusieln, und die seinsten 

abgezogenen Getranke und Weine haben, so ihn doch nicht betrunken machen ton

nen. Alles dieses verursacht keine Unreinlichkeit, sondern dunsiet durch einen 

Schweisi fort, der wie Bisam riecht und wiederum Begierde zum Essen ver-

fchczsst. Sie werden bestandig in einem Alter gegen dreysiig Iahre verblei-

ben, und wann jemand sich ein Kind mit einer von seinen paradiesischen Frauen 

wunscht, so wird selbiges empsangen und geboren werden, und innerhalb einer 

Stunde zu der Grosie eines Mannes gelangen; ebensalls, was einer pstanzet 

oder jaet, das wird in einem Augenblick reis werden. Das Ohr soll nicht 

weniger, als die andern Sinne, ergotzet werden. Denn nicht allein der Enget 

Israftl, und die Madchen des Paradieses werden ihre lieblichen Stimmen ho

ren lassen, sondern auch die Baume selbst sollen einen Wohlklang hervorbringen, 

der alles ubertrifft, waS ein Eterblicher je gehort hat; eS sollen Glocken an den 

Baumea 
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Baumen hangen, die durch einen Wind in Vewegung gesetzet werden, der von 

dem Throne GotteS kommt, und zwar so osters, als die Seligen Musik zu horen 

wunschen. Um obige hohe Gluckseligkeit zu beschreiben, so bedienen sie sich der 

AuSdrucke, dast die Garten und die eigenthumlichen Besitze eines jeden im Para

disse, den Raum einer tausendjahrigen Reise in sich sassen werden, aber die aller-

hochste Gluckseligkeit soll doch in dem ewigen Anschauen des AngesichtS Gottes 

bestehen, welches eine Frende seyn wird, die alle andern paradiesischen Vergn«-

gungen dergestalt ubertrifft, dast sie dagegen wie nichts werden angesehen werden. 

Sic haben nicht die Meynung, die man den Mohamcdanern gemeiniglich bey-

legt, dast die Weiber an der Gluckseligkeit des Paradieses keinen Theil haben 

sollten, sondern sie halten dasur, dast sie in dem andern leben, sowohl belohnt, 

als bestrast, werden. In dem drey und zwanzigsten Kapitel des Koran steht 

deutlich, dast der Garten Eden fur sie berettet ist, und es heistt serner in dem-

selben Kapitel, dast der, der Gutes thut, und an Gott glaubt, er sey Mann 

oder Weib, in das Paradies eingehen soll. In dem dreyzehnten Kapitel wird 

gleichsalls von den Rechtglaubigen gesagt, dast sie mit ihren Weibern und mit 

ihrer Familie in den Garten Eden eingehen sollen. Doch sind sie darinn nicht 

recht einig, aus welcher Stelle sie sich eigentlich befinden werden; einige meynen, 

dast sie in einer Gegend des Paradieses sur sich wohnen, und von den Mannern 

abgesondert seyn werden; dast aber die Manner linter ihre Hult, so viele von 

ihren in dieser Welt gehabten Weibern sitzen konnen, wie sie selbst wollen, welche 

alsdann wieder jung werden; denn die Stelle im acht und dreystigsten Kapitel des 

Koran, dast ihre Frauen ihren Blick nicht aus andere Personen, als aus ihre 

Manner richten sollen, deuten sie aus jene Httri, oder die neuen paradiesischen 

Weiber. 

§. 12. 

Sie glauben das Vecretuni adlolutum, oder die Vorherbestimmung; 

Denn sie sagen, dast Gott von Ewigkeir her, sowohl das Gute, als das Bose, 

beschlossen hat, und dast hierinn keine Veranderung geschieht, weil es in einem 

Buche in dem gottlichen Archiv ausgeschrieben steht. Was das liberum 

trium, oder den sreyen Willen des Menschen betrifft, so sagen sie, dast die 

Menschen zwar, wie sie wollen, entweder das Gute, oder das Bose, erwahlen 

konnen, dast sie aber doch nichtS wollen konnen, als was Gott nicht auch wili, 

und was er nicht bereits sestgesetzct hat. In dem dritten Kapitel des Koran steht, 

Cc 2 daj» 
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da§ der Mensch nicht ohne Zulassung Gottes sterben kann, und zwar, zu einer 

vorherbestimmten und niedergeschriebenen Zeit. Nachmals heisit es in demsel-

ben Kapitel, „sie sagen: wenn wir unsern freyen Willen gehabt hatten, so wa-

„ren wir nicht erschlagen worden; sage ihnen: obschon ihr auch in euren Hån

djern und in euren Betten geblieben waret, so wurde doch der Tod diejenigen 

„hinweggenommen haben, deren Stunde gekommen war." 

§. iZ. 

Waschen und Reittigen isi der erste Hauptpunkt ihres GottesdiensteS. 

Die grosite Uebung dieser Art heisit Ergesel, die den ganzen Korper 

angeht. Die Unreinigkeiten, welche selbige ersordern, sind bestimmt, als: 

ehelicher Umgang mit ihren Weibern, Beruhrung eines todten Korpers, Be-

spruHung von Urin, weswegen sie sich auch niedersetzen, wann sie ihr Wasser laj^ 

sen, und sich nachdem an einen Stein oder an einer Wand abwischen. Das 

kleine Waschen nennev sie^^^ Eludli; so nur einen Theil des Korpers, un-

ter besondern Zeremonien, berrifft. Ans Reisen, wo es an Masser sehlt, konnen 

sie sich mit Sand waschen, so sie Etteimom nennen. Ja, esgiebtUm-

stande, wo es hinlanglich ist, sich answendig ans die Kteider zu waschen, 

wekches Elchosm heisit. Die Frauenzimmer haben auch ihre Ge-

setze vom Waschen, indem sie ihren Gottesdienst zu Hauss hatten, und, um die 

Andacht der Mannspersonen nicht zu sioren, nie in die Sghiame gehen, als 

wann sie schon so alt geworden sind, dasi sie nicht mehr reizen. Dieses korper-

lick)e Waschen ist nach der Meynung der Einsaltigen genug, um von Gott wohl 

ausgenommen zu werden; allein die Klugern behaupten, daff zugseich, und vor-

nemlich die Reinigung des Herzens und der Gedanken, von allen bosen Nei-

gungen und lastern ersordert werde, ehe sie ihre Gebete wurdig verrichten tonnen. 

§. 14. 

Das Gebet ist in ihrer Religion die zwote Hauptsache. Es soll sunsmal 

innerhalb vier und zwanzig Stundeli, mit dem Gesicht gegen Meka, gehalten 

werden. Diesen Gesichtspnnkt, den sie Aed!a , nennen, wird inwendig 

in der Sghiame durch eine besondere Abtheilnnq angezeigt, die Elmehrab heiAt. 

Das Gebet am Morgen nennen sie Salat Essobeh, das am 

Mittage 8^, Salat Edhohur, das am Nachmittage 

Salat 
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Salat Elajar, das beym Untergang der Sonne Salat Et-

morgvob, «nd das nm acht Uhr des ?lbends Salat Elascha. 
)lusierdem haben sie Gebete, die auf ausierordentliche Zeilen eingerichtet sind, 

als anf Reisen, Festtage, Verfinsterungen, Durre n. s. w. Atle diese Gebete 

wcrden zwar nach dem Takt, vermittelsi gewisier Bewegungen des ieibes, verrich-

tet, wobey es auch bey den meisten verbleibt; allein diejenigen, so Rechtglau-

bige nnter ihnen sind, setzen die Hanptsache in der.Erhebung der Seele und der 

Gedanken zn Gott, und in dem vollkommenen Vertrauen aus seine Beschutzung 

dlirch die hciligen Eligel, von denen sie glauben, dasi sie bey dem Gebete zuge-

gen sind. Es ist ihnen daher auch nicht genug, dasi sie den ieib waschen, 

und reine Kleider anziehen, sondern sie legen anch alle prachtigen Kleider ab, 

weil sie es nicht sur recht halten, vor Gott in einiger Pracht oder mit Stolz zu 
erscheinen, es geschehe ausierlich oder innerlich. 

§- -5-

Der dritte Hauptpunkt des maurischen Gottesdienstes besteht in den 

Fasten, die sie Esslam nennen, und die vorzuglich in dem Monat 

Ramadha!^/ von dem einen Neumond bis zu dem andern, zu halten besohlen 

sind, so den Ansang mit dem Augenblick nimmt, da sie den Neumond gewahr 

werden. ^ Wenn sie diesen aber wegen dicker ^ust nicht sehen konnen, so legen sie 
dem vorigen Monat dreysiig Tage bey. Findet es sich hernachmals, dasi die 

just an einem andern Ort klarer gewestn ist, lind dasi die Fasten daselbst bereits 

angesangen hatten, so wird vor dem Kadl eili Dokument daruber errichtet, da^ 

sie den Mond nicht gesehen haben: und in Krast dieses, werden aus einem Tage 

zween gemacht, um die richtige Fastenzeit herauszubrtngen. Wenn es aber dicke 

^ust giebt ulid der Mond nicht zu sehen ist, wann die Fasten voruber sind, so 

mussen sie gleichjalls dreysiig Tage aiisharren, und solcher Gestalt einen Tag zum 

Ueberflusi fasten. Um den gemeinen Mann von der rechten Zeit zn unterrichten, 

so wird ven den Thurmen mit ihrem Cllstir musicirt, wovon XXXI. 

kiA. 5 eine Abbildung ist. Aus demselbcn wird auch nach dem den ganzen Mo
nat hindurch, jedesmal geblasen, wann sie zum Gebet gehen sollen. Sie mus

sen nichts geniesien, von der Zeit des Morgensan, da sie einen blauen Faden 

von einem weisien unterscheiden konnen, und bis dasi die Senne unter dem Hori

sont ist. Sie dursen auch eben so wenig Umgang mit ihren Weibern haben, 

Cc z sich 
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slch baden, und nnr eininal etwas starkes riechen '^), als in welchem Fall die 

Faste des ganzen Tages nmsonst ist, und an einem andern Tage nach dem Ra-

lnadhan erstattet werden mnsi. Diest mussen auch Kranke und Reisende beobach-

ten, wenn sie dem Fasten nicht in der rechten Zeit haben obliegen konncn. Diese 

Fasten sind ihnen beschwerlich, wenn sie mitten im Sommer einfatlen, weil sie 

nicht so vies, als einen Tropfen Masser, geniesten dursen. Sie sind daher auch 

gemeiniglich murrisch mit ihrem ledigen Magen, und es ist schlimm mit ihnen um-

zugehen, insonderheit mit dem Konige ^). Aber des Nachts rachen sie sich 

dermaffen an ihren Fasten, dast man osters die Verfressenen, ans den Strasten 

vielen ^arm und Geschrey mack)en hort, detin wenn einer im Begrisse ist zu ber-

sten, so fassen ihn zwey ai'.dere unter die Arme, und laufen mit ihm im volten 

Sprunge und Gelachter anf den Gassen auf und nieder, bis er wieder zu sich selbst 

aekommen ist. Einige bleiben den ganzen Monat Nacht und Tag in der Sghl'ame, 

und lassen sich in der Nacht etwas Brod und Masser bringen. Diese nennt man 

Elamikef, und selbige sind zu einem hohen Grade von Heiligkeit ge-

kommen. Sie behaupten daher auch, dast das leibliche Fasten vor Gott nicht 

hinlanglich ist, und dast es ohne die wahren geistlichen Fasten, und ohne Ent-

haltung, sogar von dem geringsten unordentlichen Gedanken, zu keinem Nuhen 

gereicht. Die Kindbetterinnen, Ammen und Kinder unter zwolf Iahren, sind 

doch vom Fasten auSgenommen. Der sieben und zwanzigste Ramadhan ist der 

Hauptsasttag, und in der Nacht die rechte Schwarmzeit. Die Ursache, dast sie 

eben diesen Monat fasten sollen, ist, weil der KvMN in demselben soll vom Him

mel gekommen styn. 

§. 16. 

*) Der zuvorgemeldte Hr. N?. Gchroder sollte einmal anf Befehl deS KZnigS einen 
Brief schreiben, und wurde zu dem Ende zn Mulei Ldris gewiesen, u,n ihm die 
rcchte Gestalt zu geben. ZilS er nun damir fertig war, so warf er Schnnpfra-
bak ansiatt Sand darauf, so nicht bcy der Hand war. Wie aber Ldris nner-
wartet den Brief verlangte, und er den Gernch vom Tabak geråde in die Nase 
bekam, so wnrde er wie rasend daruber, bis ihm GchrSder erzahlte, dast die Lu-
ropaer in der Geschwindigkeit dfters diesen Gebrauch vom Scknnpftabak machten, 
und dast er dabey am wenigsicn an den Ramadhan gedacht hatte; worauf iLdn's 
in eiu Gelachter auSbrach, und beklagte, dast er die Fasten des ganzen Tages ver-
lohrcn hatte. 
Der verstorbene Konsnl Varisien hatte einmal eine nngnadiqe Audienz, weil der 
Adnig vergab, dast sein Dolmetfther, derIude Simuel, Vianntewein gctrunken 
h^tte, den er, nach seinem Vchaupten, auf funfzig Schrttte weit riechen konn^e. 
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§. 16. 

Almosen sind der vierte Hanptpunkt in der Religiott der Maurett, und 

gesten als sehr verdienstvolle gute Handlnngen. Es giebt dreyerley Arten der-

selben, namlich: Escha, gemeiniglich Aschor, so Malek zn einem 

von vierzig, sowohl vom Vieh, als von Fruchten und von der ianderndte, wie 

auch von Waaren und vom Gelde sestgeseHet hat, wovon aber doch einige )tll6-

nahmen sind, als: wenn an einer gewissen dazu erforderten Summe oder Menge 

etwas sehlt, wenn der Eigenthumer nicht ein ganzeS Iahr hindurch Besitzer ge-

wesen ist; wenn das Vieh in iastthieren bcsteht, oder zuin iandbau gebraucht 

wird. Diesen Aschor mussen sie elttweder an ihre nachsten armen Anverwandten, 

oder an andere Arme oder Heiligeso anch an den Staat und zur Unterhaltung 

der Geistlichen geben, und aus diesem Grunde fordert ihn der Konig ein, und 

legt deswegen nie Rechnung ab. Aber er zahlt jahrlich etwas ansehnliches an 

die Scherifen in Arabien und Tafilet aus. Die zwote 7trt von Almosen nen--

nen sie Zakat, und die besteht in einem Sal) Weizen, Gerste oder andem 

esibaren Waaren, die sie aus Aeid Set gir an die Armen anStheilen, welcheS 

freywillige Almosen sind. Die dritte Art heisit Sadakat, und besteht 

in den taglichen?tlmosen, die sie an Bettler geben. Diese erwahlen sich alle-

mal einen Beschutzer, in dessen Namen sie um etwaS bitten, und um deswillen 

sie es erwarten, als: Hak Sidi Labes, Hak Mulei Alib, Hak Mulei Is-
mail u. si w. 

§. 17. 

Wallfahrt nach Meka ist der sunste auSubende Hauptpunkt ihrer Religion. 

Diejenigen, so das Vermogen dazu haben, sind verpflichtet, diese Reise einmal 

in ihrcm ieben zu machen und wenn ein wohlhabender Mann stirbt, ohne 

diese Vorschrist ersullt zu haben, so nimmt der Kadi ofterS eine Summe GeldeS 

von den Erben, und schickt dasur einen andern nach Meka, um Hasgh oder Pil-

grim im Namen des Verstorbenen zu werden. Die maulischett Pilgrimme 

versammeln sich mit ihren iasithieren und Sachen in der Stadt Marokos, etwa 

gegen sunszig Perjonen stark. Von hier gehen sie uber Fes und TetattN/ un-

ter 

Male? 25 Kap. 
«*) Roran z. Kap. und Malck -5 Kap, 
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ter Anfuhrung eines alten Hasgh mit einerFahne, die voll von arabl 'scherSchrift 

ist, und solcher Gestalt machen sie den ganzen Weg zn iande bis geråde nach 

Meka; wahrend der Reise stolen aber bestandig einige zu ihnen, dasi sie alss 

wohl einige hundert Mann stark werden, ehe sie vollig hinkommen. Einige nah-

men einen andern Weg, namlich zn Schiffe uber Marseille, oder Livorno, von 

da sie nach Skandna, und so weiter zu lande giengen. Aber der Konig hat 

verbieten lafsen, dasi kunstig Pilgrimme aus seinen Hasen aus dem Fahrzeuge 

eineS Christen gehen, weil er Nachricht erhalten hat, dasi einige blosi reisten, 

damit sie Gelcgenheit bekommen mochten, Wein zu trinken, und sich aus euro-
paisch zu belustigen. Sie bringen allemal einen schristlichen Beweis von den 

Geistlichen in Meka mit sich nach Hause, und werden demnachst mehr geehrt 

und geachtet, wie zuvor. Man titulirt sie Hasghtsgh, und jeden besonderS 

Sldl Elhasgh mein Herr Pilgrim. Sie kragen sodann 

auch einen Sched oder Turban, so gemeine ieute sonst nicht tragen. 

§. 18. 

Die Beschneidung wird von den Mauren nicht als eine Anordnung ihrer 
Religion beobachtet, indem in dem Koran nichts davon gesagt styn soll; son-

dern sie sindet unter ihnen Statt, theils, um dem Abraham darinn nachzusolgen, 

und theils, um eine Reinlichkeit in Hinsicht des Urins und anderer Unreinigkei-

keiten, die sich in warmen iandern unter der Vorhant sehen, zu befordern: des-

wegen werden Madck)en nicht beschnitten, wie in Persien, aber Knaben werden 

gewohnlich im siebenten Iahr beschnitten, da man sie gleichsam im Triumph in 

der Stadt umher suhrt, indem sie ans dem Schoos eineS Mauren sitzen, der 

auf einem geputzten Pferde reutet, wobey sich zugleich eine groste Menge von 

Alten und Jungen zur Begleitung einfindet, und Musikanten voran gehen. In 

der Sghiame wird hieraus die Beschneidung von einem Barbier vollzogen, der, 

unterdessen, dasi der Knabe stin Glaubensbekenntniff, namlich, das bekannte: 

es ist kein Gott anster dem wahren Gott zc. hersagt, und dasi er auch einen 

Finger in die Hohe halt, um einen einzigen Gott dadurch anzuzeigen, die Vorhaut 

weit hervorzieht, etwas dårum bindet, und sie alsdann mit einem Barbiermesser -) 

abschnei-

*) Die Iuden, die auch in Marokcs am achten Tage ihre Kinder beschneiden lassen, 
brauchen eme Scheere dazu. 
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abschneidet. Das Abgeschnittene wird hiernachst an den Imam uberliefert, der 

dabey eine kleine Rede halt, wahrend welcher der Barbier den Beschnittenen mit 

einer Salbe ans Eyweist und pulverisirtem Hellna bestreicht, lind ihn verbindet, 

worauf sich die Versammlung nach dem Hause des Vaters zu einem kleinen Gast-

mahle begiebt. 

§. -9. 

Ihr Gotteshaus nennen sie Sghl'ama, oder VersammlungSort, wovon in 

Fes und Marokos einige pra6)tig sind, aber an den andern Oertern sind sie 

nur mastig. Sie geben sich insonderheit Mtlhe, dast sie einen grosten Vorhof 

mit Springwasser und Einrichtungen zu ihren Waschen dabey anbringen mogen. 

Inwendig giebt es in derselben keine andere Zierathen, als glaserne lampen^, 

worein sie unter dem Oel Wafser von allerhand Farben thun. Es ist auch eine 

Kanzel in denselben, aber keine andere Stuhle oder Banke, und eben so wenig 

etwas ånders als die weisten Wande, weil sie alle Arten von Bilder, ausge-

nommen Vorstellungen von Blumen, fur Abgotterey halten, und sie daher nir-

gend, und am wenigsten in ihrer Sghiama dulden. Diefen Abscheu gegen 

Bilder vermehrt bey ihnen das unbedachtsame Betragen, fo damit bey den Papi

sten, infonderheit bey dem gemeinen spanifchen Volk, Statt sindet. Sie hal

ten ihre Sghtamei! so heilig, dast nicht allein kein Chl'lst oder Jllde sich un-

terstehen darf, hinein zu gehen; sondern, dast auch ein Jude, dessen Weg daselbst 

vorbey fallt, in einer gewissen Entfernung seine Pantoffeln abziehen must, und 

sie nicht eher wieder annehmen darf, als bis er ein gutes Ende voruber gekom-

mcn ist. Zur Imstandhaltung der Sghiamen sind verschiedene Einkunfte ver-

legt, als Miethe von den Kramladcn auf den Markten, die Wirthshauser fur 

Fremde, Fotldak genannt, mit mehrerem, wovon auch die Geistlichen besoldet 

werden. Die Thurme sehen meistentheils alle gleich auS, und haben eine Flag-

genstange in Gestalt eines Galgens. 

h. -s. 

Most/ ist der oberste von ihren Geistlichen. Er wohnt in Ma-

vokl)^, und wird von den Talben erwahlt, von dem Konige aber bestatigt, bep 

dem er in grostem Ansehen steht. Er bestellt alle Kadl's oder Richter, weil sie 

halbe Geistliche sind. Wann er ein Urtheil abspricht, so kann nicht davon an den 

Hosts Marek. D d Konig 
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Konig appcllk't oder irgend eine Vel anderung darinn gemacht werden, weil es 

fast allemal die Religion und die Geistlichkeit angeht. Weltliche Sachen, die 

vor ihn kommen mochten, weiset er an den Kadi eines jeden Orts hin, und giebt 

klost sein Bedenken und eitien guten Rath ab, der allezeit von glostem Gewicht ist. 

Imam ist derjenige von ihren iehrern, der auf Turkifch Danifchm 
heistt, und fur die Zuhorer liefet und fmgt; auch von ihnen nachgeahmt wird, 

fogar in Geberden und Grimassen, die sie das ganze Gebet hindurch fehr gebrau-

chen, infonderheit aber zuleHt, wann fie stch in die Obhut der machtigen Engel 

befehlen, und fie als vermeynte Gegenwartige ehrerbietigst gruben. Ehedem be-

deutete Imam hier zu lande etwas ganz ånders, denn man sindet auf den alten 

maurifchen Munzen den Titel Imam, der damals einen mohamedanifchen 
Pralaten anzeigte, der zugleich eine weltliche Herrfchaft hatte, wie gegenwartig 

in Sana und in mehrern Provinzen in Jemen. Der Konig Manfur wird vom 

Joh. Leo Afrikanus ein Patriarch genannt 5). 

Chatlb predigt am Freytage auswendig, und erzahlt einige alte 

Gefchichten von ihren Propheten und Heiligen; er fpricht ferner, von dem Hast, 

den fie gegen Ketzer hegen muffen, und von dem, was Sunde ist, wovor fie sich 

huten sollen. In Asst wurde einmal in einer folchen Chotba oder Predigt 

vorgestellt, dast es Sunde sey, an dem Tische eineS Christen Thee oder Kaffee zu 

trinken, wenn auf demfelben Tifch Wein ware, er mochte getrunken werden oder 

nicht. Aber die Manren wollten es nicht glauben, und die Christel! wurden 

nachdem taglich noch immer von eben fo vielen Schmarotzern befucht, wie vor

her kamen, die uber die iehre des Chatlb nur lachten. 

I^rak ^^5 ist eine Art von Vorlefern, deren Verrichtung blost darinn 

besteht, taglich einige bestimmte Stucke aus dem Koran herzulefen. 

Talb wird auch unter die Geistlichen gerechnet, ubrigens kann jeder 

Studirende fo genannt werden. Er sindet fich bey Sterbenden und bey Verstor-

benen ein, bey Testamente«, Heirathskontracten u. f. w. und er verfritt die Stelle 

eines Xotariu8 xul)1icu8 und Advokaten hat auch alleine Erlaubnist, Schule zu 

halten. 

Mudm 

-5) vclcript. ^5l!ese. 
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Mnden ist derjenige, so ausdenThurm hinausgeht, und von allen 

vier Ecken ausrust: Allah akbar, viermal, aschiahado an la Jlah ela Al

lah, aschiahado an Mohamed Nasul Allah, iallah Salat, iallah Salat, 
Allah ekbar, dreymat, La Jlah ela Allah: Gott ist grost, ich bezeuge, dast 

kein Gott ist auster dem wahren Gott, ich bezeuge, dast Mohamed der Apostel 

Gottes ist; gehet zum Gebet, Gott ist grost, es ist kein Gott auster Gott. Aber 

eheste rnfen, so haben ste denen )tndachtigen schon ein Zeichen mit einer Flagge 

oder Elahlm gegeben, die zuweilen weist und zumeilen blau ist, und bedeutet, 

dast Mohamed erst mit Friede kam, und in Guten die Leute zu uberreden und 

zu bekehren suchte; dast er aber, da er hierdurch nichts ausrichten konnte, zu dem 

Schwerd greisen mustte. Glocken brauchen ste niemals; deswegen sagen die 

Spanier auch! 1.38 6e I05 ^0508 tienen X 

die Glocken der Mam<N haben iause und speisen Brod. 

Fakia ist einer, der die Theologie gut studirc hat, und konnte dort, 

wie bey uns ein Doktor, angesehen werden. Man betrachtet sie sogar als solche, 

die eine Art von Heiligkeit beschen, und man steht ste gemeiniglich lesen oder beten, 

mit Rosenkr<5nzen, so man Sabah nennet, und die ans neun und neunzig Per

len in einer Reihe, und in zehn andern, so sur sich hangen, bestehen. Beym 

Fortschieben einer jeden von den neun und neunzig Perlen, wird eine von den 

Eigenschaften Gottes hergerechnet, als: Gott ist grost, Gott ist barmherzig, 
Gott ist gros; in seiner Barmherzigkeit, Gott ist barmherzig in seiner Groste, 
Gott ist gmig in seiner Gerechtigkeit, und gerecht in seiner Gnte, u. s. w. 

und wenn denn die neun und neuuzig Perlen durchgelausen sind, welches die 

meiste Zeit ohne die mindeste )tnda6)t geschieht, so schieben ste eine von den zehn 

Perlen weiter, welches so, wenigstens bis tausend taglich, sortgesetzet wird. 

Sie haben auch noch eine andere Art von Fakia, die aus solchen besteht, 

so ohne Wissenschaften, vermittelst eines ausrichtigen und vor Menschen heiliqen 

lebens, diesen Titel erlangt haben, oder cuich solche stnd, die von dergleichen ab-

stammen. Diese haben gemeiniglich grosten Anhang im lande, und der Ko-

nig selbst bk>weiset aus politischen Ursachen eine Achtung gegen ste, wodurch 

er, der auch ein Heiliger zu seyn behauptet, im Ausruhr gestchert ist, dast 

niemand so telcht seine Person angreift oder beschadigt. 

Dd 12 Noch 
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Noch andere machen sich selbst zu Heiligen, durch erschrecklich schwarmerk-

sche Einsalle und Grimassen, eine ubertriebene und besondere iebensart, eine 

seltsame Kleidertracht oder eine schandliche Nackenheit. Sie finden nichk allein 

Allhanger, fondetn Anbeter unter dem gemeinen Volk, dem sie weitz machen, 

datz sie prophezeyhen konnen; denn, wenn sie dnrch ihre heimlichen Anhanger 

etwas zu wijsen bekommen, da6 noch nicht offentlich bekannt ist, so prophezeyhen 

sie von demjenigen, so schon geschehen ist, und erhalten aus diese Weise stets 

eine gute Meynung von sich. Doch sindet man auch manchen Maurett, der 

uber alle dreje salschen Heilige nur sacht, und glaubt, dasi jemand ein desto gro-

Herer Schelm sey, je grosierer Heiliger er ist. Andere sind hingegen so verblen-

det, dasi sie sogar ihre abscheulichsten baster sur Wirkungen von ihrer Heiligkeit 

halten. So soll zum Beyspiel das gemeine Volk in Sala, wie einmal cin sol-

cher Schelm ein junges Frauenzimmer mitten aus der Strafie antastete, ihm 

nicht alleine Beystand geleistet haben, um seinen Willen mit ihr zu erlangen, sot>-

dern es soll sie auch beyde mit seinen Kleidern bedeckt, und sie gegen alle andere 

Gewalt beschuhet haben. Dieser Vorsall wird sowohl im ^ande selbst, als mit 

einigem Unterschiede von verschiedenen Schriftstellern, erzahlt. 

Znletzt halt man auch noch alle Blodsinnige, odervollig Wahnwltzige sur 

Hellige; denn sie meynen, dast Gott ihnen den irdischen Verstand aus der Ursache 

genommen hat, damit sie ihre Sinne und Gedanken blosi aus gottliche Dinge 

richten mogen. 

Die Emsiedler sind nicht zu vergejsen, obschon eS nur wenige davongiebt, 

man nennet sie gememiglich Sonani Sie scheuen allen Umgang mit 

Menschen, und leben meistentheils von Wurzeln und Krautern. Selten beschnei-

den sie sich eher, als in ihrem dreysiigsten Iahre. Sie meynen, dast sie die 

vollkommensten Menschen von allen sind, und glauben sogar, dast ihre Gebete den 

Zorn GotteS besanftigen, und Gott abhalten konnen, diese Welt zu verwusten. 

Man sindet einige von ihnen auf Sghebel Kader oder dem gruncn Berge, in 

der Provinz Dttkela. 

Schlustlich must noch mit wenigen Worten einer besondern Sekte in diesem 

^ande gedacht werden, die sich Beni ' nennt, und deren 

Glieder sur grosie Heilige angesehen styn wollen. Sie behaupten, datz sie nicht 

nur selbst ohne Schaden allegistigen Thiere, als Schlangen, Skorpionen u. s. w. 

ansajsen 
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anfassen und mit ihnen uingehen tonnen, sondern, dast sie auch diese Gabe an-

dern mirzulheilen vermogen ^). Sie wollen den jenten auch einbilden, dast sie 

eine besoildere Gewalt nber diese Geschopse besitzen, und sie gehen dieftrweqen 

mit ganzen Korben voll von allerley ?lrten schrecklicher Schlangen umher, die sie 

in wunderbare Bewegungen zu sehen wissen. Sie schlucken Steitie hinunter, 

und einige von ihnen packen ieute mitten auf der Straffe an, beisien ihnen ein 

Stuck aus dem Ohr, von der Nase, oder vom Arm ab; oder sie spielen auch 

noch andere verwaqene Anszuge von ahnlicher Art. Da sie zugleich einen grosien 

lind heinilichen Anhang haben, so ift es nicht gut, sich zu rachen, oder sich mit 

ihnen al.f cine andere Art in Streit einzulassen, sondern es ist bey atten Gele« 

geliheiten beffer, sich von ihnen loszukausen. 

§. 2l. 

Der Freytag ist bey den Mallren der Tag, der so zu dem Gottesdienst 

bestimmt ist, wie die Christen den Sonntag, und die Juden den Sabbath ha-

ben. Sie nennen ihn daher Ellhar EssghlMah oder Versammlungstag. Wenn 

der Gottesdienst zu Ende ist, so gehen die meisten an ihre Arbeit, oder zu ihren 

Vergnugnngen, wie sonst; aber die Andachtigen snchen den ganzen Tag heilig 

zu hasten. Sie haben die Meynung, dasi der jungste Tag ein Freytag seyn 

wird. ?tm Vormittage machen sie die Stadtthore zu, nicht, weil sie nach ei-

ner alten Ueberlieserung befurchten, an diesem Tage von den Christctl uberfal-

len und ausgerottet zu werden, sondern damit sie den Gottesdienst mit destomehr 

Rnhe abwarten konnen. 

Das Fest, so die Turken Kttfttl Bairam nennen, heisit bey den Mau-

rcil 5leib Keblr: das grosie Fest, und fangt an den zehnten 

Duchasghl'a , aus Veranlassung, dasi Abraham den Jsaak (sie sagenJemael) 

opfern wollte; dicserwegen ist ein jeder Pilgrim verbunden, in dem Thal Mllia 
bey Meka, wo dieses Fest vorzuglich geseyert wird, und so zu reden, seinen 

. Dd z Haupt-

*) kam einmal einer ven die^en Veni zu mir, und verlangte 
mein^ Hans, in die er unerwarret einen lebendiqen Skorpion lcgse, welchen ich 
so qe hwind als ich konnte, fortschleuderte. Er versicherte mich aber, dasi mir 
«a h 'iejenl teili gifriges Tlner schadcn wurde, und verlaiigre deswegeu em 
jcheuk von mir, das er auch bekam, um seiner los zu werden. 
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Hauptsitz hat, ein Schaaf zu opfern. Denn es geschieht eigentlich nur, um sich 

das Fest auf diefer Stelle vorzustellen, datz auch anderwartS eine jede Familie 

zu derfelben Zeit wenigstens ein Schaaf fchlachtet: die Rcichen schlachten em 

Schaaf fur jede MannSperfon m der Familie, welches uberhaupt eine anfehnliche 

Anzahl Schaafe betragt. Denn man rechnet fur die Stadt Fes zum wenig-

sien vierzigtaufend, fur die Stadt Marokos gegen zwanzigtaufend, fur Assil 
viertaufend, u. f. w.; dasi alfo die ganze Anzahl von Schaafen, die in allen 

Stadten des ganzen Landes an einem Tage gefchlachtet werden, sich wenigstens zu 

hundert und zwanzigtaufend belauft, ohne diejenigen zu rechnen, die die Araber 
und Breber auf dcm iande fchlachten. Diefes Fest wird drey Tage lang ge-

feyert, aber befonders an dem ersten Tage, an welchem jedwede Stadt, dur6) ein 

halbes Dutzend Abgeordnete von ihren Vol nehmsten, dem Konige ein Gefchenk 

bringen lasit, das Hedla genannt wird, und in smigen hundert Duka-

ten besteht, je nachdem die Stadt grotz ist. 

Bey diefer Gelegenheit ist mit ein Paar Worten des Ueberbleibfels zu ge

denken, das noch von heidnifchen Gebrauchen unter den Maurett Statt sindet, 

dasi sie namlich unterweilen Opfer vel'richten, doch nicht Gott, fondern den Heili-

gen, alfo auch dem Kenige, ja fogar auch andern, von denen sie sich eine wich-

tige Gnade ausbitten wollen. Zu diefem Ende wird eine junge Kuh, ein 

Schaaf, oder auch wohl ein Kameel mit einem sthonen Tuche ausgeputzt, und 

mit Feyerlichkeit in die Nahe des HaufeS gefuhrt, das dem gehort, den diefes 

angeht, wo das Thier in feinem Namen und feinetwegen gefchlachtet wird. Einige 

geben hernachmals alles Fleifch an die ?trmen, aber andere theilen mit ihnen. 

Das turkische Fest Bm'ttk Bairam nennen die Mauren ^2 
Aeid Serglr: das kleine Fest. Es fangt den ersten Sttal an, eben, wann die 

' Fasten Ramadhan aufhoren, und wird sleben Tage lang mit Fressen, Kano

turen, Lab elbarud, Hadrun, Mlisik und dergleichen gefeyert, wie ein jeder 

iust und Gelegenheit dazu hat. 

Mttlud ist das Geburtsfest des Mohamed, und trisst den zwolf-

ten Rabia elul ein. Es wird durch Kanoniren angekundigt, und eben wie 

Aeid Serglr gefeyert. Eine alte ehrbare Matrone legt sich an jedem Ort, 

den Abend vorher, eben wie inS Kindbette, mld den Morgen darauf liefert sie 

einen 
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einen Stein von sich, so alles die Veranlassung zu diesem Fesie vorstellen 

soll, welches sieben Tage dauert, ven welchen nur der erste in der Sghiama 
geseyert wird. 

Der Ncujahrstag wird unter ihnen niche heilig gehalten, aber zehn 

Tage hernach, und also den zehnten MohalMM haben sie ein Fest, Aeid 

^lschor genannt, da sie den Armen die bestimmten Almosen an 

Korn geben sollten. Allein sie speisen sie mit einigen wenigen Rosinen und 

Mandeln ab, wovon die Strasien zu der Zeit voll smd. Am Abend zun-

den sie aus allen offenen Stellen in der Stadt ein Feuer an, und springen 

dreymal daruber weg, womit sie unter Musik den grotten Theil der Nacht 

vertreiben 

Im Monat Marz, wann die welschen Bohnen vor kurzem ihr Da-

seyn empfangen haben, begehen die Neger eine Art von Fest, und begeben 

sich mit einigen Bohnenranken an einer Stange, wie im Triumph, uber die 

Stratzen; wobey sie glauben, dast derjenige Neger, der diesem Auszuge 

nicht mit beywohnt, in demselben Iahre krank werden wird. 

Keincr hat mir die Ursache dazil sagen wollen, und vielleicht wisien sse nicht mehr 
davon, als unser gemeines Volk von der Ursache znm Strasienfeuer am Sr. Ic-
hannis-Abend weist. 

8. Kapitel. 
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8. Capitel. 
V o n  d e n  W i s s e n s c h a f t e n .  

Wissenschaften der Vkaurell konnen unter Sprache, Theologie, Gesetz-
kunde, Arzeneykunst, Astronomie, Poche und Musik, Baukunst, 

Fabrike!! und Handwerker befastt werden. 

lastt sich tticht leicht bestimmen, welche Sprache die Gatttler, Numidier 
^ und die alten Mauren gehabt haben. Johannes Leo Afticanns, der 

ein Maur aus Grenada war, die christliche Religion angenommen hatte, und 

dessen Muttersprache das Arabische war, hat uns in dem Iahre 1526 seine be-

kannte Beschreibung von Afrika gegeben: er sagt, dasi die Gomeri und Mus-
mudi, die zwischen Telemsan und Sus wohnten, (vermuthlich aus den Bergen 

oder nahe dabey; weil weiter gegen die Kuste hinab die Araber wohnten,) alle 

eine Sprache sprachen, die sie A^uel amarig oder die edle Sprache nennten, 

lizid dast dieK die angebohrne Sprache der Afrikaner ware; austerdem redeten 

aber die Gomer (jetzund Fesser) gebrochen Arabisch. Es ware zu wunschen 

Lewesen, daK er sich uber diesen Gegenstand umftandlicher herausgesassen hatte. 

-Er sagt aber blosinoch, dast sich inder afrikanischen Sprache, APlel amarig, 
verschiedene arabische Worter besanden, und diest giebt zu erkennen, dast, wie 

schon damals die Sprache des iandes etwas ans der Sprache der zuletzt dahin ge-

kommenen Gaste, namlich der Araber, angenommen hatte, also auch eben so 
etwaS aus allen vorigen alten Sprachen in derselben besindlich gewesen seyn 

konne, und daH folglich diese Sprache zu denZeiten des Leo, in einerMischung ans 

dem Maurischen, Phdnizischen, Pllnischeil, Nllmidischen, Romischm, Vm-
vischen, Griechischen und Gothischetl bestanden haben moge, so in dem fesstschen 
Reich am ersten in arabisch verwandelt worden ist, weil selbigeS nach der Seite 

granzet, woher die Araber gekommen waren, und wo sie sich zuerst nieder-

liesten. In dem marskanischm Reiche haben sich hingegcn sowohl die alten 

§- 1. 
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Bewohner, als die alte Sprache, am langsten gehalten, und es gejchahe erst in 

der Mitte des sechzehnten SekulumS, dast die arablsche Sprache recht Oberhand 

bekain. Die alte maurische Sprache mag wohl mit ihren eigenthumlichen Zei-

chen geschrieben worden seyu; aber seit den Zeiten der Rbmer haben sie, wie 

Leo mei)nt, bestandig lateinische Buchstaben gebraucht, wovon aber doch nichtS 

mehr vorhanden ist. HernachmalS haben ste die Kufiarabischen gebraucht, 

wie man auf dem Gelde vom Tesfin, l'ad. XXXIII. z. und 4. sieht. 

Iehund sprechen und schreiben sie arablsch, welcheS zwar wohl nicht das sogenannte 

gelehrte oder koram'sch ist, das, nach dem Zeugnist des Hrn. Iustizrath Nl'e-
btthr, auch in Meka und in den Morgenlander« eben so felten, wie Latein in 

Europa, ist, das blost in den Schulen gelernt wird. Es ist auch wohl etwas 

verschieden von dem in andern iandern gebrauchlichen allgemeinen ArabischeN' 
aber dieser Unterschied ist doch geringer, als man gewohnlich annimmt. Ich 

habe das Verzeichnist von dem Hrn. Professor Forskal, fo Hr. Iustizrath Nl'e-
buhr in seiner Beschreibung von Arabien angesuhrt hat, genau durchgesehen, 

und habe unter den dafelbst befindlichen sleben und achtzig Wortern aus ^emen 

und Kahl'ra kaum sieben gefunden, die von denen in Marokos gebrauchlichen 

verschieden fmd; fondern es ist vielmehr eine Uebereinstimmung, entweder mit 

einem von den Wortern, oder auch mit beyden, da gewefen, am meisten aber doch 

in der Sprache aus Kahira, wo Hr. Forskal auch einen bessern Dolmetscher 

gehabt zu haben scheinet, der die Worter richtign' ausgedruckt hat. Wenn ich 

dieses Verzeichnist mit arabischen Buchstaben vorgesunden hatte, so wurde ich 

die Uebereinstimmung sehr genau haben zeigen konnen; denn es konnen Worter 

auf einerley Art geschrieben seyn, obschon sie in der Aussprache von einander ab-

gehen. So fagen die Mauren allemal rakad an die Stelle des von dem Herrn 

Forskal angefuhrten Raged, lil fur lail, uld fur ualad, Elhem sur Lahm, 
sghinnl sur Diemil, ori fur varai, rgali fur ghali, Kemah fur Kamh, das 

doch auf einerley Weise geschrieben, und nach der Schreibart vielleicht am 

besten in Marokos ausgesprochen wird. Die Bedeutung der Worter ist in 

dem Verzeichnist ebensalls nicht allemal glucklich getrossen; so sollten zum Ben-

spiel NltNji und Nebat beyde bedeuten, wl'r wollen blciben, aber ein jeder, der 

arabisch versteht, weist, dast nimschi heistt, wir gehetl fort, wi/rei
sen. Ann^al und Bargut sollten beyde einen Floh anzeigen; aber 5.^5 

mela ist eine jaus. Halib lind Laban wird beydes durch Milch erkicjrt; allein 

das erste ist suste Milch, und das- andere, Buttermilck. Eafi und Chamc 

Hosts Marok. Ee heisten 
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beitzen daselbst beyde Wein; aber Safi ist aus trockenen Trauben oder Rosinen, 

und Chamr aus frischen Trauben. Das marokanische Arabische kommt dem 

gelehrren Arabische!! viel naher, als einige meynen, die sich nicht die Muhe 

gegeben haben, zu erwagen, datz die Manren d^n Koran in keiner andern 

Sprache haben und branchen, als in der arabischen, wie ihnMohamed damals 

darinn ausgesetzt hat; ferner, datz sie fleitzig in demselben lesen, datz viele ihn 

auswendig von Wort zu Wort herzusagen wissen , datz ihre Gelehrten etwas dar-

aus funsmal an jedem Tage erklaren, und endlich, datz die meisten nie andere 

Bucher gesehen haben. HierauS solgt, datz sie nicht allein eine genaue Kenntnitz 

von der linKua aradica doc^rinaliz haben mussen, sondern, datz sie auch stets 

etwas davon unter die bey ihnen gebrauchliche, sogenannte vernacula, 

oder das einlandische Arabische, mischen, das im Grunde mit dem geiehrten einer-

ley, aber nur minder weitlauftig, besonders in den Abwandelungen, ist; wie es 

denn auch nicht mit Selbstlantern, und mit den ubrigen Unterscheidungszeichen 

der Rechtschreibung versehen, aber nichts destoweniger regelmatzig und ordent-

lbch ist. Die arabische Sprache ist wohl von allen Sprachen die ausgebreiteste. 

Wenn man die iandstrecken von dem wusten, glucklichen und steinichten Arabien 
betrachtet, und nun Palastina, Egypten, Abex, Tripolis, Tunis, A.'sgher, 
Telemsan, Fes, Marokos, Tafilet, Sesgelmesa, die Kuste von Senegal 
(vielleicht geråde bis Capo verde) autzer noch andern Gegenden dazu nimmt, 

wozu sogar die Insel Malta gehort, und hierbey daraus achtet, datz nicht allein 

jedes Reich, sondern auch jede Provinz, einen eigenen verschiedenen Dialekt haben 

kann, und datz man ånders in den Stadten, als aus dem jande, und wiederum 

ånders an den Hosen spricht: so wird man hieraus von selbst abnehmen ton

nen, datz das gelehrte Arabische uberhaupt nicht zureichend ist, da es an kei-

nem Ort gesprochen wird, nicht einmal in Arabien selbst, und im Fall das letzte 

auch so ware, so hatten doch die Europaer weniger mit Arabien zn thun, als 

sie mit den andern ebenerwahnten Staaten zu thun haben. Um nun aber der-

gleichen besondere Dialekts zu erlernen, dazu haben sreylich junge Studirende 

nicht allenthalben die nothigen Hulssmittel. Eine Qrnmmatica jmKuae ar!l-

vern!iculae ist beynahe nicht bekannt. Awar hat man eine vom 
M0 ad in Rom 165c) gedruckt; allein welcher Privatmann darf 

nur einmal einen Auszug davon herausgehen lassen? Ja, was soll man noch 

von einem arabische!! Worterbuch sagen, woran sast uberall 9?iangt'l, injonder-

heit um einen billigen Preis, ist; und dietz ist wohl eine von den Haupturtachen, 
^ warum 
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warmn sich so wenige auf das Arabische legen, das doch, da es eine lebendige 

und so weit ausgebreitete Sprache ist, wohl eben so nutzlich zu wissen ware, als 

chaldaisch oder syrisch. 

Ihr Abasgid oder Alphabet hat die gewohnlichen acht und zwanzig Buch. 

staben, aber nicht in der Ordnung und gleichfalls nicht aste von der Gestalt, 

wie ste in den andern arabischen Alphabeten stnd; insonderheit weichen (^5 ^ 

s. X K. von den gewohnlichen ab, welcheAbweichungen man unter dem 

Siegel l'al). XXIX. sehen kann. Obschon es ferner gegen die Regeln ist, dast 

man ^ mit dem nachsolgenden Buchstaben bindet, so thun es doch die Mamen, 
wie gleichfalls daselbst das Wort zeigt. Eben diest thun ste auch bey 

k und c^5, stehe ebendas. Ueber , schreiben ste kein Sokun, sondern statt des-

seN einen Punkt uber s, stehe ebendas. P drucken ste mit drey Punkten unter 

aus, und fur G brauchen ste entweder oder ^ mit drey Punkten 

uber oder unter. Sie sprechen ebensalls nicht alle Buchstaben, wie ErpeNllls, 
aus; so hort man zum Beyspiel in und ^ kein S, sondern ste lauten fast 

wie th in dem englischen three, mit der Zunge dicht zwischen den Zahnen und 

ein wenig ausierhalb derselben, dem man auf deutsch mit dth am nachsten zu 

kommen scheint. Mit ^ und hat es meistentheils eine gleiche Bewandnitz, 

aber sie haben einen weichern ^aut, den man auf deutstl) am besten mit dt an-

zeigen kann. Der Mitlauter ^ wird allemal, wie der Selbstlauter U, gelesen; 

als wird Uahed und nicht Vahed ansgesprochen. Aber von dem ^ 

stndet man noch auf keiner Stelle eine Anzeige, wie es die Mattren branchen. 

Auf deutsch kann es nicht naher als mit l'g, ohne da^ ein Selbstlauter dazwi-

schen kommt, und solcher Gestalt das V am wenigsten gehort wird^'), gegeben 

werden, als Rgeda, Vergal. Diejenigen, so slch auf das ge-
lehrte Arabl'sche gelegt haben, mussen vornehmlich den iaut von den Mortern 

weglassen, der den Abanderungsfall zu erkennen giebt; ein Mann heitzt 

Rasghiol in allen Endungen, und nicht Rasghiolou, Rasghiolen oder Rasghi-

vlatt. Noch kann von der AuSsprache gemerkt werden, datz, wann zween Mit-

Ee 2 lauter 

Lrpenius dr»'ickt eS durch D aus. Antonius ab Aquila und Hr. Jnstizrath 
Niedudr kommen naher mit gh. Aber hierdurch wird der rechte Laut nach der 
Aussp»ache sowohl der ^1?arokancr, als der llcvanrinen und Araber, die ich håbe 
sprechen hbren, im Dcutschen nicht erschepft. 
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sauter im Aiifange eines Worts zusammenstosien, es ofters gefchieht, dasi dis 

Mauren den naturlichen Selbstlauter des ersien Mitlauters voranfeHen, anstatt 

ihn hinterher zu fetzen; denn so fpricht man zum Beyspiel Ombark 

anstatt mobark aus, lautet amfcha fur mafcha, Arful fur 

Raful, (^5^, En fus fur Nefus. 

Obfchon die Mauren die orthographifchen Zeichen nicht schreiben, so ken-

nen sie sie doch nothwendig im Koran. Fatha nennen sie Nasba , 
Kesra heisit Chofda ^2.6.2.', und Dhama bekommt den Namen von Rofa 
55^; Teschdid nennen sie Scheda Sghisma lautet Gezma und 

wird ganzlich gefchlossen, wie XXIX. die letzte Zeile zeigt (dieses Zeichen 

nennen sie fonst in der gemeinen Sprache , Sokun). Diefe Selbstlau-

ter und Zeichen brauchen sie ofters, aber um Hamza, Madda und Uasl be-

kummern sie sich weiter nicht, als dasi sie ihre Wirkung wijsen. Uebrigens 

schreiben sie sehr schle6)te Buchstaben, und gehen so nachlasiig mit den Punkten 

um, die nothwendig dazu gehoren, dasi nicht allein der gelehrteste Ettropaer da-

bey stille stehen, und ihre Briese ungelesen lassen musi, sondern dasi auch ihre 

eigenen Talben in Ungewisiheit sind, und ofters daraus studiren, was sie vor 

einem Augenblick selbst geschrieben haben, wie man naher aus ihrer Schrist 

XXVIII. XXIX und XXX. abnehmen kann, die doch noch von der aller-

deutlichsten Bcschassenheir ist. Sie legen das Papier aus die linke Hand und 

schreiben mit einer Feder von Nohr, KelM genanut, deren Gestalt 

XXX. abgebildet ist. 

Sie seHen ofters ^ vor ihre Zeitworter, als : , Kaienser 

anstatt l'enser, und zwar vor alle Perfonen in der gegenwartigen Zeit 

(in andern ^andern seHet man ein voran, als: (-5^^ blM'f, ba-

fai) ^). Sie geben dem Zeitworte nicht atlemal das rechte Geschlecht, sondern 

brauchen ofters die zwote Perfon in der einfachen Zahl weiblichen Geschlecbts, 

fur das mannliche Geschlecht, als: Kt'f konti fur 

Mf koilt: wie hast du Weib gelebt? anstatt: wi^ »)ast du Mann 

gelebt? Solchergestalt geht es auch mit den Furwortern, als: ^5^^, Eiltt, Dlt 

weiblichen Gefchlechts fur Du mannlichen Gefchlechts; Entina, 

Jhr 

ad Inliltut. I>insuae^ Vernsculae. 
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Jhr weiblichen Geschlechts, fur Dl! weiblichenGescklechts. Ske bedicnen 
sich auck) ofters des Dualis fur die vielfache Zahs, als Homa die fur 
^ uud hon und hom, die vieten; entoma, Jhr zwey, fur 
und entvi? und enrom, Jhr vielen; gleichfasls ahana fur 
Zlahana, Wir. Diesi ist aber bsosi die Folge von einer ubeln Gewohnheit un-
ter dem gemeinen Volk, und gefchieht nicht ans Dummheit, indem die Talben 
und die vornehmen ^eute festen diefe Fehler begeheit, und eben fo finden wir ja 

Olich in unferer danischell Sprache, dasi gemeine ieute ahnliche Arten von Feh« 
lern begehen. Jhr angehangtes Furwort ist auch gemeiniglich beyderley 
Geschlechts. 

Um die zueignenden Furworter auszudrucken, brauchen sie die zwey Wsr-

ter und ^^"0, Dia! und emtaa, dazu sie angehangte Furworter se^en, 
als Dlali, mein, Dialek, dein, emtaana, unser, 

emtaakom, euer. Unter den anzeigenden Furwortern branchen sie 
osters hadi, dieter fur fo auch hadu, die fur und 
^5^^. Unter den beziehenden Furwortern brauchen sie hadik, die-
ser fur und haduk, die fur und 
Sie sagen und schreiben auch unterweisen eli, fo fur und 

elledi und ellen; und sie schreiben <5_5^l"ofters so, als: l7ad. XXIX. die 
letzte Zeile zeigt. 

Zm Gewicht nennen sie hundert Pfund ^-^'5', fentar, aber im Gelde 

ist tausend ein kelirar. Sie setzen auch gerne ejne Null vor die Zahlen, als: 

57Z8 
0416 
OO29 
0007 

619c) 

Ein Anfanger in ihrer Sprache lasit sich vornehmtich durch die Art zu 
reden, wie sie schuldig seyn ausdrucken, irre machen. Denn sie sagen nicht, 
ich bin dir schuldig, sondern du forderst bey mir, anstatt du bist mir sckllk-
dig, sagen sie, ich fodere bey dir, als: ^nta katsslni: ich 
bin dir schuldig; Us ana kanfellek: du bistmir schuldig; 

Ee 3 htta 
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hua keiselna, wir sind ihm schuldig; ^s, ahana kansello, er ist 
UN6 schuldig, u. s. w. Hierzu branchen sie auch das Vorwort ^2 and ben, 
als ^5^-^ andi, ich bin dir schuldig; eben als wenn man sagen wollte: ich 
habe von deinein bey mir; andek, du bist mir schuldig. Dajselbe 
Vorwort wird auch bestandig anstatt des Hulssworts haven gebraucht, als andi, 
andek, ando, ich habe, du hast, er hat. Sie drucken die lateinischen Ge-
rundim in dn'.n und do, gleichsalls das SupilUlM aus um, ohne Unterschied 
durch das Bestimmungswort besch auS, als: 

Sghlit besch azmek, ich kam, um dich zu besuchen. UebrigenS besolgen sie 
einigermaasien die Zlegeln in dem I6ic»ma vernaculae. 

Hier konnen noch einige von den besondern RedenSarten angefuhrt we^rden, 
die der Aberglaube in ihrer Sprache eingefuhrt hat, und die ein Eingebohrner 
in der Gegenwart des Konigs nothwenoig brauchen musi. Er ist krank, heisit 
aus maurisch hua menv, aber, wenn man bey dem Konige ist, 
so sagt man, ma iska ala Sldl: er klagt nicht uber 
meinen Herrn. Die, so der Konig selbst umgebracht hat, heisit ans mau
risch, haduk, elledm kettelhom Sldi, aber 
bey dem Konige sagt man , haduk clle-
din adau Bes Sl'di: die, so das Bose meines Herrn weggenommen haben. 
Er ist gestorben, heisit mat, aber bey dem Konige, ^5-^" 
aba Bes Sldi, er hat das Bose von meinem Herrn weggesuhrt. Kohle 

Fehama, nennen sie bied, weisi; Fener ^ nar, heistt 
Asta: Gesundheit. In Gegenwart des Konigs funf zu sagen, ist auch 

nicht anstandig; sondern es heisit alsdann vier und eins, vierzehen und eins, vier 
und zwanzig uud eins, u. s. w. Die Ursache ist, datz es, da eine Hand funf 
Finger hat, so ausgelegt werden konnte, als wollte man gleichsam die Hand an 
den Konig legen; oder auch, dast es ss ausgedeutet werden mochte, als ob der 

Konig mit bosen Augen auf sie sahe, gegen welche sie sich mit der Zahl funf 
bewaffnen wollten. Deun es herrscht unter ihnen ein grosier Aberglaube in Hin-
slcht boser Augen, die die Franzosen mauvais Negards, und die Portugie-
sell O.uebrant0 nennen, gegen welche sich die Mauren mit ihren funf Fingern 
bewaffnen, so sie gegen das Angesicht des andern, oder auch uber das Thor 

ihrer Hauser fttzen, wobey sie zugleich bisweilen die Worte , ̂ ala eilta, 
oder 
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oder auch dir selbst, schreiben, und dadurch dasBose, so jemand uber das Haus 
wunschen mochte, auf ihn selbst zurucktreiben wollen. Die Spanier nennen 
eben dieses mirar de mal ojo, und hangen dawider kleine kunstliche Hånde ih. 
ren Kindern an; und wenn sie demnachst befurchten, dast jemand mit bbsen Augetl 
auf das Kind gesehen haben mochte, so sprechen sie: wca la Mano, und nS-
thigen ihn, dast er die Hand anruhren must. Ob aber ubrigens die Mauren 
diesen Aberglauben nach Spanien gebracht haben, oder ob sie ihn selbst in Spk-
nien gelernt haben, das lastt sich nicht wohl ausmachen. Sie gehen aber auch 
noch weiter darinn, als bereits gedacht worden; denn, wenn jemand ein Ding 

ruhmt, so must er die Worte . tebark Allah: Gott segne, hinzu-
fugen, sonst wird es fur Spott angenommen. Ja, wenn jemand von einem 

Rentenden sagen wurde, dast er gut zu Pferde saste, und dieser hernachmals vom 
Pserde siele, oder das Pferd mit ihm fallen, und er darnber Schaden nehmen 
mochte: so durfte letzterer im Stande seyn, seinen ^obredner vor Gericht zu sor-
dern, und von ihm die S chadensersetzung zu verlangen. DaS gewohnlichste Mit-
tel, das sie sowohl gegen bose Augen, als gegen heimliche Verfluchungen, Ver-
hexnngen, Misgunst und dergleichen branchen, sind die bekannten Amnleten, 

Hersch genannt, die ein Stuck Papier sind, worauf ein Spruch aus 
dem Koran, oder von einem vermeyntlichen Heiligen, oder auch sonst etwas 

steht, das in ihren Gedanken sur geistlich geachtet ist. Die Talben schreiben 
sie gegen Bezahlung; und sie werden alsdann in Fell, so grost wie ein Finger, ein-
genahet, und an alles gehangt, was sie liebhaben, sowohl an Menschen, als 
Vieh und an leblose Dinge. Da sie bey dem Konige nicht Neitt sagen dur

sen, so bedienen sie sich des Ausdrncks Hafchia, beynahe wie der ^ran-
Kvseli ihr pardonnes moi; und weil man mit Kugeln von Bley jeute todtschiestt, 
so bekoinmt V!cy nicht scine rechte Benennung Elsas, sondern heistt 
^^2-, Chafl?, leicht, das geråde gegen seine naturliche Beschaffenheit ist. 
^ben so geht es mit Hcdld, Eisen, welches sie Maden: 
Metall nberhaupt, nennen. WelN und Brainttwein, dergleichen sie nicht trin
ken durfen, musicn sie auch eben so wenig vor dem Konige ånders, als das ver-
dorbcne Wajser Elma el/eses, nennen. 

Uebrigens haben sie eine gro5e Menge von Gcberden, aus welchen man 
sehr viel verstehen kann, und diest ist eine groste Erleichternng sur Ansangcr, die 
in ihrer eigenen Spra6)e mit ihnen umzugehen geiwthigt sind. Dasjenige, so 

es 
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es am fchwersten macht, die Sprache zu schreiben, sogar fur bie, die sie fpre-
chen konncn, besteht in den vielen Buchstaben und Wortern, die einerley iaut 

haben. Man wurde ^ ^ einzeln fur sich, beynahe durch unfer 
delitsches S ausdrucken konnen, wenn es durch Einen Buchstaben erlantert 
werden follte; und bey ^ ̂ (eben wie bey und ^ ) ist fast kein 

Unterfchied im iaut. Schama, Wachs, 5^^ Sckiama, eine Kirche, 
S.X4.2. Sghimah, Freytag, Sama, horen, gehorchen, Sam^ 
der Himmel, haben eine fo grosie Gleichheit im iaut, dasi man leicht das eine 
fur das andere nehmen ka^in. 

Hiernachst ist ftlbst der Reichthum der Sprache ein grosies HinderniK fur 
Fremde, um in ihrer Erlernung bis zu einer Vollkommenheit zu gelangen. So 
heijzen zum Bsyfpiel die Bruste eines Madchen Nahod, einer Amme 

Dtedein, einer alten Frau Bczasel, wozu wir blosi das Wort 

Bruste haben, denn Pietz ist wohl nur provinzial 

Von ihrer Schreibart in Briefen geben folgende Beyfpiele eine Er-
lauterung: 

Von einem Mailr al: den Kbnig von Marokos. 

Gott allein Ehre: Gott segne unfern Herrn und Fursten Mohamed und feine 
Familie, und Grusi. 

Hierauf folget eine Menge von fchwulstigen und hochtrabenden Kompli
menten, je nachdem sie der Schreibende hervorzubringen weisi, als: 

^ ̂  

voll-

Hier hat das Original verandert werden muffen, weil es sich auf die danischs 
Sprache bezog. ttebcrs. 
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Vollkommen, gttt, gefegnet, groff sey der Grufi uber unsers Herrn und Fur-

siey hchen Hof, unsern Pralaten und die Hohle der Gnaden, Gott beschatte fei'ne 
Gelechtigkeit und Statthalterschaft in unsers Herrn und Fursten Statthalterschaft, 
dem Fursten der Glaubigen, der gegen die Jl'rglaubigen des Herrn der Welten 
wegen streitet, und nachdem ich die Erde vor unserm Herrn, dem von Gott un-
ttrstutzten, Lettcht habe, so lasse ich meinen Herru wigen u. s. w. 

D^e Unterschrist: 

Des bey dem hvhen Gott hohen Hoses Diener Elhasgh N. N. 

Ein Christ wurde wohl diesetbe Schreibart nicht brauchen; weil er abee 
durch einen ?)?aur schreiben lasit, so sindet darinn selten eine Veranderung, au^er 
in der Unterschrist, Statt, woselbst es heifit: 

oder 

Nach solchen Konsuls oder Kausmanns Verlangen. 

Von einem Maur an eine Kdnigin in Marokos. 

Der Ansang ist hier eben, wie an den Konig, und so solgt: 

, <k 

— — — ^ 

Die Unterschrift ist, wie an den Konig. 

Gott rathe mit seinem Rath, und beschirme mit seiner Beschirmung lmferec 
Frauen Hof, und unsere Auserkohrene, die gesegnete, grofie, fchone, reizende, 
gnadige Frau und unsere Konigin aus dem Geschlecht des MohatMd' Gott be-
ftstige ihre ?tnnehmlichkeit, u. s. w. 

und hiernachst sokzt: ich kusse die Erde zwischen Letlas Handen. 

Hbsts Marok. 
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Von dem Konig in Marokos an einen Kdnig in Europa. 

5) 
— ^ ^-^'s ^ ^ — — — — ^5s 

»» » t 

Ohne Unterschrist. 

In des barmherzigen und erbarmendenGottes Namen, es ist keine Hulfe oder 

Macht, als bey dem hohen und groKen Gott. 

Hiernack)st das >L-iegel. 

An den Regenten'") uber — —' — — — — und an alle die 

Lander, die darunter liegen — — — — — — gcgrusset sen 

der, so der rechten Lehre solgt.^). 

Von dem Kbnig in Marokos an den Konsul Barisien. 

Dieser Brief, der in Kupser gestochen und XXVIII, ckbgedruckt 

ist, zeigt zugleich den Unterscbied zwis6)en der mauuichen und anderer ara-
bis>H(N Schrist; und weil ihn nicht ein jeder Kenner solcher Gestalt wurde 

leftn 

*) Hier zcigt sich des Konigs Stolz im Weltlichen, indem er einen europ^ischen Kd
nig Targi'a ncnnt, n?el6?es zn?ar in Marokos eden nicht eine so ubele 

Bedentung hat, als die Uebersetzung von in des Vvminici eermgn, k's. 
izrics I^ln^uze ara^icge enthalt, namlichl tiero, crucio, inliumzno; i.as aber 

doch das franzosische l^sur^Zteur ansdruckt. 

-«-») Hier zeigt sich der Uebermuth des Kdnigs im Gcistlichcn, indem er anstalt dieses 
Grusses, der richts saqt, (den er auch an den getinai^en christlichen Kausmann 

brau^t) anden elendesren Maur 

schreibr: Scy gcgrusset, und des hohen Gottes Barmherzigkeit und Tegen jey 
uber dir. 
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lesen konnen, so soll er hier mit gewshnlichen Buchstaben angesuhrt 

werden. 

" (i.. 5.) 

n8c> ^ ^Xs 

In^des barmherzigen und erbarmenden Gottes Namen; es isi keine Hulse 

oder Macht, als bey dem hohen und grosten Gott. 

(  ̂8.) 

An den Kollsul Barisien von Danemark, gegrufset sey der, so der rechten 
lehre solgt, und an dieselbe glaubt; und hiernachst befehlen mir dir, dast du den 
Belauf des Creas (ieinen von dem Gelde abziehen sollst, das du uns schuldig 

bist --^), und in Hinslcht desjenigen, so u brig bleibt, haben wir dir bereits uber-
stusslge Zeit genug gegeben; dennes soll dir nichtS genommen werden, als wenn 
eS dir gelegen ist. Und Grust, geschrieben in - - von Sghl'omadi I-Iahr 

1180: im Iahr Christi 1767. 

Fs 2 Schutz-

<>) DasWort, welches hier stehen svllte, verstehe ich nicht recht. 

Der Ronsul war dem Konige nick)ts schuldiq, sondern es betraf Rechnnngen der 
factoren fur den ?oll, in deren Hinsicht sich der Kdnig an den Rensul, al6 
die Hanptperson von der Nation, hielr, und etwas an Creas auf Abrechnnng 
empfieng. 
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Schutzbries fur den Verfasser, als Vicekonsul in Suira. 

(Siehe XXIX. die unterste Abtheilung.) 

( ^ 8 )  
. ^ ' 

^ ^ ^ 
^.5 s ^ s..^^ ^ ^ v^'^s 

In des barmherziqen und erbarmenden Gottes Namen,, es ist keine Hulfe oder' 

Macht, als be^) dem hohen und grosten Gott. 

(I.- 8.) 

Unser Diener Kaid Abd Enbl Elmenebi und unser Amtsbedienter Kald 
Said Ben Salhe seyd gegrnjset, und des hohen Gottes Barmherzig-
keit und fein Segen sey uber euch; und hiernachst besthlen wir euch, - - -
und wir anbesohlen bestens - - - den Christen Hbst, des danischcn Kon
sul Baristen Chalifa - - - - ihm keinen Verdrusi zu machen, oder 
ftjnen Freundeu, die in seinem Dienstesind; denn wir haben ihm befohlen, da-
selbst (in Sumi) zu reftdiren, in dem Hause des Konsuls, und seyd gegrustt. 
Geschrieben in dem 2 von Elkada Iahr 1779/, un Iahr Christi 1766. 

^ , Eme 

Diese Worte verstehe ich nicht recht,. 
5») Diese auch iiich^. 

'Anch nicht. 
Glcichfalls nicht. 

»»so.?) Dieser letzte Raid war der gewdhnliche Gouverneur an dem Ort; der ersse-
war aber anf eine knrze Zeit ernannt, nm die Oberanfsicht bcy allen den neue^ 
Gebaudeu zu haden, und war ubrigeus ein augesehenei Hofmann« 
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Eine andere Art eiiies ksniglichen Befthls. 

5uei a, Oiiiaco ketrodeUi ^le^enes Is 6 ̂ uin 1766. 

8^ clii Dio Zn^rdi, in^ordiris lcrivervi, 
da ordiue al Viee-0on5ole di Daiiiinarka ^1r. ?I08?', di ^»aAarvi 5 ke?7.i 5", 
dei c^uali vi 5a un kreleme, e vi ordina di mettere Lul)ito I^lano alle LotteZIie, 
clie Lono d'avauti alla Laila del Lonlole de Oaiiimarka, e alla Lai?a di ^r. 
Lalva e al!a (5emina^ ^oi clie inolta Kol)!za va a venire di k'es, e von trovera 
I.uo^e dove^orli; le Larete eolle kietre taZliate, como avete Lato c^uelle c^uando 
viera 8. ^l. I. (5. I)s^ Hueilo e c^uaiito in^ ordina /crivervi e Lono 

xer ordiue di 8. >l. I. Lrm^ 

5 ^ ?. I^utti. 

Dite 2I ^/lr. I^osi' da karte dl 8. I. 5 kial^re Lorti^ una Lamicla e 
vn ?aro Lslz^oni. 

I^o ricevmo da ^lr. Os?-^ kia/lre Lorte 5 A uua Lamila e Lal?oni, e 
cio ia Lede de mi Lotto Britts, 

C!er iack0 ?et ro l )e l i .  

Seine kaiserl.Majestat, dleGott bewahre, hat mirbefohlen, euch zufchreiben 
bast er Befehl giebc an den Vicekonsul von Danemark, Mr. Host, euch 

funf svanlsche Plaster zu bezahlen, mit welchen er euch ein Geschenk macht; und 
er besiehlt euch, gleich Hånd an die Krambuden zu legen, die vor dem Hause 
des konsuls von Daneniark sind, vor dem Hause des Mr. Salva, und vor 
der i^ghiama; denn es kommen viele Waaren von Fes, fur die slch keine Stelle 
sindet, sie hinzulegen; ihr sollt s:e von gehauenen Steinen inachen, wie ihr dieje-
nigen gemacht habt^ welche Ceine kaiferliche Majestat^ die Gott bewahre, gesc-
hen hat. Dieses ist es, was er mir befohsen hat, euch zu fchreiben. 

Auf Befehl Seiner kaiserlichen Majesiat unterzeichnet von 

P. Mut ti. 

Cage zu Mr. Host von wegen Seiner kaistrlichen Majestat, funf spaNl'lche 
Piaster, einHemde, und ei« Paar Beinkleider. 

F f 5  I H  
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Ich habe cmpfangcn von Mr. Host, funf spanisiche Piaffer, und ei» 

Hemde und Beinkleider, welches eingestanden wird, von mir unterschriebenen 

Ceriacho Petrobeli. 

Dieser Befehl zeigt, wie der Konig auf die Rcchnung anderer ieute Ge-
schenke giebt, i»ldem ihm selbst dergleick)en niemals wieder zur Rechnung gefuhrt 
wird, er zeigt auch, wie seine iieblingssklaven, zu denen itzt dieser Mttttl ge-

horte, fur ihn schreiben mussen. Demnachst erhellet das Mistrauen daraus, 
wekcheS er gegen alle hegt, weil die Zahl 5 und das arablfche Rial seu,e 
eigene Handschrift ist. Man kann auch daraus abnehmen, wasmaasien er sich 
sogar um die geringsten Dinge, als nun bey diesem Bau, selbst bekummre, und 
wie er gegen Verdienste nicht unempfindlich sey, indem dieser Petrobeli ein 
Sklave von T^l'est war, dem er nicht nothig hatte, etwas zu bezahlen. End-
lich sieht man zugleich die Vorsicht, die Beykommende in ihren Geschaften mit 
ihm, brauchen, weil ich von dem Mann eine Quittung uber den Empfang habe 

nehmen muffen. 

Noch ein Befehl von gleicher Art. 

Monsieur 15 
8a ^lsjesls Im^erisIIe, Z. D. in'orcjoQiie (de) vons ecrire 6e 

au ^l^itre Lombardier klamres fortez. ^21 I'liomieur 6'etre 
^loiilieur 

Votie trezliumble A tresolielilgttt 8eiviteur 

11 Zi ^-^"0 17 ?. IVlutti. 

Zvlaroe le 15 1767. 8iZne ordre 6e 8. ^1. I. ci. d. A. a I^lr. ^05?' 
Vi?.-Loniu1 Oanvis. ^loZocjor. 

Die oberste Zahl 15, nebst der Iahrzahl und dem Datum, hat der Konig eben-
falls eigenhandig geschrieben; der erwahnte Bombardier war ein englandischer 

Jngenieur. 

Diese Art vvn Befehlen ist die beste. Denn es hat Veyspiele gegeben, dasi 
der Siegelverwahrer das konigliche Siegel vor solche Befehle geseHet hatte, von 

welchen der Konig nichts wutzte. 

Brief 



Von der Sprache der Mauren. 
Brief von Mulei Mamnn (dem nachst altsten Prinzen) an den Verfajser. 

Diefer sindet sich XXIX. und ist in dem allerbesten maurifchen?lra-
bischen geschrieben, so man nnr zu sehen bekommt; weSwegen er auch hier nicht 

mit einer Erlauterung anfs neue angesuhrt wird. Allein die Uebersehung ist 

solgende: 

Gott alleine sey lob. Es ist keine Hulse oder Macht, auKer bey Gott. 

An den Koilsul Host von Danemark; gegrusset sey der, so der rechten jehre 

solgt, und hiernachst: Dein Brief ist bey uns eingelausen, und wir haben sei-

nen Inhalt verstanden. Weitz, dast du unser Freund bist, und das Geschenk, 

so du uns sandtest durch dem Iuden Mnsa, war uns sehr lieb, da er bey unS 

ankam; und angehend die Pflanzen, da, wann wir hier die Baume beschneiden, 

werden wir dir deinen Antheil senden, und betreffend die Strausteyer, wann 

jhre Zeit kommt, werden wir dir viele davon senden; und Muja hat nicht drey 

bis vier Strausieyer senden wollen, weil wir ihm zu seiner Zeit eine Menge 

davon geben werden. DaS, wovon Mllsa an dich geschrieben hat, das sende 

mitFleist, und sey gegrusset. Geschrieben den z. Schaban n8o. 1766. 

Der Anfang eines Briefes von Molei Jsmael. 

(Man sehe das Aradtsche XXIX. die oberste Abtheilung.) 

Gott allein Ehre; und Gottes Friede sey uber unsern Herrn Mohamed und 

seine Familie und seine Freunde. 

In dem Ciegel steht: 

Elmamnm Abe:, Mohamed, Gott beschirme ihn. 

Rund um selbiges: 

Gluck und Gesnndheit in allen Verrichtungen. 

In 
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In dem Siegel stetzt: 

Jsmail Abell Esscherif elhosnni raaho Allah: Gott rathe ihm. 

An den franzoslschen Kaufmann, der in derStadtAsfi wohnt, den Gott 
fulle, gegrusset sey der, so der rechten lehre solgt, u. s. w. 

Dieses Stuck von einem Briefe ist sowohl wegen des Siegels des Mulet 
Jsmail angesuhrt worden, als auch wegen der besonderen Schreibart, die Mor
ter uber ei»mnder zu setzen. 

Die allgemeitie Sprache der Christen unter sich, ift ^ntweder das Franzd-
sische oder Spamsche, so die Mauren Elasghmm nennen. Dl eje. 
nigen, welck)e sich niche auf das Arabische legen, haben zwar den Vortheil, bafi 
sie sich nicht uber Scheltworte und Grobheiten argern, die sie nicht verstehen; 
aber solche K^lufleute smd auch ungleich weniger geschickt mit den Maurm umzu-
gehen, weil diese gern ohne Zeugen handeln wollen. 

Endlich ist noch anzumerken, dasi die Mauren vermuthlich auch dis ara-
bische Sprache in Spanien gebraucht haben; denn der Spanier ihr Albor-
nos, Alkalde und Alcayde, Alcantara, Alcohol, Algezira, Almaden, Al-
qnirran, Azeytnila, Casa, fulano, izquierdo, Medi;:a, Orala, Guadel 
quiver, MarsalPlivir, und mehr dergleichen Worter, scheinen solches genugsam 
zu bezeugen. 

§ . 2 .  

Die ^heologl'e grundet sich vornehmlich auf den Koran des Mohamed, 
Lind ist zum Theil sthon Ul dem Kapitel von der Religion oder dem Gottesdienst, 
vorgekommen. Sie enthalt eine ?lrt unvollkommener Wissenschaft von den Ei-
genschaften Gottes, von der Vorherbestimmung, von Strase und Belohiuing in 
dem andern ieben, von S/?ndung der Propheten, und von dem Sittlichen und 

Unsittlichen in diesem ^eben, in so ferne solches nicht den burgerlichen Gesetzen 
miterworsen ist, welche Wisienschast man vorzuglich von einen: Mofti fordert. 
Hier wird blosi etwaS weitlaustiger vom Koran und von den ubrigen theol0Zt-
schen Schriften gehandelt werden, von denen sie Gebrauch machen. 

Elkoran oder der Koran, kommt von Kara, solesen be-
deutet, theils, weil er vornehmlich werth gehalten wird, gelesen zu werden, und 

thetls, weil sie verbunden sind, taglich sunsmal darmnen zu lesem Sie nennen 

ihn 
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ihn auch Elforkail, von faraka, so absondern lind theilen bc-
deutct, weil er einen Unterfchied zwifchen Gutes und Bofes machen lehrt. Sie 

haben jo viele Ehrfurcht fur diefes Buch, dast sie es gehSrigerweife nicht anruh-
ren durfen, ohne sich vorgangig nach den vorgefchriebenen Regetn gewafchen zu ha-
ben; sie hatten es niemals niedriger, als bis gegen den Gurtel; sie schmoren da-
bey, kussen es, legen es vor und nach dem iefen auf die Augen und auf den 

Kopf, dulden nicht, dast es in die Hånde eines Christen oder Inden kommt, 
und fagen auch, dasi es nur ein gutes Buch gebe, und das? folches der Koran fev. 
Es istbekannt genug, dasi Mohamed der Hauptverfasser desselben ist; aber die 
Mauren laugnen es ganzlich, und nehmen an, dasi der Koran ewig und von 

einem gottlichen Urfprunge sey, zu welchem Ende sie sich auf fotgendes aus dem 
dritten Kapitel desselben, berufen: „Es ist ein weifer Gott, und es ist kein Gett 
„ausier ihm, dem jebendigen, dem Ewigen, er hat zu dir diefes Buch der Wahr-
„heit herabsteigen lassen, welches dasjenige bestatigt, fo vor felbigem gefandt war, 
„und er hat Tura, das alte Testament, und Evangelium gesandt, fo vor diefem 
„die Wegfuhrer des Volks gewefen sind; er hat den Koran (Elforkan) ge
nfandt, die, fo nicht an Gottes Schrift glauben, follen hart gestraft werden 
Und Hierna6)st auf diefe Worte des funf und zwanzigsien Kapitels: „Gelobet fey 
„der, welcher den Koran zu feinem Diener gefandt hat Die Abfchrift, 
oder Ausgabe, so die Mauren vsn dem Koran haben, ist, wie gewohnlich, in 
hundert und vierzehn Suar oder Kapitel eingetheilt; aber sie hat vielmehr Verfe, 
als die altesten Abschriften oder Ausgaben haben. Gleichmohl follen, nach der 
Versicherung der Mauren, alle Koralle in der Welt gleichviel Worter enthal-
ten "). Hier konnte von diefem merkwnrdigen Buch vicl angefuhrt werden; da 

es sich aber in manchen Handen, fowohl in arabifcher, als in lateim'fcher, fran-

zosischer 

^ ^  ^  

i—^ 

o**) Ein Talb sagte mir cinmal eine Anzahl, die ich anzuzeichnen vergaff, sie gieng 
aber enras uber die ZvvOv. 

Hbsis Marok. G s 
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zosifth.'r »nd delltscher Sprache sindet, so wurde es nur neu fur die wemgen jeser 
seyn konnen, die entweder nichts von diesen Sprachen verstehen, oder auch das 

Buch nicht gelesen haben; und zugleich ist auch hier die Absicht nur auf dasjenige 
gerichtet, was in dicser Hinsicht die Marokaner betreffen mochte. Selbige geste-
hen selbst, dast viel in dem Koran ist, das sie nicht verstehen, und fuhren die 
eigenen Worte deffelben ans dem dritten Sura an. „Keinerweist den Koran 
„zu erklaren, autzer Gott und diejenigen, welche grundgelehrt sind." Sie ha-
ben dieserwegen eine 

Tcfslr elkoran oder Erklarung uber den Koran, welche 
von einigcn gelehrten Araberil uber die dunkelsten Stellen deffelben versertigt wor-

den ist; aber sie haben sie so unverstandlich gemacht, dasi man wiederum eine 
Tefslr Ettefslr oder eine Erklarung uber die Erklarung nothig hat, um diese 
nuhen zu konnen. E6 giebt auch nur wenige, die sie besitzen "). 

Maleks Schrlst ist nicht atlein eine Erklarung uber den 
Koran, die in eine ziemlich gute Ordnung gebracht ist, sondern sie enthalt auch 
viel von den Ueberlieferungen ihrer Gelehrten, dasjenige betreffend, woran es in 

dem Koran mangelt; und da diese Schrist von den Manren als ein unverander-
liches Geseh, sowohl in geistlichen als weltlichen Dingen, angenommen worden ist, 
so verdient sie hier ein wenig umstandlich bekannt gemacht zu werden. Malek 
Ben Ans, der gegen hundert Iahre nach der Hesghl'ra in Medl'na geboren 

worden, hat selbige dem Schech Abu Mohamed Abd Allah Ben Abi Zaid 
Elkaruani diktirt, und sie in vier und vierzig Blban oder Kapitel eingetheilt, 

namlich: 

1. Von Gott und seinen Eigenschasten, so auch von der Religion uberhaupt 
Amur Edianat. 

2. Vom Waschen vor dem Gebet Elndn, Errgeses. 

z. Von Reinlichkeit des Wafsers und der Kleider, ^5'^ ^5 ^a-

harat elma u Edtub. 

4. Von demjenigen, so bey dem Waschen unumganglich nothwendig ist. 

5. Vom 

*) Eine sehr schbne Handschrift in Folio von dieser Erklanmg, die von einer levanti-
nischen Hand gcschrieben ist, brachre ich mit von Marokos, und ftlbige besindet 
sich nun in der Bnchersammlung sciner Exzellen^ deS Herrn Grafen Thott. 



Theologie der Maureli. 2^ 
5. Vom Waschen derFrauenzimmer ^ Errgesel MM Essghenaba. 

6. Vom Waschen ohne Wasser (mit Sand) Ettelmom. 

7. Vom Waschen answendig auf den Klcidern Elchofm. 

8. Von^ Namen und von der Zeit des Gebets Saluts 

9. Vom Rnfen zum Gebet ^ Eladen u Elakamat. 

is. Von Verrichtnng des Gebets Elamel st Salat. 

li. Von den Priestern Elmamum, EllMaM, die ohne iei 

bes-und iebenS-Fehler seyn mussen. 

is. Vom Gebet der Frauenzimmer in der Sghiama. 

iz. Vom Gebet auf Reisen Salat Esafer. 

14. Vom Gebet am Freytage Salat EsghlMat. 

15. Vom Gebet in Furcht Salat Elchuf. 

16. Vom Gebet an Festtagen Salat ElaidlN. 

>7. Vom Gebet bey Versinsterungen v^? Salat Elchesttf. 

18. Vom Gebet bey Durre Elasteska. 

19. Von Abwaschung und Begrabung der Todten ^ ^ 

fi Rgasel ll Hamel elmit. 

20. Vom Gebet bey dem Grabe v^s Salat ala Ejghenasa. 

si. Vom Waschen und vom Gebet bey todten Kindern 

Rgasel u Salat Liltofel. 

22. Vom Fasten Esslam. 

25. Von denjenigen, die den ganzen Monat Ramadhal! uber in der Sghiama 
bleiben, Elaatikef. 

24. Von der Abgabe von O.uellen, Bergwerken, Handel, der Iuden u. s. w. 

Zakac Elain, el-
maden, Tasghiara, Ahel Edcmi> 

25. Von der Abgabe vom Vieh Elmaschl'a. 

26. Von der Abgabe von den Fruchten des jandes ,^2^ Hakat 

Elfater. ' ^ ^ " 
Gg s ,7. Von 
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27. Von Wallfahrten ^ Elhasgh u Elamera. 

28. Vom Schlachten uberhaupt Dtbaieh. Vom Schlachten bey 

Benenrmng eines Kindes Elaktka. Vom Fleisch, das 

man durch die Iagd bekommt, EsjMd, und vom Vieh-

schneiden Elch(ltmi. 

29. Vom Krieg gegen die Christen, Iuden und Heiden Esghehed. 

ZO. Von den Heiligen ^ Eleimat! und Enadur. 

31. Von der Heirath Enekah. Von der Ehescheidung 

Etelak. Von verbothenen Graden Edtahar. VonMitch-

geschwistern Elmla. Von der zwiefa6)en VerstoKung der 

Frauen Ellaan und Elchala. 

52. Vsm Trauerjahr v^.2 Zlda. Von Wittwenunterhaltung Ne-

seka. Von einer Negersklavin, die des Verstorbenen Beyschlase-

rin gewesen ist, Jsttbra. 

zz» Vom Kauf und Verkauf ElbilM. 

34. Von der Vormundschast und Pflegschaft ^^-^9 llsaia. 

35. Vom Vermachtnisi an einen Geistlichen Hlba. Vom ?/smosen 

bey feinem ieben Sadaka. Von Hm,fem, die an die 

Sghiama geschenkt werden Elhabes. Vom Pfande 

Erhan. Von einer Sache in eines andern Verwahrsam, 

die wegkommt, ^^2 Aaria. Von einer geliehenen Sache 

Uadiah. Von unrichtiger Vormundschast Errgeseb. 

z6. Vom BlutvergieKen ^ Hakem EdtMa und 

Hodud. 

37« Von Zeugen und Eid 

Z8. Vom Erbe ElttMta. 

39. Wiederholung und Scharfung des zweyken Kapitels. 

40. Von der Beschneidung, vom Scheren am ieibe, von der Vedeckung u.s.w. 

41. Vom Essen und Trinken ^ Etaam u Eschrab. 

42. Vom Gnchen und von den HoflichkeilSbezeugungen Elastedan. 

4Z. Von 
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4Z. Von der Arzeney Etaalsgh. 

44. Von den Traumen'^) Arm. Vom Gahnen Eted-
tauab ^). Vom Niesen Elatas Vom Spiel 

Elab. Davon, dasi die Reichen sich StandeSma^ig aus-
fuhren sollen, Sebek Elchll. 

Ueber diese Schrift haben sie eine Erklarung von einem EnadeM etmer-
schld der selbige einem Ben Asiht'r diktirt hat. 

Delell Elchaerat lst cin Buch, das bey den M>.Nt5 
ren den vierten Rang behauptet, und das eigentlich ihr Gebetbuch, und dasjenige 

jst, nach welchem sie sich in ihrem GotteSdienste richten. Es ist von mehr, als 
einein Mann, geschrieben, von welchen der erfte Mohamed Betl Slimen elgesuli 

^ heistt, der dem Mohamed hundert und neun 
und siebzig prachtige Namen giebt. In den meisten Eremplaren sin
det man auch eine einfaltigc Abbildung von der Kaaba in Meka und von dem 

Grabe des Mohamed in Medlna! der zweyte Versafser eben dieses Buchs, 

Abu Abd Allah Mohamed Bell Said Ben Hamed elbllsni fuhrt eine Poesie 
von dreyhundert und funfzig Strophen an, von welchen jede zwote, mit dem 
Vuchstaben ^ in verschiedenen Mortern endet, worauf die siebzig Namen sol-
gen, die Mohamed Gott gegeben hat, die prachtig und weise sind, dergestalt, 
dast darinn ein heiliger Begriff von Gott, ausier der Dreyeiuigkeit, enthalten ist. 

Hiernachst fuhrt Meherez Ben Chalef vierhundert und zwey und siebenzig Stro
phen an, von denen jede zwote auf den Buchstab ^ endet; sodann wird das 

Gg z Kapitel 

*) Wann einer, der nicht heilig ist, traumt, so meynen sie, dasi solches vom Teufel 
tommt, und sagen daher gleich am Morgen, Allah in^l 
Sitan: Gott verfluche den Satan. 

» * )  W a n n  j e m a n d  g a h n t ,  s o  s o l l  e r  v o r  d e n  M n n d  h a l t e n ,  s o n s t  f a h r t ,  n a c h  i h r e r  
Meynung, der Tenfel hinein. 
Wann jemand nieset, so sagen sie: r^hamek Allah Kott erbar-

me sich nber dich; woraus der Niescnde antwortet: rgaferek Allah 
Gott vergebe dir. ^ 

Selbige sind in meiner Handschrift, die kbcrans zierlich geschrieben isi, Mit 
grnnen Aeichen al'gesonderr. 
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Kapitel a»s dem Koran, Elkehef die Hohle genannt, eingeruckt, 
das solgender Gestalt anfangt: „Gott sey gelobet, der den Koran zu seinem 
„Diener sandte, es ist kein Widerspruch in diesem Buche, es zeigt den rechten 
„Weg, es predigt den Gottlosen, dast sie grosie Peinigungen leiden sollen, und 
„eS verkundigt den Guten, dasi sie eine ewige Gluckftligkeit geniesten werden.^ 
Hieraus kommt eine Poesie von achthundert und zehn Strophen, wovon jede zwote 
auf s endet; dann solgen noch zwey und vierzig auf und endlich wird das 

Ganze mit einem Kalender beschlosien. DieseS Buch schahen sie so hoch, dasi sie 

es in einem Futteral von Silber verwahren, Tahalil genannt, das 

die Beschaffenheit hat, die XVII. 6. vorstellt, und an einer seidenen 
Schnur uber eine>on den Schultern getragen wird. 

Uaheb Monebra <^5-2^ ist eine historische Beschreibung von 
ihren heiligen Mannern und Propheten, von Adam an bis Mohamed. Sie 
ist von einem Ben Oskra ") verfajset worden. 

Rasst und Elbedani Erklarungen, bestHen kaum zwey im ganzen jande. 

Sid elbilchari Abhandlung von dem Mohamed ist nicht allein selten, son-
dern auch heilig. Dieser Bttchari ist der Beschutzer der Neger, und wann Mtt-
lei Jsmail etwas grostes mit seiner schwarzen Armee ausrichten wollte, so liesi er 
dieses Buch , eben wie die Bundeslade in dem alten Testament, in Prozession und 

unter der grostten Feyerlichkeit mit zu Felde suhren, welcheS auch noch itzt im vollen 
Gebrauch ist. Der Ausenthalt dieses Buchs ist allemal in einem schonen Kasten, 
und eS hat sein eigenes kleines Zelt, worunter es nahe bey der Person des Ko-

nigs gesetzet wird. 

Sid Cheltls Schrift haben nur wenige, und selbige handelt blost vom 

Ehestande. 

Tauhld und Elfake von dem Mohamed essetmsi und Jlm Allah han-
deln von Gott und seinen Eigenschaften, und sind rar zu bekommen. 

Dieses ist fast alles, was die Mauren jeHund haben, das zu ihrer THeolo
gie gehorte. Aber vordem ist in Fes eine grosie Bibliothek gewesen, deren 

Ueber-

») Ich habe stlbiqe auch mit von Marskos gebracht, und sie sindet sich itzt gleichfalls 
m der hcchgraflichcn Thsttschen Bibliothek. 



Gesetzkunde der Mauren. 
Ueberrest im Iahr 1760 von dem Konige unter die Kadl's im lande aus-
getheilet wurde ^). 

§. ?. 

Die Gesetzkunde bey den Mauren beruhet hauptjachlich auf den Koran, 
hiernachst auf die gemeldte Schrift des Malck, der sich darinnen, in Hinsicht der 
burgerlichen Gesetze, deutlicher, als Mohamed, auSgelajsen hat; was sie beyde 
ubergangei, haben, das wird bey einigen wenigen andern Schriftstellern gesucht, 
und wenn sie hier nichts sinden, so urtheilen sie nach Gutdunken. 

Alle Klagen gehen in der ersten Jllstanz vor den Kald oder den Gouvcr-
neur , der sich zu dem Ende gewisse Stunden des Tages in dem Thore der Stadt 
aufhalt, theils der frischen luft wegen, theils, um alle Ein- und Ausgehenden 
zu sehen, und endlich, um auch einer Gewohnheit zu folgen, die lange im Gebrauch 
gewesen ist »»). DaS Thor ist zugleich darnach eingerichtet, indem es, wie eine 
viereckichte Kammer, mit zweyen Thoren gebauet ist, die nicht geråde vor einander, 
sondern auf zmo bey einander befindlichen Seiten sind, und da auf den andern 

zwo Seiten eine Einrichtung mit Banken gemacht ist. Solchergestalt satz auch 
David zwischen zweyen Thoren, 2 Sam. 18, 24. Nachdem der Kald oder 
Gouverneur beyde Parteyen gehort hat, so lasit er entweder den Schuldigen gleich 
strafen, oder, wenn die Sache Zeugen und nahere?lusklarung bedarf, so verweiset 
er sie an den Kadl, der der gewohnliche Stadtvogt oder Richter im Weltlichen ist, 
obschon er auch in geistlichen Sachen urtheilt, worinnen von ihm an den Mllfti 
appellirt werden kann; er hat auch das Recht, an Festtagen zu predigen, und 
den Koran zu erklaren. Die Vorladung des Klagers besteht in diesen wenigen 
Worten: Allah ballah U be^ra ^ , jch sijehe hin zu Gott und 
dem Gericht. AlSdann must ihm die Gegenpartey nothwendig zu dem Kadl fol
gen; weigert sie sich aber, so bekommt sie nun die Vorladung von dem Kadl, so 
lautend: TklllN Kadl': Kadl'rust; und diesi wird ihr von einem der Bedienten 
des Kadl angekundigt, der den Ungehorsamen mit Gewalt hinbringt, wenn die 

Gu te 

*) Nach dem Zengnisi des Joh. 5eo Afrik. smd vordicsem in Marokss, in dcr N.ibe 
von der qrosten Sgdi^nia, gegen 2Ov Buchladen qewesen; cillein zu scincr Zcit, 
enva im Iahr izn, war kaum noch einer inder ganzen Stadr. 
Man sehe 5. 25. Ulos. 22, 15 nnd 25, 7. Icsa. :y, 21. Amos 5, 10. ja viel« 
leicht hat die otrsmannische s?fcrte ihren Namen dahcr. 
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Gute nicht helsen wiss. Wann nun beyde Parteyen vor dem Gericht versammlet 
sind, so sagt der Anklager mit Bescheidenheit und Kurze, worinnen ihm zu nahe 
Zeschcheii ist, und der andere fuhrt aus gleiche Art das Hauptsachlichste an, was 
er zu sciner Vertheidigung hat; werden alsdann noch Zeugen in der Sachs ersor-
dert, sowird ihnen sanuntlich auferlegt, am nachstsolgenden Tage zu erscheinen, 
und sie haben sodann zugleich das Recht, einen Ukil oder Sachwalter mitzubrin-
gen. Wenn erstereS aber nicht nothig ist, so urtheilt der Kadl gleich aus der 
Stelle. Jm Fall aber die Sache, wie gedacht, aus den solgenden Tag aus-
gefttzet worden ist, so muffen die Zeugen einen Eid ablegen, und nach wenigen 
Stunden ist demnachst der wichtigste Prozest zu Ende gebracht. Der Richter 
theilt sodann den Parteyen sein Urtheil ans der Stelle schristlich mit, und selbigsS 
must gleich vollstreckt wtt'den, es waredenn, dast davon an den Konig appellirt 
worden, welches aber fast nie geschieht, indem sie aus Ersahrung wissen, dast 
es ihnen nur, wie dort in der Fabel zu gehen pslegt, ein jeder bekommt namlich 
seine Schaale, nachdem der Konig die Auster gegejsen hat. 

Strasen uber MannSpersonen werden gemeiniglich durch die Bedienten des 

GouverneurS vollzogen. Die Allfa hingegen, so ein starkes Weib ist, vollzieht 
die Strasen an Frauenzimmern, sie mogen in oder auster dem Serail seyn; sie 
zieht sie namlich gesanglich ein, giebt ihnen Stockprugel, henkt sie, und was mehr 
dergleichen ist, denn keme Mannsperson dars Hand an sie legen. 

Die gewZhnlichsten Strasen sur Vergehungen bestehen in Geldbuste; sodann 
in Stockprugeln, die entweder aus dem Hintern, oder aus dem Bauch, oderun-
ter den Fusten gegeben werden, und hicrnachst in Schlagen mit einem dicken leder-
nenNiemer, Asst genannt, den die Gerichtsbedienten allemal uber den Schultern 
kragen. Sie wersen den Venwtheilten platt aus die Erde nieder, woraus sich einer 
so lange uber seinen Hals setzet, und einer aus jedes Bein, bis er von einem aus 
jeder Seite, die bestimmte Anzahl Schlage weg hat, die von einem der Gegenwar-
tigen an dein Roftnkranz berechnet werden. Gleich nach der Vollstreckung must 
er seinen Henkern noch einige Mttslmat sur ihre Bemuhung geben; wenn er aber 
keine hat, so bekommt er osters noch eine Tracht Schlage, als eine Zugabe. Ost-
mals wird auch jemand von vier starken KerlS mit einer solchen Fertigkeit in die 
^ust geworsen, daster, nach der Absicht des Besehls, im Fallen entweder einen 
Arm oder ein Bein bricht, oder auch geråde aus den Kops sturzet, und todt alts 
der Stelle liegen bleibt. Fur grebe Verbrechen werden sie vorerst ins Gesang-

nisi 
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niK gesetzet und in Eisen geschmiedet, dergleichen die angefchenel, Amtsbedien^tt 
auch zur Strafe uttterworfen sind, und hernachmals lZfterS gleich wieder in ihre 
Aemter eingefetzet werden, als wenn nichtS vorgefallen ware. U-?brigens hangen 
die meisten Strafen von dem Einfall des Konigs ab, und sind zum Veyfpiel, 
jemanden mit Honig befchmieren, und ihn solchcr Gestalt einen ganzen Tag uber 
an die Svlme fur die Fliegen auszustellen; einen bey den Fusten an dem Schwanze 

eines MaulthierS binden, und ihn solcher Gestalt uber die Gasten zu fchleifen; fer-
ner, vor den Kopf fchieHen, mit einer ianze durchstechen, bis an den Kopflebel^ 
dig begraben, wornachst fem Kopf ofters zum Ziel diencn must, nach welchem 
geschossen oder mit Steinen geworfen wird; einem alle Zahne aus dem Munde 

brechen, den Kopf abfchneiden, fo gemeiniglich von hinten gefchieht, oder auch 
Hånde, Fusie, Nafe, Ohren, Bruste u. f. w. einen lebendig durchfagen, fpie-
sen, verbrennen, bey den Fusien henken; vor die iowcn oder die Kameele werfen; 
vom Thunn herabsturzen, fackcn; eine lange Zeit am Schlafen oder Est'en verhin-
dern; lebendig in einem todten Ochsen begraben, Nafe, Mund und Ohren mit 

Pulver anfullen, das angezundet wird, und was sonst dergleichen mehr feyn kann. 

Vom Erbe lauten die elgenen Worte des Koran fo: „Gott besiehlt euch 
„eure Kinder an, der Sohn foll fo viel als zwo Techter haben ; wenn mehr als 

„zwo Tochter da sind, fo follen sie Zweydrittel von der Verlassenfchast des Ver-
„ftorbenen erhaltm; im Fall nur eine da ist, so foll sie die Halfte, und die Ver-
,,-wandtfchaft em SechStheil von dem Uebrigen bekommen: wenn keine Kinder da 
„sind, und die Anverwandten erben sollm, so soll die Mutter des Verstorbenen 
„ein Drittel haben,- wenn Bruder da sind, fo soll die Mutter em Sechscheil be-
„ kommen, nachdem die Vermachtnisse nach dem Testament, m,d die Schulden 
„abgetragcn worden sind. Ihr wisfet nicht, wem ihr am besten Gutes erzeige« 
„komiet, entweder euren Kindern oder euren Aeltern, gebt einem jeden dasjenige, 

„so Gott befohien hat. Die Hal/te von dem, das eure Frauen nachlasten, ge-
„hort euch, im Zoll sie keine Kinder haben: wenn sie Kinder haben, so jollt ihr 
„em Viertel von der Nachlassenschast bekommen. Nachdein die Schulden un^ 
„Vermachtuisse abgetragcn worden sind, sollen die Fraueti em Viertheil von eurem 
„Nachlasi haben, wenn ihr keine Kinder habt; wenn ihr aber Kinder habt, si» 
„sollen die Frauen nur ein Achtel erhalten. Wenn Mann und Frau emander 
„erben, und weder Aeltern noch Kinder haben, aber doch einen Bruder und eine 
„S6)wester, so soll ein ieder von diefm ein Sechstheil vom Erbe haben; falls 

Hosts Mmok. Hh „meh-
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„mehrere da stud, so fossen sie ein Drittheil unter sich theilen, nachdem Schulden 
„ und Vermachtniffe bezahlt smd. ̂  Hierauf heistt es ferner in demselben Kapitel: 
„ Sie werden dich wegen des Erbes besragen; sage ihnen : Gott unterrichtet euch 
,,vomErbe, wie folget: Wenn ein Mann ohne Kinder stirbt, und er eine Schwe-

^ster hat, so soll sie die Halste seines Nachlaffes haben; falls mehrere Bruder und 
i, Schwestern sind, so soll der Sohn so viel als zwo Tochter haben »)." Hiernach 
richten sich die Mauren, so viel wie sie konnen; aber Gebrauch und Herkommen 
mussen bey den Erbtheilungen das beste thun, weil das Geseh so unvollftandlg ist. 
Solchergestalt bringen sie es gerne dahin, dast die Wittwe sowohl ihre Kleider, 
als Kostbarkeiten, wie auch denjenigen Belaus zum voraus bekommt, der noch von 
dem, was vormals im Heirathskontrakte versprochen worden, unbezahlt seyn 
mochte. Eine Sklaven-Negerin erbt nichts, aber die Kinder, die der Verstor-
bene mit ihr erzengt hatte, gehen mit den andern achten Kindern zu gleichen 

Theilen ^). 

Wann sie dem Tode nahe sind, so sollen sie ein Testament in Gegenwart 
zweener Zeugen von derselben Religion machen, oderim Nothsall auch in Gegen-
wart eines andern, von dem der Sterbende einen Eid wegen seiner zu beweisen-
dcn Aufrichtigkeit nimmt, falls er selbige bezweiselte c). Sie sotten in ihrem 
letzten Willen vorzuglich ihre Frauetl und die Armen und Waifen bedenken; die-
ses letzte nennen sie Sadaka ^), und folches kann weder von den Kindern noch 
von der Familie verhindert, oder die Ausbezahlung desselben vermieden werden. 
Eben so wenig dursen sie Ansprache an die Hauser machen, die an die Sghiamet! 
hinterlassen werden, und Tahabls heisien «), auch Hlba oder das, was an einen 
Geistlichen vermacht wird, wird voratis genommen l'). 

Diebe sollen ihre Hånde verlieren, sowohl Mannspersonen, als Frauen-
zimmer; und wenn sie in der That ergriffen werden, so wird ihnen tein Prozesi 
qemacht und es bedarf keinen Zeugen. Der Koran sagt, dast sie den Zorn der 
Welt aus sich laden, und die Strafe, so Gott den Bosim bereitet hat Z). 

s) Roran 4. Kap. von den Frauen. 
d) v'lale? zz. Kap. 
c) Roran 5. Kap. vom Tisch. 

Male? Kap. 
e) Ebendas. 

Ebendas. 
. x) Roran 5. Kap. 
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Ehebruch wird hart gestraft, indem dafur, nach dem Koran, em Mann 

oder eine Frau zu Tode gesteinigt, oder die Frau in dem Hause des Mannes gefan-
gen gehalten wird, bis sie stirbt, oder bis es Gott anderer Gestalt anordnet. Wcit 
aber dieseS Vergehen mit vier Zeugen dargethan werden soll, so halt es schwer, 
obige Strafe zu bewirken, besonders da der Anklager, wegen mangelnden Beweises, 

mit achtzig Peitschenschlagen gestraft und hernachmals nie als Zeuge angenommen 
werden soll ^). Doch wird es einem Mann auch zugelaffen, wann er seine Frau 
ohne Zeugen beschuldigt, dasi er viermal daraus schwort, wasmaasien er die Wahr--
heit behaupte, und zum funftenmal sagt, dast der Fluch Gottes uber ihm seyn 
solle, falls er luge. Wenn nun die Frau eben dieselben Eide daraus schwort, daff 
der Mann luge, so ist sie srey vor Strafe i); aber sie wird doch vom Manne ge-
schieden. Eine unverheirathete Person, die der Unzucht ubersuhrt wird, soll hun
dert Peitschenschlage haben K); allein Sklaven und Sklavinnen bekommen nur die 
Halfte dieser Strafe, sur gleichcs Vergehen. 

Vorsetzlicher Mord wird nach dem Koran in dem andern ieben auf das 
harteste gestraft. Der Koran sagt I): „Derjenige, wclcher einen Rechtglaubi-
„gen erschlagt, soll in dem Fener der Holle gestrast werden, und der Zorn und 
„Fluch Gottes werdenewig uber ihm bleiben." Malek setzet ieben sur ieben hier 
„in der Welt ab^r Mohamed hat erlaubt, mit den Freunden des Entleibten 
einen Vergleich emzugehen, im Fall sie sich dazu bewegen lasset, wollen n); wel-

ches geråde gegen das mosaische Gesetz ist, so befiehlt: ihr sollt keine Versoh-
tillng nehlnen uber die Seele des Todtschlagers, denn er ist des Todes schul-
dig, U!w er soll des Todes sterben o). Wenn aber die Blutracher, das ist, 
die Anverwandten des Entleibten, kein Geld, oder keine andere Versohnung an-
nehmen wollen, so soll der Morder an ste ausgeliesert werden, um auf eben die-
selbeArt, und zwar Sffentlich getodtet zu werden, wie der Entleibte umgebracht 
war. Solchergestalt wurde einmal einer in Marokos zu der Bestrafung ausge-

2 fuhrt, 

ii) Roran 2Z. Kap. von den Rechtglaubiaen. 
i) Ebendas. 
K) Cd.„das. doch steht im 4.Kap,: „Wenn ihnen ibre Ciinde leid ist, so thue ihne« 

„kein Uebel;" und diesem folgen die Mauren lieder,' 
l) koran 4. Kap. von dcn Frauen. 

35 Kap. 
r>) 2. Kap. von dcr Kuh. 
o) 4. B. Mes. 55, ,l. 
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fuhrt, dem die drey Bruder des Entleibten nrcht vergeben wollten, obschon der 
Kad! sich alle Muhe gegeben'hatte, um ihn zu retten; die drey Bnlder gaben 
ihm in der Hitze jeder einen Stich mit einem Mejser, trafen ihn aber so schlecht, 
datz sie ihn nicht todteten; als sie sich daher zubereiteten, ihm noch mehr dergleichen 
ju versetzen, so wurden sie nun von dem Kadi, der zugegenwar, davon abgehal-
ken, indem er sagte: er hat den Entleibten mit einem Mejsersiich getodtet, und 
jhr habt ihm drey gegeben, jeHund soll er erst den zweyen von euch, jedem einen 
Stich zuruckgeben, und so mag der, der lebt, ihn noch mit einem Stich nach dem 
GeseHe todten, obschon er alsdann doch einen Stich zu viel bekommen hat. 
Allein, da sie hierzu keine iusk bezeugten, so kam der Morder davon ?). Es 
kommt aber uberhaupt selten zu einer solchen Auslieferung zur iebensstrase, weil 
es der Konig allemal durch einen oder den andern seinen Vorwand zu verhindern 
sucht; dieserwegen lassen sich die Mauren auch gemeiniglich gern in einen Ver-
gleich ein, und nehmen lieber etwas, als gar nichts, da sie ubrigens den Todten 
doch nicht wieder zum jeben bringen tonnen. Die Verhandlung dieser )trt Sachen 

Keschiehk zwar auch in der ersten Jnstanz vor dem Kadi; allein er ist in derglei-
^»en Fallen nur gleichsam Mittler, weil, wenn die Erben kein Geld nehmen wot-
Zen, oder wenn auch der Morder keines hat, der Konig alsdann davon unterrich-

Det wird, der mit dem Verbrecher einen kurzen Prozch macht. 

Unvorsetzlicher Todtschlag soll durch Zeugen oder Eid bewiesen werden, 
^nd wird mit hundert Dukaten bezahlt ?). Mohamed legt eine Geldstrase auf, 
und die joslassung eines Gesaugenen, oder auch Zweymonatliche Fasten ^). Ein 
Weisier, der einen Negersklaven unvorsetzlich todtet, soll seinen Werth bezahlen; 
und ein Neger, der einen Weisien todtet, soll gesangen gehalten »verden, bis die 

Obrigkeit uber ihn urtheilt«). Um einen vorschlichen Mord gesetzmasiig zu be-
weisen, werden so viele Zeugen ersordert, dasi nur wenige Morder wurden uber-
fuhrt werden konnen, aber der Konig lasit auch zween Zeugen alleine gelten; und 
wann jemand ermordet wird, ohne dasi man den Thaterweist, oder ihn ergreift, 
so muK dieganze Provinz eine groKe Geldsumme bezahlen, die der Konig auflegc. 

Vie!-

) Malek 35. Kap 
r) Roran 4. Kap. 

Malek 35. Kap. 

p) k^il^on ^larnecco?. 
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Vlelleicht soli die Anzahl der Zeugen grotz seyn, weil man asse diejenigen'verwersen 
kann, gegen welche man zu beweisen vermag, dast sie irgend einmal betrunken ge-

wesen sind, Schweinfleisch gegessen, ftehend ihr Wasser gelassen, falsch geschworen 
haben, oder wa6 mehr dergleichen ist. Auf diese Weise wurde einmal in Sala 
zu den Zeiten des Mulei Jsmail, ein frall^slscher Kaufmann gerettet, der an-
geklagt wurde, dasi er ubel von dem Mvhamed gesprochen habe; denn er brachte 
es mit Hulse des Geldes dahin, daK drey von den Zeugen aus dem Grunde ver. 
worsen wurden, wetl der eine Wein getrunken hatte, der andere mit unreiner Wa-

sche in die Sghiama gegangen war, und der dritte, als die Christel?, stehend sein 
Wasser gelasson hatte ^). Wenn ein Frauenzimmer als heilig angesehen wird, so 
gilt ihr Zeugnist furganz; wenn aber jenes nicht ist, so verlangt Malek in der 
Zeugschaft viele Weiber gegen eine Mannsperson "); doch hat sich Mohamed in 
Schuldsachen, mit dem Zeugnist zweer Frauen statt zweener Manner, genugen 

lassen ^). 

Kontrakts sollen in Gegenwart zweener Manner, als Zeugen, und welm 

selbige nicht zu haben sind , alsdann vor einem Mann und zwo Frauen errichtet 
werden >). Diese zween Zeugen sollen Adul seyn, und salts sie nicht zu erhalten 
stehen, so soll Burgschaft gestellt werden, und der Burge soll bezahlen ^). Wenn 
ein Neger, Pserd, Haus oder dergleichen gekauft wird, so soll von zween Adul ein 
Instrument daruber verfatzt werden; und salls hernachmals besunden wird, dast 
das Verkaufte Fehler gehabt hat, die in demselben nicht benannt worden sind, so 
zwingt der Kadt den Verkauser, dast er es wieder zurucknehMen Must. DieHau-
ser der Unmundigen, die unter ihren vermeyntlichen Werth verkauft worden sind, 
werden auch deil Eigenthumern wieder zuruckgegeben, wenn sie zu ihrer Zeit de6-
fulls Beschwerde fuhren. 

Wer in einem Hause sunszehn Iahr zur Miethe gewohnt hat, maaffet sich 
selbiges als sein Eigenthum an, und behalt es unter Begrundung auf das Geseh 2) 

ohne Bezahlung. 

Hh z Ana, 

t) VttSnot ttittoire 6u kexne 6e ^1. 
u) Malet Z6. Kap. 
x) Koran 2. Kap. 
>) Ebcndas. 2. Kap. oder vvn den Frau<?». 

Malek z6. Kap. 
«) Malet Z2. Kap, 
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Al sa, oder eine geliehene Sache, die lange ln den Handen besjenlgen bteiHt, 

der sie geliehen hat, gehoret nicht mehr dem Eigenthumee b), (vermuthlichauch 
nach funfzehn Iahren). 

Wenn jemand ein Pferd, Maulthieru. s. w. miethet, und das Thier unter-
weges stirbt, so bezahlt er nur dieMiethec); wenn er aber diest gemiethete Thier 
mit Safran beladen^at, und es dann unterweges umkommt, so must der Mie-

ther solches bezahlen, im Jall er nicht vorher eine andere Abrede getroffen 
hatte. 

Bankerotte nennet man Cherat. Wenn jemand dergseichen machen'will, 
so soll er anzeigen , wo sein Gut versoren gegangen ist. Im Fall es gestohlen, 
oder ohne sein Versehen, oder durch ungluckliche Begebenheiten abhanden gekom-
men ist, so ist er von aller Ansprache srey. Wenn solches aber durch seine Ver-
saumnist, oder vorsetzlich geschehen ist, um sich bereichern zu wollen, so wird er 
ins Gesangnist gebracht, und kommt nicht eher wieder heraus, als bis er alles 
bezahlt hat, oder auch andere sur ihn bezahlencl). 

Uadia wird genannt, wenn jemand einem andern etwas in Verwahrung 
giebt, und dajselbe wegkommt, so ist er nicht pflichtig, eS zu ersetzen e). 

Hat jemand Zeugen daraus, dast Vieh bey Tage in sein Getreide gegangen 

ist, und Schaden gethanhat, so erhalt der Klager doch keinen ErsaH; geschieht 
es aber bey Nachtzeit, so mu^ der Eigenthumer des VieheS den Schaden be-
zahlen t). 

Der Beklagte, wenn er gleich nicht ubersuhrt wird, must dennoch seine Un-
schuld eidlich erharten. Diesen Eid must er stehend mit dem Gesichte gen Meka 
ablegen, sprechend: ^ Ahelf billah elledl 
la Ilah ela hlia: ich schwore zu Gott, der ein einiger Gott ist. Wird einer 
nachher befunden, salsch geschworen zu haben, so soll er dafur mit achtzig Strei-
chen gestraft werden, (ein Sklave mit vierzig Strejchen) oder er soll ein Bro> 

^ untec 

b) Male? Z4. Kap. 
c) Ebeudas. 52. Kap. 
<Z) Ebcndas. 
c) Ebendas. Z2. Kap. 
5) Ebeudas. z6. Kap. 
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unter die Arme nehmen, so warm es aus dem Osen kommt, oder er soll zwey 
Monate fasten, oder einem Sklaven die Freyheit geben, oder er soll unter sechzig 
Personen Korn auStheilen, jedem ein ElMUd s). 

Jus Talionis oder das Recht der Wiedervergeltung beobachten die Maro-
kaner so viel als immer moglich, indem ste sich aus den Koran grunden , wo es 
an einem Orte heisit: „Wiedervergeltung ist^euch besohlen bey dem Todtschlage, 
„ein Freyer sur einen Freyen, Knecht sur Knecht, Weib sur Weib;^ und an ei
nem andern Orte'): „wir haben Wiedervergeltung verordnet, ieben um ieben, 

„Auge um Auge, Nase um Nase, OhrumOhr, ZahnumZahn, Wunde um 
„Wunde," welches mit Mosts Gesehe ubereinkommt; dock) finden dabey nach 
den Umstanden auch AuSnahmen Statt, wenn etwa die That mittelst eineS un-
glucklichen ZufalleS geschehen ist, oder nicht in boser Abstcht, oder, wenn man 
sehr viel Veranlassung dazu gehabt, immer aber wollen ste doch gern an dem Gliede 
bestrafen, welches gesundigt hat. Malek erlaubt eine Maulschelle mit Gelde 
zu bezahlen, weil er geglaubt, dast es nicht hinlangliche Genugthuung ware, Maul-
fthelle um Maulschelle zu geben. 

§. 4-

Die Arzneykunst steht bey den Mallren nur aus schwachen Fuffen, wes-
wegen stchderKonig und das Serail gemeiniglich auch eines christlichen Wund-
arjtes bedienen, der entweder als Gesangener, oder sreywillig dahin gekommen 
seyn kann. Aber des AnsehenS wegen hat der Konig doch einen sogenannten 

Tabib, dessen ganze Wissenschast darinnen besteht, dast er die Kraft 
von einigen Krautern des bandes kennt, und einige von den sogenannten Haus-

mitteln weisi. Von der Zergliederungskunst verstehen ste nichtS, und versahren 
in der Hinstcht blindlings. Jhre Kenntnijse in der Arzeney erwerben ste sich da-
durch, dast ste ein Paar medicinische Bucher lesen, als den Hipocrates und Ga-
lcnus, welchen lehten sie Abbu elfedil elasghielani 

nennen, 

x) Der Voran hie und da, und Malek 28. K»p. 
2 Kap. 

») 5. K»^p. und NIalc? z?. Kap. 
^) 2 B. Mos. 21, 24. z B, Mos. 24, 20. 5. B. Mos. 19, 21. 
!) 35« Kap. 
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«e>«en, und ih«, in zehn Biban oder Kapitel besitzen. Nach ihrem Malek iss 
es die beste Medicin, wann sie eine Schaale oder ein Glas nehmen, einige Worte 

aus dem Koran darin schreiben, Wasser darauf giesien^ nnd selbiges dem Kran

ten zu trinken geben; ferner verordnet er, den Kopfzu schcren, sich zu brechen und 

Ader zu lassen, wobey sie Rucksichtauf die Planeten und Sterne nehmen miissen; 

und endlich ihren Sklaven die Freyheit zu geben i»), wieauch noch andere sympa-

thetische und aberglaubische Mittel mehr zu gebrauchen. 

Die schlimmste Krankheit unter ihnen ist Sghl'dam: Aussatz, der 

in der Stadt Marokos am meisteu herrscht, sieHaben daher auck) diejenigen, die 

Kcunit behastet sind^ vor die Thore hinansgejagt, woselbst sie in ejnigen elenden 

Hutten wohnen, und sich zmn Theil vom Betteln ernahren muffen. Die Vor-

beyreisenden halteii sich diesenvegen auf kleine Munden gefasit, und werfen ihnen 

das Geld weit entgegen, wenn sich einer zu nahern anfangt, um auf diese Weise 

zuverhmdern, dasi sie ihnen mcht auf den ieib kommen, wozu sie sonsi unverschamt 

g^mg sind. Man sieht hieselbst einige ohne Nase, Mund, Oh ren oder Finger, 

und andere, die zwar ein gesundes und frisches Ansehen haben, aber auf verbor-

genen Stellen mit dieser Krankheit behaftet sind. Diese elenden Menschen erzeu-

gen Kinder in diesem Zusiande, und eS istganz besonderS, wie man erzahlt, dast 

sjch einige von Giesen Kindern in die Stadt hinein stehlen, sich uuter den Haufttt 

pmsthen, und weder selbst krank werdm, noch andere anstecken; we»m sich aber 

solchezur Stadt nahern, andenen manerkennt, daH sie angesteckt sind, fo hat 

e^n jeder das Rechk, sie vor den Kopf zu schietzen. Die Sghiamen nmssm etwas 

zu ihrttn Untechait hergeben, und es ist ein Kald uber sie, dtt sich mit ihnen in 

emem gieichen Unglucke besindet. Venm'sche Kran^heiten sind allgemem, und 

Her schlimmste Grad wird mit Sassepanlle gcheilt; sie geben dieser Krankheit den 

hvfiichcn Namen Berd oder Kalte. Die KinderblattM! nennen sie , 

Sgk>ibn, und wenige entgehm ihnen, doch sind sie in diesem iande nichl gefahr-

lich. Vor dem Fieber furchten sie sichmchr, und brauchen dagegen Zedorretes 

Fleisch von einem Bna oder Kameleon. Viele von denen, die in den Stadten 

wohnm, haben schwache Augen, welcheS vielleicht daher entjreht, dast alle Hausee 

jowohl an den Seiten, als oben, gekalkt sind, worauf der bestandige Sonnen« 

Mm Line schadliche Wirkung fur vie Augen macht; sie beschmiercn daher die 

Augen-

rn) Alale? 42. Kap. 
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Anqenlieder mit einem schwarzen Mineral, Kahenl genannt, das sie nichk allein 

zur Starkung derAugen, sondern auch zur Zier gebrauchen, weil grosie schwarze 

Allgen fur eine Schonheit gchalten werden. 

Die Aeuerkuren brauchet! sie viel, indem sie die Haut auf der schmerzhaf-

ten Stelte mit einem gluhenden Eisen brennen. Abgestumpste Gliedmasien bren-

nen sie anch mit einem Eisen, oder stecken sie auch in hejstes Oel und heilen sie 

demnachst mit dem Kraut Henna. 

Da sie sich zeitig und mit vieten Frauen verheirathen, so werden die Man-

ner bald geschwacht, und selbige haben und gebrauchen dieserwegen verschiedeue 

starkende Sachen, und unter andern die Wurzel eines KrautS, ^^-5" Kersana 
genannt, so in der Gegend bey UaledM wachst. Aber dergseichen Dinge kosten 

ihnen osterS das ieben, wenn sie sich derselben entweder zu gewohnlich oder zu stark 
bedienen "). Ein europaischer ChirurguS kann einem Mattren keinen grosieren 

Gesallen und Dienst erzeigen, als da^ er ihm solche Aizeneymittel giebt, und ee 

wird auch oftmals dårum ersucht. 

§. 5-

Aufweltlick)^ Geschichte wenden die Mailren nur wenigen Fleitz. Sie ba-

ben eiue von Ben Besam ^ die ihre Kriege in Spanien betrisft; selbige 

ist aber fabelhast und enthalt fast allein die Siege der Manren, ohne viel von 

den Siegen der Spanier zu melden 0) 

Sie haben auch eine Sammlung des Mohamed Karlas, 
von den Thaten vieler lnarokanischen Regenten, welche von 788 bis l6z4gehtp). 

Die Manren lesen am liebsten Remanen mid ^iebeSgeschichten, vorzuglich in dem Ge-

ftl)inack, wie tausend und eine Nacht, dergleichen sie auch einige haben; ferner Zau-

bergeschichten, in welchem Fache sie unter andern Buchern eines von einem Abd 

Allah Emhamer Ben Mohamed Elfesani ^ besihen. Einige wenige von ih

nen 

u) Solchergcstalt endete einmal zu meiner Zeit ein Radi in Sul'ra stin Leben, 24 Stun
den, nachvem er zu viel von oergleichen stmkenden Mitteln geuommen hatte. 

0) Ich habe selbige mir von varskos gebrachr, und sie sindet sich nuu in der hochgrasZi-
chen Thottschen Buchersammlung. 

p) Diesc habe ich sclbst und ift ziemlich gut geschrieben. 
<1) Diese Hantschrift habe ich auch mirgebrachr, und sie sindet sich jetzund ebenfalls ix 

der vorgemcldten Buchersaunnlung« 

Hosts Mal ok. I i 
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ncn bskummem sich um Geschichte und Geographie, sie haben aber allzuwenige 

Hulfsmittel in chrer elgenen Sprache ̂  und andere verstehen sie nicht. 

§. 6. 

Ihr vornehmster Schriststeller in der Astronomle ist Abd Allah Mohamed 
Ben Sa^d ^ r). Auf diese Wissenschaft legen 

sich diejenigen unter den Mauren, die recht glanzen wollen; denn alles, was sie 

von Planeten, Himmelszeichen, Versinsterung und dergleichen erzahlen konnen, 

ftHet die andem in eine besondere Verwunderung; und da die Kalenderwissenschast 

den anfthnlichsten Theil ihrer Astronomi? ausmacht, so haben sie taglich Gelegenheik 

jhren gelehrtenKram auszulegen. EinTalb, mit dem ichUmgang harte, sagte mir 

jedesmal, wann ich ihn auf der Straffe fah, was wir Christen fur einen Tag 

schrieben, und seine Bruder sahen ihn dieserwegen fur ernen gelehrten Mann an. 

Die Mauren rechnen nach dem Mond zwolf Monate, die wechftlsweise 

neun und zwanzig, und dreysiig Tage m sich fassen; und dieser Rechnung solgen 

^e bey ihren Festen, in Briefen u. s. w. 

Moharam fachh im Iahr der Hesg. 1180 fieng an 
den 28 May im Zahr Chr^ 1767 

Sasar - - - - - 26Junins — — — 

Rabia elaul - - - - 25 Julius — — — 

Rabia etteni - - - - 24 August — —^ — 

Sghiomadi etalll - - - 23 Sept. — — — 

Sghiomadi etteni - . 22 Oct. — — — 

^2^ Resghieb ----- 21 Nov. — —- — 

S c h i a b a n  -  - - - - -  2 0  D e c .  —  —  —  

Ramadhan - - 19 Jan. — —1768. 

S u a l  - - - - - -  1 7  F e b r .  —  —  

Elkada - - - - - - 1 9  Mart. —  —  —  

Dalhesghial - s - - 17 Apl'i! —. —' — 

Die 

-) Zluch diese Haiidschrift brachte ich mit, m»d sie isi »M m derselben BuchersammlunK. 
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Diegememen ieute geben ihnen osterS andere Namen; denn statt Moharam sa

gen sie Aschor, welches das Fest ist, so in diejem Mcmat einsallt. Fur Sasar 
sagen sie Schein elaschor: der Mond nach Aschor. Fur Rabia elaul sagen sie 

Mulud: das darinnen einsallende Geburtssest des Mohamed. Fur Rabm etlenl 
jagen sle Schein Eimultld: nach Mulud. Statt Sghiomadi elaul Heitzt es 

Sghicd; aber Sghiomadi etteni nennen sie geradezu Sghemad. Neoghieb 
wird zu Ersghiem. Schiabal! nnd Namadhan bleiben unverandert; alleut 

Sual nennen sieFettM, welches Fruhstuck bedeutet, weil sie in diesem Monate, 

nach den Fasten im Ramadhan, wieder ansangen zu speisen. Elkada heistt 

Busghlld von der Person, die verkleidet in ranchen Fellen und mit ein Paar Hor--

nern vor der Stirne, in den Hausern umherlaust; und Dalhesghia haben sie den 

Namen AidKeblr, oder das groffe Fest gegeben, weil solcheS in diesem Monat 

geseyert wird, wovon vorher gemeldet worden. Es ist bekannt, dast die alten 

Araber viere von diesen Monaten heilig gehalten haben, namlich, den ersten, sie-

benten und die zween letzten «); aber die Mauren machen das meisteWesen vom 

Ramadhan. Sie theilen acht und zwanzig Tage eines MonatS in dreyzehn Theite 

ein, dasi daher ein Himmelszeichen wahrend zween Tagen, und etwas mehr, als 

drey und einer halben Stunde, regieren sollte; eine von diesen Abtheilungen nennen 

sie Elattsera, bey deren ?tusgang sie eine Art vsn Fest und iustbarkeit haben, die 

darinnen besteht, datz sie uber em Feuer sikringen, das aus der Strasie angezun-

det worden, eben wie bey dem Feste Aschor. Die Planeten nennen sie 

Kuakeb^ namlich, Schims, die Sonne, ^.4^' Gomra, den Mond, 

Merlch, Mars, Zachara, Venus, Atard, Merkurius, 

Mschter/, Jupiter, und Zahel SaturnuS. Sie fangen die 

Woche bey deni Sonntage an, und nennen die Tage den 1, 2, z, 4, 5, Freytag 

54.^^ El^har Esghima, und Sonnabend Sebt. Uebrigens 

recl^i sie ihre Iahre eben wie die Araber, von der Hesghira ode? 

der Flucht des Mohamed^ln, die den 15. Julius 622geschah; und weil sie Mon-

denjahre haben, die 1 in zz verlieren, so gehort eine ordentliche AuSrechnung dazu, 

um sie mit unseren Sonnenjahren zu vereinigen ^). Demungeachtet brauchen sie 

auch die jlllianischeil Monate und Sonnenjahre bcy dem ^andwesen, und inson-

Ji 2 derheit 

5 )  Reran 4, 5, y. 
t) Welches vmsrmldlich in dem VIQionslre k.!ckelet vorkbmmt. 
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derheit bey der Zeik zu den Gebeten; denn da sie nicht mit Uhren verfehen jmd, jo-

muffen sie sich nach dem Schatten der Sonne richten, welcher in den Mondenmo-

naren veranderlich ist, aber v.ollig gleich in allen Sonnenmonaten von einer Be-^ 

nennung. Wenn sie also ihren Schatten mit ihren Fusten abmessen, so tonnen sie 

wiffen, was die Glocke ist, so lange, als namlich die Sonne scheint, welches da 

zn Lande die meiste Zeit Statt sindet, und dieses Fustmaast ist ihnen theils schon 

durch die Uebung bekannt, und theils ist es in ihrem oder Ka

lender angefuhrt, wovon vorher gemeldet worden, dast er ihrem Deletl ElchaeraL 
sder Gebetbuch angehangt ist, und wovon hier eine Uebersetzung solgte 

Januar Jeneir) zi Tage. 

Man halt das Gebet Dhohttr, wann Z. Heistt der Heilige, 

der Schatten 9 Fust ist, undAjar, wann 

7 Fusi ist. Die Sonne geht in den 

Steinbock Bersgh 

Esghidt. Der Tag ist 9 Stunden 

und zv Minuten, die Nacht ist 14 

Stunden und zo Minuten. Dimser 

Monat ist Eschta: Winter. 

Fliegen und Flohe sterben, die Baume 

schlagen aus, und das Zuckerrohr wird 

gesammlet^ Jm Fall es in dem ersten-

halben Monat donnert, so wird es ein 

gutes Iahr werden. Und Gott weiK 

alles. 

oder die Nache 
der Alten. 

5. Wind. 

8. Anbeter des Kreuzes. 

9. Ein gesegneter Tag. 

12. StarkeKalte. 

16. Starb Adl Bekr, Gott fty ihm 

gnadig, und stinem Chalifa 
Omar. 

2S^ Endet Elt'ali ^^5!: eine Abthei-

lung des Iahrs, da die Nache 

am langsten ist. 

24. Paaren sich die Vogel und Instkten. 

2L. Kommt der Mond mit dem Stier 

zusammen. 

zo. Gehen die Fisthe hoch im Masser 

F M ' t t a ?  ( F e b r e  i r )  28 Tage. 

D?s Gebet Dhohur wird beym I. 

Schatten von 7 Fusi gehalten, und Ajar z. 

gleichfalls. Die Sonne geht in den 7. 

Wajfermann Edl)!u. Dsr 

Tag, 

Fallt Schnee. 

Wind in drey Tagen. ^ 

Steigt in der lusi die erste SghllNM 

Hitze herunter.. 

ro. 
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Tag ist zehn Stunden und ein wenig 
mehr. Die Nacht ist ein wenig uber 
dreyzehn Stunden. In diesem Monat 
fangen dieBienen auSdenAepsel- undVir-
nenbluthen. WanneSdonnert, so wird 

es ein gutes Iahr. Und der hohe Gott 
weist alle Dinge. 

IQ Wind in drey Tagen. 
ii. Ein unglucklicher Tag. 

15. Kommen die lebendigen Thiere aus^ 
der Erde hervor. 

16^ Wind. 

17. Die zweyte SghlMM. 
21^ KommtdieSchwalbe, unddiedritte 

SghlMra sallt herunter. 
27. Trifft Håsum eineAbthei-

tung des IahreS, ein; und alts 
MannS-Kalte fangt an. 

Marz 

Dhohm' wud bey funf Fust Schat-
ten und Asar bey sleben Fufi gehalten. 
Die Sonne tritt in den Fifch 
Elheut. Der Tag ist zwolf Stunden, 
und die Nacht ist zwolf Stunden. In 
diesem wird Zuckerrohrgepflanzet. Wann 
Donner einfallt, so ist e5sehr g.ut. Und 
Gott weisi alles. 

Mers) ZI Tage. 

2. Pstanzet man Baume. 
4. Ist der leHte von 
15. Nacht-Gleiche. 
18. Gut Baume pstanzen. 
20. Starb Joseph, Friede uber ihn-. 
21. Schlagt die Nachtigatt. 
24. Schietzen die Baume in den Zweb-

gen. 

26. Bofts Wetter. 

April (^-^ Ebreil) zc> Tage. 

Dhohm bey drey FuH Schatten 
und Asar bey sleben Fuff. Die 
Sonne tritt in den Widder 

Elhamel. Der Tag ist drenzehn 
Stunden, und die Nacht eilf Stun
den. In diesem sindet man Rosen 
und jilien, und die Zitronen reisen. 
Wann Donnerwetter einsallt, jo thut 
. . es 

r. Wenn Regen fallt, so wird eS em 
guteS Iahr. 

6. Bofts Wetter in drey Tagen. 
8. Wenn Regen sallt, so wird eS ein. 

fruchtbareS Iahr. 
11. Starb Adam, Friede uber ihn. 
15. Geht der Stier auf, und an demsel^ 

ben kam SaS Evangelium herab. 
I i z iL . 
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es den: Weizen Schaden. Und der 

hohe Gott weis; alle Dinge. 

i8. Wind in drey Tagen. 

so. Gieng Noah in den Kasten. 
22. Karm man Bohnen effen. 
2?. Boses Wetter in drey Tagen. 

25. Geht die Somre in das Zeichen des 
Stiers. 

27. Fangt Nisan (der April der Ju« 
den) an; Wenn Nebel sallt, so 
nimmt der Weizen Schaden. 

May (5^ 

Dhohur bey zwey Fust und Asar 
bey sieben Fusi. Die Sonne geht in 
den Stier Cdhersa. Der 
Tag ist vierzehn Stunden, und die 
Nacht zehn Stunden. In diesem ist 
^6 gut schiffen; die Oelbaume werden in 
die Hohe gebunden; die Fruhlingssei-
gen (Bekur) Aepseln, Aprikosen und 
Agurken kommen zum Vorschein; leinen 
wird gcbleicht; der Pfau hat Junge; 
die Weinreben werden in die Hohe ge
bunden ; die Bienen kragen Honig; 

nian hutet slch des Nachts auszugehen. 

Und Gott weitz alle Dinge. 

Maia) zi Tage. 

I. Wind in drey Tagen. 

6. Starb Hiob, Gottes Prophet, Friede 
uber ihn. 

L. Thue nichtS an diesem Tage, als 
sch lasen. 

II. Wind; und dieses ist ein glucklicher 

-
17. Essif der Sommer tritt 

herein. 
19. Boses Wetter in drey Tagen. 
21. Elias Geburtstag. 
24. Die Zwillinge gehn aus. 
26. Der Stier geht aus, und der bringt 

allemal Kalte mit. 

27. Der Saft in den Baumen ninnntab. 
29. Boses Wetter in drey Tagen. 

Junius Jlttia) zo Tage. 

Dhohur wird gehalten, wann der 8. Boses Wetter m brey Tagen. 

Schatten ein Fusi ist, und Asar bey 
sieben Futz. Die Sonne geht in die 
Zwillinge Evhuman. Den 

Alles, was du an diesem Tage 

thust, sollt du das ganze Iahr 
thryi. 

gan- 10. 
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ganzen Monat uber ist Sommer; in 
demselben sindet man Trauben, Melo
nen und junge Turteltauben. Im Fall 
es donnert, so wn d Pest und Sturm er-

solgen. Der Tag ist sunszehn Stunden 
vierzig Minuten, und die Nacht acht 
Stnnden zwanzig Minuten. Und Gott 
weiK alles. 

Julius 

Dhohur bey einen Futz Schatten 
und Asar bey sieben Fust. Die Sonne 
geht in den Krebs Sertan. 
Der Tag ist vierzehn Stunden und drey-
K ig Minuten, und die Nacht neun Stun
den und dreytzig Minuten. Der ganze 
Monat ist Slf, in demselben werden 
die Birnen reis; und man sieht junge 
Rebhuhner und Seidenwurmer. Wann 
es donnert wird es ein gutesIahr. Und 
Gott weiK alle Dinge. 

iO. Sonnenwende. 

i?. Ein glucklicher Tag. 

16. Adams Buste, uber ihn Friede. 
2O. Der Nielstrom wachst. 
22. Wind in drey Tagen. 

25. Elansera . Sommer-
Sonnenwende sangt an. 

27. Starb Salomon. 
28. Ein gesegneter Tag zu reisen. 

Jeliez) Tage. 

1. Boses Wetter in drey Tagen. 
4. Starb All, Gott fty ihm gnadig. 
10. Sind Trauben reis. 

12. Fangen Smaim^?.^: die Hunds-
tage an. 

14. Ein gesegneter Tag. 
18. Werden die Trauben roth. 
22. Wind in drey Tagen. 
26. Ist grosie Bewegung in der See» 
29. Boses Wetter einen Tag. 

August ( ̂ 5- RgosHt) zi Tage. 

Dhohur bey zwey Futz und Asar z. Ein glucklicher Tag. 
bey sleben Fust. Die Sonne geht inden 
jowen Der Tag ist dreyzehn 
Stttnden zwanzig Minuten, und die 

Nacht zchn Stunden rmd vierzig Minu
ten. Dieser Monat ist halb Sis und 
halb Charif. Gegen das Ende fcingt 
man an Weintrauben zu essen, und die 

Pfiaumen reisen. Henna und Nusse 

6. Fallen die 
men. 

Vofts Wettee. 

Ebensatls. 

Ungt Chanf 
an. 

2O. Enden Smaim, 

Blatter von den Ball-

9-

15 

i? 

wer-

die Erndte 

24. 
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»verden abgsnvmmcn, und die Ruben 24. Bofts Wetter in drey Tagen. 

haben Saamen. Und G-tt wcitz ^8. StarbJhcia, Friede uber ihn. 
alles. 

Septenlber Schetenbcr) zc> Tage. 

Dhohur bey vier Fu§ Ulld Ajar bey 4. Starb Zacharias. 
sleben Futz. Die Sonne geht in die 8. Wind in drey Tagen. -
Iungfrau 5^" Smbcla. Der Tag 15. Nacht-Gleiche. 
ist zwolfStunden und die Nacht ist zwols 20. Geht der Saft aus den Bau-
Stunden. In diesem werden die Ei- men. 
cheln Belut) gegejsen. Und 22. BoseS Wetter in drey Tagen, 

der hohe Gott weist alle Dinge. 

October Oktober) zi Tage. 

Dhohur bey funf FuA, Asar bey IO.  Gieng Abraham hin, um seinm 
sleben Futz. Die Sonne geht in die Sohn Jcmael zu opfern. Friede 
Waage Mlsan. Der Tag ist uber ihn. 
zehn Stunden dreysiig Minuten^ und 18. Em geftgneter Tag. Baumewer-
die Nacht dreyzehn Stunden dreytzig den beschnitten. 
Minuten. Jm FallmaninsBad geht, 21. Man pfiugt und jaet in Egypten, 
so must man nicht lange darinnen sitzen. 26. Endet Charlf, und Kalte und Re-
In dieftm sammlet man Oliven und gen werden vernommen. 
Saamen vom iauch. Wenn e6 don- zo. Die Schwalbe zieht »veg, und die 
inrt^ so werden Honig und Bukter be- Viene bleibt in ihrem Stocke. 

fthadigt. Und Gott weisi alles. 

N o v e m b e r  ( N o u e n b r r )  zo Tage. 

Bofts Wetter^ 
2. Ist die Zeit voruber zur See zu 

seyn. 
7. Werden die Oelbaume beschnitten. 

iO. Vermehrt sich das Waster in den 
Brutmen. 

iZ. 

Dhohnr bey acht FuK uild Asar bey 
sleben Futz. Die Sonne geht in den 
Skorpion Akrab. Der Tag 
ist neun Stunden und zwanzig Minuten, 
und die Nacht vierzehn Stunden und 

vierzig Minuten. In diesem istKalte, 
UNd 
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»nd die Vlatter fallen von den Bau- iz. Neigt stch der Stier. 
men. Alle Sommergewachfe sind vor- 15. Beginnt die Regenzeit. 

bey, und die Wintergewachfe lasfen stch 18. Fasten die Christen vierzig Tage 
sehen. Manfammlet die Blumen vom lang. 
Safran. Donner wird theure Zeit 21. Sterben die Fliegen (eineArtmit 
verurfachen. Und Gott weist alles. einem Stachel im Munde). 

25. Wird kein Wajser in der Nacht 
getrunken. 

Dejember Desghenber) zi Tage. 

Dhohur wird bey zehn Fust und 6. Wind. 
Asar bey fieben Fust gehalten. Die 8. Ein glucklicher Tag. 
Sonne geht in den Schutzen (^5^ Gieng der Prophet in MedlN5 
Elkus. Der Tag ist acht Stunden hinein. 
stnfundfunfzigMinuten, unddieNacht iz. Fangt Eliali an, und die 
funfzehn Stunden funf Minuten. In Nacht wird kurzer. 
diefem Monat bluhen die Mandelbau- 15. BofeS Wetter in funf Tagen. 
me, und die Melonen fchiesten Ranken. 16. Sonnenwende. 
Wofern es donnert, so werden Weizen 21. Wind in drey Tagen. 
und Gersten bestl)adigt. Und Gott weist 24. Fallt Thau und Hagel in Meka. 
alle Dinge. 26. Jesn GeburtStag. 

28. Starb Fatima. 
go. Wird kein Wasfer in der Nacht 

> getrunken. 

Von diefem Kalender glauben ste zwar, dast er in Astambnt oder Kon
stantinopel gemacht worden, und dast, in Hinstcht des Wetters, eine Verfchieden-
heit in Marokos Statt finde; aber ste gebrauchen ihn doch, und sagen, datz der 
Unterschied nicht so grost sey, die Kalte sey ein wenig geringer und der Schatten 
ein wenig kurzer. Sie rechtien es folglich nicht fo genau; und waS will man 
auch von denen erwarten, die auS ihrem Koran lernen, dast die Berge geschaf-
fen sind, um die Erde zu befestigen und zu verhindern, dast ste nicht bebt, und 
datz die Skerne gemacht stnd, um die leute in der Nacht zu begleiten "> Sie 

glailben 
»i) Roran Kapitel von der Biene. 

Hosts Marok. K k 
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glauben fogar, dasi am jungsten Tage die Sterne herabfallen werden, wann die 

Engel sterben werden, die sie jetzund in der iuft halten. 

/ ^ ... < ! 

§. 7. 

Von der Poesie smd die Mauren groste iiebhaber, aber es giebt itzt fast 
keinen unter ihnen, der selbst etwas dichten kann, also begnugen sie sich mit der-
jenigen, die andere vor ihnen verfertigt haben, und hiervon haben sieganze Samm-
lungen, die alle znm Singen eingerichtet sind, dasi daher Poesie und Musik fast 
unzertrennlich bey ihnen sind. Sie haben keine gefchriebene Musik, aber sie muf
fen doch nothwendig einige c^ar^cterislica8 oder Kennzeichen haben, um 
die eine Melodie von der andern zu unterfcheiden, zu denen sie verfchiedene Namen 

haben, die sie ^5^ Tabua nennen, von welchen folgende zwey und vierzig von 

guten Meistern am bekanntesten sind. HasitN afghem. 

Zlrak afghem. Jsbahm?. ^ Nm. Rafad 

adul. Romel elmeia. 5?.^ Safi elmeia. 

Mezmur. Silka. Hasitn fast. Ro-

mel safi. Elafchak. Besut.^-5^ Uasir. Tauiis. 

Kamiil. Menferhh. Chaflf. Erfghias. 

Elhagafgh Keblr. Erfad. Zldatl. 

Hamdall. Elmoharza. Ezernek. 

Ngrabt elhasttN. Hierauf folgen dreyzehn andere, namlich: Halaui, ilati, 
calandri, tmki, n'malati, harbi, rauam, bafcheref, taffol, fchambo, mar-
ba, Smaim, Emlr elhafgh, und endlich drey, die sie fur ihre eigenen ausge-

Zeben, namlich: haruba, breula, und^.x^ Sar. Alle diefe 

werden durcb die Ueberlieferung nach dem Gehor gelernet, und das fchlimmste 
ist, dast dernicht der grosite Musikverstandige bey ihnen ist, der ambesten, fon-
dern der am meisten, kann. 

Einige von diefen Melodien haben sie von Spaniel! mitgebracht, andere 

haben sie von den Turkm bekommen. Diejenige, die mir am meisten gesiel, 
war 
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war Romel elmeia, welche hier zum Beyspiet angefuhrt werden soll; die 
s ik  s indet  man l 'a ! )  XXXI I .  i .  und d ie Poesie is t  fo lgende x ) :  

O! Rabrobi! O! meine Ngazel 
O! du beste von den iebenden! 

A! du Votlmond! deine Schonheit ist hoch, 
ja , uber dem Himmelszeichen, dem Stier. 

Fulle die Glaser mit Traubensaft, 
und bringe ihn in die Versammlung, 

Jch gelobe und schwore bey Gott, 
einen Monat und zehn Tage zu fasten, 

um dich einen Tag zu sehen, O! meine Geliebte! 

zwischen Soheri und Nahori ^). 

Die Musik von Tauil zeigt l'ad. XXXII. d^r. 2. der Text ist wie fotget: 

5 ^ ^ (l. 

Kk - (z. 

X)  Das na und l a  l , liter der Musik gehort Nlcht  zum Terte, soudern ist ihre Art, den 
Ton zu verlangern, wo es wenigere Wdrier, als Musik, giebr; denn sie richten sich 
bfterS mit den Wbrlcrn nach der Musik, anstalt sich mit der Mlisik nach den Wbr-
tern zu richten. 

v) soheri und Nahori war ein ren<Zc-> vou», oder Versammluvgsort flir liebende 
Personen. / Aus dem arabischen erfahrt man, dast es ein Frauel,zimmer versieken 
soll, wclches singt. 
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^-».X—^ ^ V^HL .X^K^ ^ ^ (4, 

s«^.—H—Q V.5 

1.) Ungluckseligerweise halt ein Hartes Herz keinen Bund; ich habe es zum 
Herrn angenommen, und es nimmt mich nicht zum Sklaven an. 

. . 
2.) Es zicht den Degen seiner Reize gegen die Verliebten, und schlagt sie 

mit der Flache, aber mich schlagt es mit der Scharse. 

z.) Und, indem es mich schlagt, bis zum Tode, so, in dem Augenblick, da 
ich den Geist aufgeben sollte, giebt es mir Honig zu trinken. 

4. Es ist daher nicht unrecht, wenn ich auch mein Versprechen nicht halte, weil 
keine glatte Wange (Frauenzimmer) ihr Versprechen halt. 

Wann es dem jande an Regen sehlt, so gehen die Kinder ausierhalb der 

Stadt und uber die Gassen, und singen: 

V—!^- ^ ^.-5- ^5! 

Die )tehren haben Durst, unser Herr hils ihnen. Die Aehren und ihre Blatter 

sind hervorgekommen, hils ihnen, du, der sie geschaffen hat! 

(Hierzu sindet man die Melodie l'al). XXXII. z.) 

Diejenigen, die wahrend der Nacht aus den Stadtmauern die Wache ha-
ben, singen bisweilen eben, wie die Nachtwachter bey unS, da man gemeiniglich 

folgendeS hort: 

Gott segne unsern Propheten, unsern geliebten Fursprecher Mohamed. OHerr 
der Menschen, den Auserwahlten, und das groste Meer! O! unseren Propheten! 

(Wozu die Musik lad. XXXII. !^r. 4. ist) 

' Wenn 
i 

' r^V ' 
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Wenn sie eine junge Kuh zu Ehren sines ihrer Heiligen oder Beschutzer 

opfern, und damit in einem feyerlichen Auszuge durch die Straffen ziehen, so sin
gen sie stetS , in Gottes Namen. Sie theilen sich dabey tn zween 
Chore, von denen jeder diese Worte zweymal wiederholt, nach der Melodie 
XXXII. ^lr. 5. 

Indem sie einen Todten zu Grabe kragen, singen sie unterweges 5^ 

: Es ist kein Gottausierdem wahren Gott, Moha-
med ist sein ?tpostel, welches gleichfalls unter zween Chore getheilt ist, die jeder 
die Halfte davon auf die Weife singen, die XXXII. >?r. 6. anzeigt. 

Jm Ramadhan wird von den Thurmen in einer Art von Posanne geblafen, 
die Enslr heitzt, von dunnem Messing gemacht ist, und wie XXXI. 
)>Ir. 5. aussieht. Da sie nur einen Ton daraus blasen konnen, so theilen sie den 
Takt desielben auf mancherley Art ab; und wenn ihnen dann bisweilen eine Terz 
oder O.uint unversehens entwischt, so werden sie fur groste Meister gehalten. 

Die musikalischen Instruments der Mauren scheinen keine genaue Befchrei-
bung zu verdienen, da sie uberhaupt schlecht und zum Theil bekannt sind; sie wer
den daher sur die WiHbegierigen in diesem Fache nur beylausig beruhrt werden. 

Elaut gleicht einer spanischen Cbltarra, wird aber solcher Gestalt ge-
stimmt, wie XXXI. I^r. 1. Elbeb ist ihre Violin, deren jaut 
einer menschlichen Stimme fehr gleich kommt, der Schallboden ist von einem dun-
nen Felle, und der Kasten von einem Stucke Holz, das ausgeholtist; sie hat 
nur zwo Saiten, die quintweise gesiimmt, und mit einem fchlechten Bogen ge-
strichen werden; das Ganze stellet XXXI. 5Ir. 2. vor. Sckabeba 
ist eine kleine Flote, die ihren laut von oben ohne Pfropf, und auf die Art, wie 
eine ^ueerstote, aber noch einmdl fo fchwer crhalt, sie lautet beynahe wie eine 
O.ueerpfeife, aber ein wenig ticfer und. noch fcharfer, und sieht aus, wie vorge-
meldte ciI). I^r. z. zeigt. Rgeita ist eine Art Schallmey, die diefelbe 
'I'ad. >^r. 4. vorstellt. Dhl'f ist eine Art von Handtrommel, so grost, 
als ein kleines Sieb, mit zwo Saiten inwendig uber dem Boden, der von dun

nem Fell ist; man sehe gleichfalls dieselbe I^lr. 6. Tlrr ist em in 
Spanien, Italien und Frankreich bekanntes Tamburin oder Handtrommel 
mit messingenen Blechen, die zusammcnfchlagen lind ein unangenehmes larmen 
hervorbringen; man fehe ftlbige l'ud. Xr. 7. Tabel ist eine gewohn-
li6)e Trommel, aber von ungewohnlicher Groste, und wird sowohl oben, als 

Kk z unten. 
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miten geruhrt, wie dieftlbe 1«b> Kr. Z. zelgt, k Agual ist eine Hanb-
Trommel von Thou, uber deren dickem Ende ein dunnes Fell geht, aber uber 

dem schmalsten ist gar nichts; man sehe ebendas. 9. Tabllat 
sind zwo kleine thonerne Trommeln, der Ton der einen ist eine O.uart tiefer, als 
der andern ; man sehe ebendas. Kr. IO. Bend^r ist eine kleine vier-
eckichte Trommel, die au6 einem drey Finger breiten Rahmen besteht, der auf 
allen Seiten mit Fell ubcrzogen ist; man sehe ebendas. 11. ^a-
rakeb sind zwey oder drey messmgene Platten von der GrDe eines SpeciesthalerS 
mit einer Erhohung in der Mitte, worinnen Bander sind, die uber die Finger 
gehangt werden, wann sie tanzen, eben wie die spanischen Castauuettas; man 
sehe ebendas. 12. Eudenm genaua sind anch eine Art 
Castagnetten von Eisen, die blosi von den Negern gebraucht werden; man sehe 
das. ^r. IZ. Getara genaua, die gleichfalls allein vbn den 
Negern gebraucht wird, ist ebendas. Nr. 14. abgebildet, sie wird nnr mit den 
Fingern beruhrt, das oberste ist eine dunne eiserne Platte mit Ringen besetzet, 

die ein starkes Gerausch geben. 

Die Araber und Breber brauchen Schebeba, Dhuf, Bendl^r und 
Agual. Die Juden bedienen sich Erbeb, Tirr und Tabslat. Die Mauren 
brauchen sowohl die ubrigen Instruments, als auch einige der eben erwahnten mit 

- den andern gemeinschaftlich. Diejenigen von den Melodien der Breber, die 

jch erinnern kann, sindet man 17c!?). XXXII. I>Ir. 7. Z. und 9. 

Uebrigens ist alle ihre Musik Uiusouo und alle ihre Instruments gehen 
octavweise zusammen, allsgenommen, wenn viele Rgcita ans einmal geblasen wer
den, da die zwey bisweilen entweder eine lange Zeit auf den Hauptton, oder eine 

Terz hoher aushalten, unterdessen dasi die dritte einen iauf macht, wodurch eini-

germaasien eine Cadence nachgeahmt wird. 

Der Konig ist nicht allein ein iiebhaber der Musik, sondern auch ein Ken-
ner nach ihrer Art. Er spielt auf derElaut, und ist begierig die Instruments 
Ver Europaer zu kennen, aber ihre Musik ist ihm zu kunstlich ^). Musikver-

standige 

?) Da ich einmal auf einem Flngel vor ihm spielte, den ihm der Kdniq von Danemark 
aeschenkt hatte, so sagte cr zu mir, dasi diese Musik zwar kunstliv), aber nicht 
naturlich ware, «nd dast man lieder mit cincm Finger spiclcn sollte (welches er 

gleich 



Baukunst der Mauren. 263 
siandiae werden auch ass ieute angesehen , die einen feineren Geschmack und mehr 
Begriffe als andere haben, und die von Gott besonders geliebt »vorden, weil er 
ihnen die Gabe, musiciren zu tonnen, beygelegt hat, als etwas, wovon sie verhof-

fen, dasi sie e6 auch kunstig im Paradiese werden zu horen bekommen. 

§. 8. 

Viele sehr alte SghiaMM und Fondaks bezengen noch, dasi die Mau-
retl ehemals nicht ganz unwijsend in der Baukunst gewesen sind; aber in den 
neueren Zeiten haben sie nicht viele Kenntnijse darinnen gezeigt, da die meisten 
Ruinen, welche man sieht, von beynahe neuen Gebauden sind; welches davon 
kommt, dasi sie ihre Hauser felten ausbessern, und sie nur au6 Erde, und zwar 
auf folgende Art, auffuhren. Sie vermischen ein wenig Kalk mit einer leimenarti-
gen Erde, so sie in einen Kasten von Bretern ohne Boden werfen, und nachdem 
mit Keulen stampfen. Hiernachst bringen sie den Kasten weiter, entweder auf die 
Seite, oder hoher herauf, und fahren folchergestalt fo lange fort, als sie noch die 
Mauer verlangern oder erhohen wollen, die sie fodann innwendig und auswendig 
mit Kalk bestreichen, uud wenn diefer hernachmals abfallt, oder im Winter an 
dem Fusi des Haufes von dem Wasser weggefpult wird, fo fallt die gestampfte 
Erde gleich hinterdrein, und auf diese Art zuletzt das ganze Gcbaude. Die Hau
ser sind flach mit Terasjen uber denselben, dasi man darauf, wie auf dem Futzbo-
den in einem Zimmer, von einem Haufe zu dem andern uber die ganze Stadt gehen 

^ kann; 

qleich ftlbst versuchte), weil man doch nicht mehr als einen Ton auf eiumal singcn 
konnte, felcherqesialt, wie es auf Blase-Jnsirumeuren geschieht (die ibm die lieb-
stcu sind). Er fagre ferner: weil sich die Italiener am meisten auf Musik legtei», 
so »vare es auch billig, dast man die ihrige allen andern vorzbge, aber uachfl die-
scr hielt er die Musik der Mauren fur die beste, »veil sie die »laturlichste »vait. 
Jch scheuete »»nch nachdem allcmal vor dieser Ehre, ih»n »ras vorzuspielen; denn 
da der Flugel ohne Fuff auf die Erde gesetzet »var, so kann man sich vorsiellcn, in 
»velcher unangenehmcn Stelluug ich darauf spielen »uustle. 

s) Solchergesialt nennt »nan die bffcntlichen Wirthohauser oder Herbergen in grosten 
Slaolen, »vorinnen vordem alle Fre»nden srey logiren uud br»virthet »verden kcun-
ten, welches z»var qvost llingl, aber zu der Aeit »vobl nicht viel auderS, als jetzuud, 
ge»vesen ist, da ein Fn-mder ein elendes Zimmer ohue das allerluiudesie darinn be
kommen kann, nebsr eiucm Platz in der Nahe, um seine Pserde umer osseuem Hun
mel be») den Fl'sten anzubinden. Gersie kann man dascldst fur die Pferde gegen 
Bezahlung erhallen, aber Speise »nust man selbst kaufen uuv bereiten lassen. 
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kann; ausgenommen, wo die Strasien dazwischen kommen, die doch ofters so 
fthmal sind, dasi man leicht daruber wegspringen konnte. Die Terassen oder 

Dacher nennen sie Stahh und machen sie folgendermaasten. Nachdem 

die vier Mauern aufgefuhrt sind, so werden Balken von Arganholz gelegt, die 
krumm nnd kurz sind, weSwegendie Zimmer auch schmal und lang werden; queer 
uber die Balken werden kleine Stocke von zwey Zoll dicke nahe beysammen ge

legt, und daruber erst eine lage Kalk, hemach blosie Erde eine viertel Elle hoch, 
und hieruber wieder Kalk mit Sand vermischt, eine Hand dick. Alles diefeS wird 
mit Marquesen oder flachen holzernen Keulen dicht und eben gestampft, doch so, 
dasi es etwaS abhangig nach der Seite wird, wofelbst ein Wasserhalter im Hause 
eingeri6)tet ist. Hiernachst uberstreichen sie die Terasie mit dickem Kalk, und sie 
^ann nun den Regen aushalten, wenn sie nur die Aitzen sieisiig mit Kalk und Oel 
ausbejsern, ehe die Regenzeit kommt. Sowohl gegen die Strasien, als gegen den 

Hofraum, ist eine Mauer, die gegen zwo Ellen hoch ist, um zu verhuten, dasi nie-
mand Herunterfallen kann b). 

Ein Haus besteht gewohnlich aus vier Flugeln, die einen kleinen Hof ein-
schliesien, der so eben ist, wie der Fusiboden eines Zimmers, und entweder ge-
kalkt, oder mit kleinen viereckichten glasirten Steinen von vielerley Farben belegt 
ist, weSwegen sie ihn auch ofters waschen, und selbigen, wie ein anderes Zimmer, 
gebrauchen, wann die Sonne nicht geråde daruber steht, oder Regen fallt. Zu 
oberst an den vier Wanden des HauseS, sowohl gegen die Strasten, als gegen 
den Hof, doch unterhalb der vorgemeldten lehne oder zwo Ellen hohen Mauer, die 
uber dem Dache ist, sindet sich ein Kranz oder vorstehende Kante von grunen 
Dachziegeln, die auf der weitzen Wand gut auSsieht c). Die Thore, Thuren 

und 

5») So sind auch die Hauser zu Moses Zeiten eingerichtet gewesen, weil es 5 B. Mos. 
22. 8- heisit: IVenn du ein ncu Haus bauest, so mache eine Lehne daruni auf 
deinem Dache, auf dast du nicht Blut auf dein Haus ladest, wenn jemand 
herad fiele. 

c) Wenn man diest genau betrachtet, so verstebt man Cuca 5, besser, woselbst ge
sagt wird: sie ftiegen auf das Dach, und licsien den Gichtbriicdigcn durch die 
Ziegel hernieder mit dem Bettiein, mitten unter sie, vor Iesum. Denn sie 
haben ihn mit seiner Strohmarte ( die wohl sciu Bettlein gewesen ist) in den Hof 
hinab gelasien, da er die gemeldten Dachziegel passne« mustte, um henneder vor 
Iesum zu kommen, der sich daselbst in einer grosten Versammlung, eden, wie in 
eiuem Ainnner, ausgehatten hat. Nach unserer BaUart wurde dieseS Vornehmen schr 

gewalt-
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und ihre Nahmen, sind gemeiniglich von Tannenholz aus Europa; denn auf 
der ostlichen Seite des Landes, fast bis Slllra, ist ein Mangel an Bauholz, wenn 
man einen kleinen Eichenwald zwischen Mehedla und Elaraifch ausnimmt. Allejn 
zwlfchen Stttra und Agaver giebt es eine Menge von grosien Baumen, um die 

die Mauren slch aber so wenig bekummern, dasi sie nicht einmal ihreNamen wissen. 
Sie halten es auch fnr unmoglich, sie fortbringen zu konnen, weil sie keine Ma
gen haben, undes wurde ihnen zu weitlauftig fallen, sie auf der Stelle felbst zu 
verarbeiten, wozu sie meder Uebung noch Werkzeuge besiHen. Breterne Fusi-
bodeii sindet man nicht, fondern gemauerte und gekalkte, die ofters mit den vor

hin erwahnten Seinen Steinen belegt sind, welches gut aussieht, und eine Kuhle 
erhalt, weswegen anch der Konig und die Reichen ofters die Wande damit beklei-

den lassen. Man sindet fast nie ein Fenster gegen die Strasie, theils, damit 
nicht die Frauen durch selbige fehen folien, oder gefehen werden konnen, und 
theils, um die Sonnenhitze und die Megen abzuhalten; allein gegen den Hof hat 
ein ^aus ofrmalS dreyerley Arten, namlich Taka , Riaha und 

S^masa, welche alle ohne Glas Ulld fehr klein sind, indem das iicht 
durch die Thure kommt, die die Grosie eines Thors hat. Die Zimmer der be-

mittelren ieute sind Blet Elfrasch die Schlafkammer, Bl'et 
Eddifal! : um Fremde anzunehmen, BietEfmah 
dis tagliche Stube, Blet Elchadem das Arbeitszimmer, 
Biet Elula die Speifekammer, Tad sergtr das 
Zimmer unter dem Bette, und Kejchma die Kuche. 

Seit dem Iahre 1760 haben sie einen bessern Gefchmack in Gebauden be
komme«, weil der Konig von Danemark einen Vanmeister und einen Stein-
hatter an den Konig von Marokos uberfandt hat, der felbst fo ungemein viet 
von ihnen gelernt hat, dasi er nicht nur von den meisten Dingen einen guten 

Begriff besihet, fondern fogar auch felbst Grundrifse zu allem macht, was er ge-

bauet 

gcwaltsam haben zngchen mussen, lind faft nnmoglich gewesen seyn. Solcherge-
stalr versteht man anch die bidlischen Redensarten leichrcr: David flieng auf 
dom Dach des Hauses 2 Sam. il, 2. Samuel rief dcm Saul auf 
deni Dacds 1 Sam. 9, 26. Die, so auf den Dachern dcs himmels Hcer an
deten. Zephan. 1, 5. Petrus ftieg hinauf auf den Soller zu beten, Apost. 
Gesch. iL>, y. nnd mkhr se'.che Stcllen. 

HostS Amok. U 
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bauet haben will, und darinnen Maast und Verhaltnisi so ordentlich beobachkek, 

dast man sich zur Noth darnach richten kann. 

Kmkton ist eine Vettstelle, die frey auf der Erde sieht, derglei-

<hen doch nur dis Vornehmen haben. Fwsch ist eine Bettsielle am 
Ende der Kammer, die in der Mauer festgebauet ist, und die ofters gcgen 
Manns Hohe von der Erde ab ist, und seidene oder andere gestreifte Vorhange 
hat, so vom Boden bis an die Bettstelle reichen, zn welcher eine ^eiter erfordert 
wird, um hinein kommen zu konnen. Das Vettzeug bestehet in Emderba, 

, welches eine mit Wolle gestopfte Matratze ist, dergleichen sie ofters drey 
uber einander legen. Daruber liegt Gntlfu eine wollene Deck'e, die 
oftmals dreyhundert Pfund wiegt; und hieruber noch eine andere Decke, Scher-
Lta genannt. Die Betttucher nennen sie Jjar wovon einige nur 
Eines branchen, das sie legen, als waren eS Awey, und mit der geschlossenen Seite 
gegen die Wand; hieruber liegt eine Bettdecke von Sempitern, ZiH oderDamast, 

und zuletzt kommt das Hauptkussen Elttkada Eine solche Eitnichtung 
Harfman aber nur von den Betten dererjenigen, die Vermogen haben, verstehen; 
denn die Armen mussen sich da, wie anderwarts, aus das legen, waS sie haben; 
ein raucheS Schaaffell oder eine Strohmatte ist fur einige ein aufgemachtes Bette; 

andere hullen sich in ihre Haik ein, und schlaftn simft auf der blo^en Erde, mit 
-einem Stein unter dem Kops, wenn es sogar auch unter frerem Himmel ist. 
UebrigenS haben sie nur wenigen und schlechten Hausrath, ihre Tische sind kleine 
Banke, eine halbe Elle von der Erde, und heisien Mlva andere sind wis 
ein Sieb, worinnen sie die Schussel Mit ihrem Kltskus seHen; und ihre Stuhle 
bestehen in Schemmeln, endlich macht ein Kasten oder eine lade den Beschlust. 
Ibre Fustboden sind mit wollenen Teppichen oder mit Strohmatten belegt, weswe-

gen sie auch die Pantoffeln ausierhalb des ZimmerS lassen, nnd mit bloKen Fugen 

hmeingehm» 

Da die Mamen shrer Haushaltung nach wem'ger, als die Elirop^er, bran
chen,' und Mleich ansehnliche Zufuhre sowohl von nochwendigen, als ubersiussigen 
Dmgen haben, so wenden sie daher keinen Flei^ aus Fabriken. Eine Haik kann 
fast ein jeder selbst weben, und die Frauen spinnen das Garn dazu auf ^pUideln. 

. 'Lunges von diesem Zeuge gleicht unserm (dajUjchen) Wadmel^ anderev « ge-
uuppert. 
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nuppert, wie Bon, noch anderes sieht wie leinewand aus, weil die Faden uber-
aus l'lart gefponnen sind; etwas ist halbfeiden, und etwas hat feldene Strejfen. 

Es wird nicht gefarbt, aber fehr weist gewastl)en. In Jes sind Muhenfabut'cn, 
die das ganze land vers'ehen tonnen, nnd da hernm wachst auch die Scharlachbeere, 
womit sie die Mutzen farben. Einige menige, fogar von den Bergbewohnern, ver-
fertigen Stnckpulvcr, aber es ist nur fchlecht; denn es enthalt zu vtel Kohke und 
zu wenig Salpeter *); sie werfen deSwegen eine ganze grosie Handvoll in die Buchfe, 
und muffen felbige ofters reinigen. )ln dem eben ermahnten Ort werden auch fei-

dene Tucher gemacht, eine ?trt Taffent und fchlechter Damast, AbrM, oder 
Kopffchmuck fur die Frauenzinuner, und die Scharfen, welche die Mallren um dm 
jeib binden, die ofters mit Gold durchwebt sind und uber funfzig Dukaten kosten 
konnen: das meiste von ihren Seidenzeilgen ist dunn und offen gearbeitet, und 
hat zu viel Gnmmi. leinen'and wird hin nnd wieder im lande verfertigt, aber 
nur wenig und fchlecht, die beste macht man in der Gegend bey Alkafar. An vie
ten Orten, befonders in der Provinz Dnkala, werden diejenigen bekannten molle-

nen Teppiche, Scherbm und Katlfa genannt, figurirt und von allertey Farben 
gemacht, welche wir am meiste»i unter der Benennung von turklfchen Teppichen 
kennen. Sie werden gemohnlich nach dem Gewicht verkauft, und kosten von drey 
bis achtzig Dukaten. Man verfertigt auch verfchiedene Arten Stroh- und Reis-
teppiche, Matten und Korbe. Von Seifensiedern giebt es infonderhcit viele in 
Nabar und Sala; und von Topfern in Fes und Rabat. 

Unter den Handwerkern sind Schuster, Schmiede, Riemer und Sattler 
die vornehmsteil; einige wenige Gerber bereiten die bekannten MardPilNs oder 

Sastanfclle, wovon man die besten rothen in Fes, und die besten gelben in Ma-
rokos bekommt. Das beste Solenleder wird in Rabat gemacht, und dieferme-
gen werden von hier Scherbil oder Bambufen uber das ganze Reich gefuhrt. 
AnTifchlern, Zimmerleuten und Manrenl ist i^in Ueberflusi im lande; aber an 
Schneider« fehlt es nicht, befonders nnter den Jttden. Die Gotdfchmiede sind 
alle Inden, welche in diefem Gewerbe, wie in allen andern fchachern, und fchlechte 
Arbeit machen. Einige wenige Buchfenfchmiede werden dafelbst auch fur grosie 
Kunstlcr gehalten, gleick)wie uberhaupt alle Handwerksleute sehr geachtet sind, weil 
es in diefem lande nur wenig Vornehme giebt. 

il 2 9. Kapi-
*) Wo sie Salpeter benu-hmen, isi mir unbekannt, adcr ich håbe genug daven ay 

altcn Nkauern geschcn. 
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9. Capitel. 
V o m  H a n d e l .  

' 
§. l. 

erste Handelsgeschaste auf Marokos soll ein Englander, Namens Thv-
mas Wiiwham gemacht haben, der, wie man sagt, in dem Iahr 1551 

mit seinem eigenen Schiffe zween maul'lsche Prinzen, deren Geschichte man nicht 
weist, nach Hause gesuhrt hat. In dem nachstsolgenden Iahr ist er wieder nach 
Assi nnd Agader gekommcn, woerZucker, Datteln und Mandeln eingenommen 
haben soll. Seit dieser Zeit haben die Retourwaaren merklich zugenommen, welche 
hernachmals werden angesuhrt werden. Es ist schon vorhin gemeldt worden, 

welche Kausmannshauser jetzund da sind; dasi die danische afrikainsche Kompa
gnis aufgehoben ist, und das folglich eine Freyheit des Handels Statt sindet. 
Wenn also ciner meiner iandsleute iust haben mochte, einen Versuch in demselben 

zu machen, so wird er sich die nothigen Begriffe von dem dortigen Handel aus 
diesem Kapitel sammeln konnen. Es lasit sich nicht leicht beurtheilen, ob ein el
gener Handel fur ein einzelneS Haus vortheilhaft sey, oder nicht; Geld zu verdie-
nen, hangt meistentheils von den Kraften des Kaufmanns, von seiner Klugheit 
und feinem Fleisie, wie auch von den Zeiten und von gewijsen glucklichen Bege-
benheiten ab; aber das Verdiente zu bewahren, beruhet hier theils aus Einsalle 
des Konigs und auf besondere Beschaffenheiten der Nau'on und des iai^des. Die-
seS darf aber doch mit Gewitzheit gesagt werden, datz ein Kommisswnair oder 
Faktor nicht leicht einbusien kann, oder es musite sein eigenes Verfthen seyn; 
austerordentliche Haverey durch Gewalt und Uebermacht der Einwohner, kann ihm 
nicht zur jast fallen, und e-r kaiui feinen Verdienst von der Kommission allemal vor
hero autzerhalb jandes, oder auf viele andere Arten gesichert sehen. Wir wotten 
nun das vornehmste von demjenigen anmerken, waS den Han

del betrifft. 

§. 2. 

Die Waaren, so am vortheilhaftesten dort im ^ande abgesetzet werden, sind 

folaende: 
Engli-
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Englisches Tuch, auf maurisck) Milf ingles gei-.annt, 
in drey Sorten, die unter den Beneimungen A!t0, (^gDNdo und Basto bekannt 

sind, und grobeS und gemeines Tuch ist. Von Bajto, als dem fchlechtcsten, 
wird weit mehr, als von dem andern, verkauft, und die beliebtesie Farbe ist roth, 

hiernachst blau und grun, aber keine andere Farbe wirdgcsucht. Der gewohnliche 

PreiS von Alt» ist 500 Mark fur zwey halbe Stucke, von Se<zondo 402 Ma.k, 

und von Vasto zoo bis 340 Mark. Englisch Brom geht auch ab, aber niche 

in groben Partien. 

Hollandisches Tuch, Milf flammko, wird sehr gcfo^-
dert. Scharlach setzLt man sur 16 bis 17 Mark die Elle ab, das Violette fur 15 

bis 16 Mark, und dieses, wie alles Tuch, geht am besten im Herbst ab. 

Am danischen Tu6)e hatten sie noch keinen rechten Geschmack bekommen, 
das, was zu meiner Zeit dahin gefuhrt wurde, war zu gut und zu kostbar; dieje-
nigen aber, die ctwaS davon geschenkt erhielten, wustten es nicht genug zu 

ru h men. 

Eilglische Sempiternen, Nasli, namlich: hochrothe, blaue, grune 
und fchwarze, verkauft man hundert Ellen zu 140 bis 160 Mark. 

Platilles royalles, Kmima, gelten die ganzen merba 68 
bis 86 Mark; die halben, emlhenia, Z2 bis z8 Mark; und die von ein 
viertel Groste, serd:a, 14 bis 16 Mark. Sie mujsen aber von den fein-

sten seyn, und werden doch nicht sehr gesucht. 

Rouans, Ruan, sind sehr beliebt, und hundert Ellen werden fur 

iio bis 126 Mark abgefehet. 

Toile de St. Jeall Rmes, assortirt von Z und werden fur 

125 bis izo Mark verkauft. 

Bretagnes, Harischa franflsa, sind sehr wohl abzu-
sehen, und gelten das Paar oder zehn franzosische Ellen gemeiniglich 40 bis 50 

Mark. 
Dl'to dentsche oder nachgemachte (Bretagnes contrefaites), 

Kamera flammka, bezahlt man die breiten Uasa, mit Z8 bis 40 
Mark, und die schmalen Dleka nnt Z2 bis z6 Mark das Paar. 

^eucsche Cambrays, Kamera sl^wia, werden sur 40 bis 
ZO Mark das Paar verkauft. 

il z Fran-
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Fran;c>sische kemewaxd, Kria, fthct man dafttbst hundcrt Cllm 

fur 120 Mark ab. Englijche dlto fem und breit, fur denselben PreiS; von der 
schinalen hundert Ellen nur fur ivO Mark. Hollandische breitc wird wie die 

Mgllsche verkauft, aber von der schmalen Hollalwischen geltcn hnndert Etten nur 
40 bis 6c> Mark. 

Toile de Troye bezahlt man hundert Ellen mit 17O bis 180 Mark. 

Osnabrucksche Leinewand, Cham bes, wird am meisten zu 
Zelten gebraucht, uud hundert Ellen gelten 50 bis 6o Mark. Diese, wie alle 

leinewand, sind am bestcn i:n May, Junitts ui,d Julius abzusetzeu. 

Ziiul in Stangen, Kasdtr, wird mit200 Mark sur ic?O Pfund, 
bezahlt; der Absatz ist aber nicht grost. 

Eisen von Biseaya, Hedw Beskamo, ist wohl der 
allerbeste Artikel, den man zl'.fuhren kann, besonders, wenn kein Vorrath im lande 
ist. Man bekommt fur 150 Pfund 50 bis iQO Mark und druber. Dunne Stan
gen , wobey die Schmiede die wenigste Arbeit haben, werden ausgefucht, und der 

beste Absatz ist im September, October und November. Norwegisches Ei-
sen nennen sie Allemail; es wird nicht so sehr gesucht, als das andere, 
kann aber doch mit Vortheil abgesetzct werden, und ist hoher als das sehwedische 
geachtet, welches keiner ohne Noth kaufen wollte. 

Stahl von Dailzig, Hend, bezahlt man IOO Pfund mit 60 bis 
65 Mark. 

Nages, ̂ 4."^ Emsamar, zweyzotlige, gelten Pfund Ic>O Mark, drey-

zollige 8o Mark, uud vierzollige 70 Mark. 

Stahldrath, Dersch, dir. 2. z. 4. gilt 5 bis 6 Mark die Rolle. 

Mejsmgene Becken, Tas, gelten lOO Pfund 27c) bis ZOO Mark. 

Allaun, 5^ Schlb, wird viel im lande gebraucht, und man bezahlt IOO 
Pfund mit 46 bis 48 Mark. Der rbmische ist ihnen der liebste lind gilt 80 Mark. 

Vitriol, Barodta, ist nicht sehr im Preise, obschon er erfordert 
wird um die Zelte der Araber zu farben. Man verkauft im September und 

Aerober I0O Pfund sur 2O Mark. 

Englisehes Gummilak, am Holze oder Stock, Lek , bezahlt man 

I5O Pfund mit 40Q bis 500 Mark. 

Pftffcr, 
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Pscjscr, Felse!, geht gut ab, und 100 Pfuud werden fur zoo bis 
ZOO Mark verkauft. 

Jttgwcr, Skelifghebl^l, fetzet man IOO Pfund fur 6o bis 65 
Mark ab. 

Gewurz-Nagelein, AeudNuar, werden fur 2c>bis 2zMark 

das Pftlnd verkauft. 

Thee, l.-5^ Tei, lnusi glit styn, und kostet IQ bis IZ Mark das Pfund. 

Hut Zllcker, Skor Kalb, zwey bis drey Pfund der Hut, 
verkauft man lOO Pfund fur 250 Mark; rehm Zucker, Skor Gobra, fehr 
weisi, ivoPfllnd fur 15O bis 200 Mark. 

Flaschell-Futter, Frasghirat, gelten ioc> Flafchcn 160 bis 2OO 
Mark. 

Bu^baum-Kamme, Emschla, kosten I O O  Dutzend 8o bis !I<? 

Mark. 
Hotlalldisches Papier, Kargt, gilt das Niest nur zehn Mark. 

Brasill'enholK kann man auch absetzen, I O O  Pfund fur 160 bis 170 Mark. 

Korallen, Melsghail, sowohl runde, als lange, werden nach ihren 
sehr verfchiedenen Beschassenheiten bezahlt. 

Cochellille, Scbwefel, Mmnnon und Schiffs-Materialien sind gute 
Artikel; allein der Konig lastt ste fur feine eigene Rechnung kommen. 

Zweymal im Iahr, namlich im May nnd Allgust, durfen obige Waaren 
im ^ande ankommm. Man verkauft nicht viel auf einnz^l fur baar Geld, weil 
diejenigen, so Geld haben, sich solcheS nicht merken lassen durfen: hiugegen ninnnr 
man Waare fur Waare, welches auch zuverlastig der beste Handel i'st, weil man 
sonst genothigt ist auszuborgen, und alsdanu bestmldig befurchten musi, datz ein 
Drittheil nieinals bezahlt, fondern jedesmal durch neue Schuld abgemacht wird, 
weswegen der Kaufmann seine Presse so einznrichten suchen must, dast er fur den 
^rwahnten dritten Theil schadloS feyn kamu 

Einige Kaufleute bchaupteten zn meiner Zeit, ^asi dastfbst von europal'sc^c!l 
Waaren jahrlich fur vierhundert bis f'lnfhundertraufeud Piaster abgesetzet werden 
Lonnren, und datz man auf einige Awanzig Procent, auf aktere Lehn, und auf 
rudere nichts verdiettte. 

§. Z» 

/ 
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Von einer Menge ?)vet01lrwaarett, die es dortgiebt, sind die fosgendcn 

ftchs ?lrten die wichtigsten; namlick): 

Wolle, Sufa. die vmdem ein gutee )trtikel gewesen ist, infonder-

heit gleich nach der Pest im Iahr 175^, da man auf einmal zwanzig Schisse auf 
der Rhede bey Asst zahlen konnte, die alle mit Wolle geladen wurden, wovon 
damals ic>c> Pfund nur 8 bis 9 Mark kosteten. Aber jetzund bekommt man eben 

daftlbst felten foviel, als erfordert wird, um drey Schisse zu befrachten, obschon 
iOO Pfund mit zc> bis 34 Mark bezahlt werden "), welches zum Theil von der 
Vermehrung der iandesbewohner herruhrt, die ftch fast in nichts ånders, als wot-
len, kleiden; ausierdem kaufen aber auch die Breder alle Wolle auf, die sie nur 
bekommen konnen, und bezahlen fie theuer, weil sie felbst wenige oder gar keine 
Schaafe haben. Nach dem Anfcheine wird es alfo wohl in kurzer Zeit dahin 
kommen, dast gar keine Wolle mehr zu Retourtadungen zu erhalten steht. Im 
Marz fangt man an, die Wolle vom iande einzubringen, und fahrt damit bis 
im August fort. Die zweyte Schaaffchur fangt im September an und wahrt 
nicht lange. Um diefe Wolle auf dem Markte einzukaufen, must man baar 
Geld haben, worauf si6) alfo ein verstandiger Kaufmann auch zum voraus geschickt 
hat, um die Wolle von den Arabern aus der ersten Hand zu erstehen. Man 

lastt fie zwar wohl durch einen Maur oder Inden kaufen, wenn man aber sich 
nick)t felbst auf ihre Bef6)assenheit versteht, fo wird man gewist betrogen. Ein 
Kaufmann wird alfo keine nasse Wolle nehmen, Emftfka genannt, die her-
na6)mals zufammen brenntund die gute verdirbt; das Gesichtist nichtzureichend, jene 

zu erkennen, fondern man mutz sieanfuhlen, und man wird sie alsdann kalter, als 

die andere befinden. Ferner, gebrannte Wolle, die man cmhmka 
nennt, und fchon verdorben ist; felbige ist namlich gelb und trocken, und hat kein 
Oel mehr bey sich. Eben diefes kann auch von der zwey bis dreyjahrigell Wolle 

gefagt werden, die heisit. Man hute sich auch vor Sand 
Trab und Kala, Schaafunreinigkett, so theils ftst sihet, und theils von 
den Arabern in jedes Vlies hineingcsteckt wird, welches zufammen hangen muff. 
Die feinste und besie Wolle komntt aus den Provinzen Temsna und Bled MesklN, 

und 

*) Icb crfahre von einem Kaufmann ans dast mmmehro der Preis der 
Wolle fast doppcll so vicl isi. 
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und qcht nach Sala; aber die meiste kommt auS Stedma, Tedla, Abda und 
Dut'ala. Endlich ist Zli bemerken, dasi Wolle, die im Magazin aufbewahrt 
worden ist, am Gewicht zunimmt, und dasi sie mit dem meisten Vortheil in Mar

seille abzufetzen steht. 

Wachs 5^ Schma bekommt man von den Arabern am besten, ob-
gseich sie es jehund auch verfalfchen, indem sie bis auf den funften Theil Talg 
darunter mifchen, wie anch Bohnenmehl, Oel und bisweilen grosie Steine. Man 
hauet daher das Wachs in Stucken und unterfucht es mit den Fingern, woran 
das gute Wachs nicht ftsthangt. Um aber das Mehl ausfundig zn machen^ 
musi man etwaS von dem Wachs schmelzen und auf ein Stuck Papier thun. 
Der gewohnliche Preis ist eine Mark fur das Pfund; weil aber 150 Pfund an Zoll 
104 Mark kosten, so steht abzunehmen, dast man blosi Wachs kauft, um fem Ka
pital aus dem Lande zu bringen ^). Es kommt das ganze Iahr uber ein, das 

meiste aber doch im April und May. Was ein Iahr lang im Magazin aufbe
wahrt wird, verliert im Gewicht zwey vom Hundert, die eine Art Wurmer ver-
zehren. Man kann von diesem LandeSprodukte im ganzen kaum 5000 Centner an-

nehmen, und einen Centner rechnet man sur ioo Pfund. Der beste Abfatz ist m 

Marseille und Lotldon. 

Trockene Ochsenhaute, Sghtud, erhalt man bey den Arabern, 
indem man sie fur Eifen eintaufcht, und diesi ist ein vortheilhafter Handelszweig. 
Man sieht darauf, dast siegrosi, trocken und ohne iocher sind, da alsdann iv bis 
i2 auf ivO Pfund 25 Mark kosten; 8 bis ic> auf ivo Pfund, 28 Mark, und 6 
bis 8 auf 100 Pfund, zo Mark. Einige fchneiden Kopf und Schwanz ab, die 
viel wiegen. Sie werden gut in Marseille abgefetzet. 

Arabifcher Gummi, Alk Talh, ist dafelbst nicht von folcher 
Gute, als derjenige ist, dervon Senegal kommt, und man must ihn nichteinkaufen, 
weun man nicht fcbon Nachricht ans Europa hat, dast er fehr gefucht wird. Der 
PreiS ist daher ungleicb, namlich von 55 bis 65 Mark fur 100 Pfund. Derjenige, 

so weip ist und nicht allzuviel Staub hat, wird ausgesucht. Gummi saildrak 
nennt 

*) Jol?. 5cc> ?tfrikanus erz.^hlt, dafi die Bewslitier von Haha zu feiner Zeit, etwa 
151Z, in dem Gebiauch des WachseS so u«wissend qewesen, dap sie eS weggewor-
fen, wenn sie den Henig davon gereinigt gchabr harren, 

Hojis Marok. Mm 
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nennt man Grasa; es giebt keinen Ueberflusi davon, er ist aber gut. 

Der beste Absatz ist in Amsterdam, ausier, wenn dieser Handel in Selttgal fehl-
schlagt, da er alsdann am vortheilhaftesten in Marseille ist. 

Roh Kupfer, Tankult, bekomme man in Agadir, I O O  Pfund 

fur ?Q Mark. Alt Kttpfer, Nehas, gilt gemeiniglich ein Pfund eine 
Mark, und auf beyde giebt es gute Rechnung. Es wird am besten in Marseille 

abgefetzet. 

Mandeln, ^ Luz, sind auch in Agader in ziemlicher Menge zu haben, 

allein sie sind klem, und dieser Handel ist nicht sehr vortheilhaft. Sie gehen am 

besten in Amsterdam ab. 

Maulthiere oder Maulesel, Bergal, hat man feik dem Jahr 1766 
auszufuhren angefangen. Ein englandlsches Fahrzeug bekam fur ein kleineS 
Geschenk anden Konig die erste Erlaubnisi, sie auszufuhren; hierauf kamen ver-
schiedene andere Cnglai'.der, um Maulthiere zu kaufen, die sie nach den ameri-
kanischell Zuckerkolonien senden wollten ; da wurde es aber blost in Laraisch und 
Su-.ra zugestanden, und zwar gegen Erlegung eines Zolls von funf Piastern fur 

das Stuck, welches ertraglich war, weil man sie fur funfzehn bis zu vierzig Duka-

ten ") ankaufen konnte. 

Oel, Zut, fangt an, ein guter Handels-Artikel zu werden: 100 

Pfund kosten gemeiniglich zo Mark, welches in Europa gute Rechnung in den 
Iahren giebt, wo Mangel an Oel ist Es wird nicht aus Oliven gepresit, 
fondern aus Argan, und in Europa blotz in Fabriken, befonders in Mmseille 

zur Seife, gebraucht. 

§. 4. 

Von allen Waaren, die in das land einkommen, werden an Zolk Zehn pro 
Cent in Natura erlegt (seit 1767 in Smra und Laraijch blost acht pro Cent) 

und 

») Nun lidre ich von dem Herrn Kommerzrath Rouftrup, dasi bis zu Ende des Iabrs 
1768 gegen 4Ooc> Maulthiere ausgeschiffl senn sollcn. woruber der gememeMaun 
zu murren angefangen, w-swegen sowohl diese Erlaubnisi emgcschrankt, alv auch 
die Threre theurer, uuv der Aoll zu zehn Pister erkohtt worden. 
Hr. Kommerzralh Rouftrup hat anqemerkt, dast iu den Iahrcni7d8 und irohl 
IOOVQO Centner Oel ausgesch ffr sevn n.ocdten, nud da^ jahrlich blost aus der 
Stadt Marokcs ZOc-os Centner ausgehen tdnnten. 
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und von Elsen fltnf^ehn pro Cent; dieserZoll wird durch einen Aaid, Mersa, 
oder Havenvogt, und dllrch zween publici erhoben, wobey osters der 

Gouverneur und andere konigliche Bediente zur Stelle sind. Die empsangenen 

Zollwaaren lastt der Konig fur einen hohen PreiS an die Judetl verkaufen, und 

giebt ihnen zu bedenken, wie sie ihr Geld wieder erlangen konnen. 

Es werden ostmals neue Heseb Ejlaka, oder Zotlrollen, 

gemacht, je nack)dem der Konig seinen Vortheil sieht; die nack)folgende ist von 

1766, welcher ich die damals gangigen Preise beyfugen will. 

Wachs 15^ Pf» kostet 15O Mark, und bezahlt an Zoll 104 Mk. 

Wolle 100 - - ZO. ------ lo — 
Kupfer IQO - - 7ObisiOO ------- z6 — 
Dlto in Fluh l O O  -  -  I O O  - - - - - -  -  18 — 

Mandeln ,00 - - 70 ------ - 9 — 
Glttumi lov - - 45 ------ - 27 — 

Ochsenhaute 100 - - 25 biszs ------- z— 

Herbe perille 150 - - 140 - (davon wird Orseille gemacht) 27 — 

Maroqnins, rothe, das Stuck 5 - 18 Stuck - - - 9 — 

Dlto, gelbe ----- 4 - 2 1  S t u c k  -  -  -  9  —  

Jttdlgo lov Pfund - - izo ------ - 9 — 

Oel ivO Pfund - - zo ------- 9 — 

Strau§federn, schwarze, i Pf.lz bis So - iOQ Pfund - - 49 — 

Dito, weiKe iOQ Stuck - - 2 5 - - - - - - -  9  —  

Elephant-Zahne 100 Pfund - 2zo ------- zo — 

Ziegenfelle ivo Stuck - - 200 ------- 10 — 

Anis lov Pfund --- 25------- z — 

Archlfou (ein Mineral), Violwurzel, Granatschalen, Js)p, Datteln, Ro
sinen, ElflUi (ein Kraut), Rgaslll (eine scisenartige Erde), Enemi (ein 

Gummi), Sch (ein Kraut), Fasuch (ein Gummi), Silslai! (eineArtSaa-^ 

men), Hedlda (em Mineral), werden auch auSgeschifft; sie sind aber von ge-

ringem Belange, und es werden von einigen Drey Mark an Zoll erlegt, von 

andern giebt man nichtS. 

Mm z 
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§. 5. 

Ankcrgclv nennt man, ^(2. Hak elmochtaf, und bcsteht in 
Z O O  Pfund Pulver, oder statt dejsen 2OO Mark, I O  Kugeln von 5 bis L Pfund, 
oder statt derer 4O Mark, Ut,d in Geld 5 O Mark. An den ersien, der dasSchiff 
sieht, z Mark; an das zuerst ausgehende Boot oder Barque, iO Mark; und an 

die Seeleute andere klejne Unkosten 2v Mark. 

§. 6. 

Jttdenrecht, Hak elihud genannt, ist ein Einkommen, 
das dem Hofjnden Maimorall von dem Mttlei Jsmail beygelegt wurde, jetzund 
aber von dem Konige erhoben wird, und in einem halben pro Cent von dem Werth 

der Waaren nach ihrer Schahung besteht. 

§. 7. 

Kommissionrechnetmanzweyund einhalb proCent vomVerkauf, zwey pro 
Cent vom Einkauf, und ein und ein viertel pro Cent von baarem Gelde; ein pro 
Cent fur Couretage und Magasinage, ein pro Cent Avarie ordinaire, und ein 
pro Cent del Credere. Andere Handelsunkosten werden folgender Gestalt be-
rechnet: 5 Mark fur iOO Pfund Wolle in jeineneingepackt; z Mark fur iOOPfund 
Wachs, Gummi, Mandeln, Kupfer, Oel, Haute u. s. w.; 5 Mark fur einen 
Courier auf eine Tagreife, auster zwey Blankillen zum taglichen Unterhalt; eine 
Mark Fracht vo!^ 100 Pfund auf jede Tagreife. Zu den Handelsunkosten geho-
ren auch die Gefchenke, die ein Kaufmann nothwendig dem Konig machen mug, 
wie auch dem Gouverneur und den vornehmsten Mlllren, mit welchen er etwas 
zu thun hat; doch werden hierunter nicht dergleichen Unkosten verstanden, als 
solche Ka'ufleute verurfachen', welche den politischen Kanneilgiester fpielen, und 
sich mit Gewalt in StaatS-und Hofangelegenheiten eindringen, fur die in ihren 
Krambuden der Platz nicht ist; diefe jente bleiben zwar iieblinge desKonigs, fo 
lange, als sie gut fpicken; aber hernachmals lachet er und andere sie nach Ver-

dielP ans. 

§. 8. 
Ihr eigenes Ellenmaast nennen sie Dhra, allf franzesifch Coudee, 

und felbiges hat folgendes Verhaltnijz: IOO hollandische Ellen machen IZO Dhra; 
1 Aune 
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i Aune in klon macht2?Dhra; 1 Anne in Nantes, 2^-Dhra; 1 Crochet 
in Rouan auch 2; Dhra; I Varre in Spanien machti^Dhra; einedani-
sche Elle machc i? Dhra; und 1 Aard in London macht 1^ Dhra. Ein 
sremdes Ellenmaatz nennen sie gewohnlich Kala. Sah ist ein er-

dichtetes Maatz, nach welchem Weizen, Gersten, Salz und Arganol verkauft 

werden, und das in Agaver !2O Pfund, in Siura und Marokos 60 Pfnnd, 

und in Asfi ZO Pfund ansmacht. Knla ist ein wirklicheS Maasi fur Oli-
venol u. f. w. welches 22 Pfnnd enthalt, und Elmnd ist ein wirklicheS 

Maast fur alle andere Dinge, und das fur den vierten Theil eines Sah gerech-

net wird. 

§. 9. 

Hundert Pfund in Marokos sind IO5 Pfund in Koppenhagen und Am
sterdam, 125 Pfnnd in Marseille, IO6 Pfund in Paris und IIO Pfund in Ka-
diz.'. Ein grostes Qm'ntal in Sala ist 125 Pfund, und in Asfi 15O Psiind. 
Dasjenige, fo sie Qnintar elarub nennen, ist 75 Pfund. Ihr Gewicht wird 
von einem Motehefeb fleistig angeordnet, welcher daruber in jeder 

Stadt die Aufsicht fuhrt; aber Betrugerey sindet dennoch Statt "). 

« §. 10. 

Es kann noch angemerkt werden, dast Korn eine von den besten Retour-ia-
dungen feyn wurde, wenn nur die Erlaubnist fortdauren mochte, die in den Iah-
ren 1766 und 1767 zu diefer Ausfuhr gegeben worden, und zwar folchergestalt, 
dast der Zoll dafur an Munitl'on erlegt werden must, namlich: 100 Pfund Put
ver fur 2o Sacke Weizen, jeden auf 150 Pfund gerechnet, und ein gleiches fur 25 

Sacke Gerste« Aber es wird wohl nicht langer wahren, als bis der Konig 

Mm z Muni-

5) Hr. KomnurznUl) Rouftrup hat angemerkt, dafi nach der allerneuesten Einrichtung 
lov Pfund klein (Quintal mit spanischen Patacenen Gewicht halten sollen; 
wornach allenlhalben Spezereyen verkauft, und die Zolle vonWolle, Oel, Kupfer, 
Hauten u. s. w. berechnet werden. Ein grostes (kuintal soll uberall 15c? Pfund 
styn, wornach Fleisch, Butter, Fruchte, Oel in kleinen Partien und Seife ver
kauft, und die Zdlle von WachS und Eisen bereck^et werden. Ein Auimal Koh« 
lengewicht soll 281 Pfund haben, wornach gewaschene Wolle, Kohlen, Hvlz, Me
lonen und derglcichen verkauft werden. 
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genug hat ^). Die Waaren werden im lande von einer Stelle zur 

andern auf Kameelen oder Maulthieren sortgefnhrt, die man zu dem Ende von 

einem Hemel henret, den die Europaer Cafileur nennen; die Waa-
reii mussen aber wchl einqepackt, und zur Regenzeir in Felle eingenahet werden; 
man richtet fur jedes Thier zween Packen ein, die fur das Kameel Soo Pfund, 
und sur das Maulthier zoo Pfund wiegen. Wenn man mit einem bekannte« 

Hemel zu thun hat, so kann man sich sowohl inHinsichtder Waaren, als me
gen ihrer Behandlung unterweges, ziemlich geftchert halten. Zu dem Handel ge-
hort auch der Briefwechsel im lande; da es hier aber keine Posten giebt, so wer
den die Briefe durch Couriers befordert, die man Erkas nennet. Ein 
solcher lauft gemeiniglich sechs Tagereisen fur drey Dukaten oder dreystig Mark, 
auster feinen zwey Blankillen zur taglichen Verzehrung; weil er diefe aber auch in 
die Tafche ftecken will, so versieht er slch zu seiner Reise mit einem Beutel voll ge-
pragelten Mehls und mit einer kleinen holzernen Schaale. Wenn ihn hernach-
mals der Hunger daran erinnert, so thut er Wasser aufs Mehl, ruhrt es mit 
den Fingern zusammen, und schlurst es mit vieler Begierde in slch, wobey er 
gesund bleibt und leicht zum laufen ist. Bey allen Kontrakten und Ausbezah-
lungen must slch ein vorsichtiger Kaufmann mit Beweisthumern versehen, die von 
Adul oder xublici ausgesertigt worden sind, so vier bis sechs Blankil
len dafur bekommen. Niemals must man slch daher auf einen mundlichen Ak
kord verlassen, wenn man auch die Waaren bey slch behalt; dennHer Maur 
nimmt sein Wort znruck, wenn er seine eigenen Waaren von derselben Art ver-
kauft hat. Zur Vorsicht gehort auch, dem Konige nie etwas schuldig zu seyn; 
und endlich, dast ein Kaufmann vor Ankunft seines Schiffs die Rerour-ladung 
bereits fertig liegen haben must. 

§. n. 

Einmal im Iahr senden die maurischen Kausteute mit der Karavane nach 
Meka, verschiedene Waaren ab, als seines Tuch, Cochenille, Straustfedern u.s.w. 

Eie 

Nach dem Bericht des Hrn. Kommerzrath Roustrup, soll wirklich ein Auftuhr ge
nesen scvn, worinnen die fesser einen Transport von 5OO Quintaux Mehl, daS 
gegen Aoll in Nlunition ausgefuhrr werden sollte, weggenemmen, und es hier-
nachft unter die Geistlichen und Armen ausgetheilt haben; welches der Kbnig zu-
geben mussen. Angleich ist auch die Erlaubnist zur Ausfuhr eingeschrankt, und der 
Preis so hoch gesetzet worden, da^ fast uichts mehr bep diesem Handel gewonnen 
werden kann. 



Inlandischer Handel in Marokos. 279 

Sie bringen aber felten etwas ånders wieder zuruck, als levailtinifche gestreifte 
Seidenzeuge, die nun auch in. Fes nachgemacht werden, und rohe Baumwolle 
und Seide, die sie zwar auch von Spanien und Frankreich erhalten, alsdann 
aber Zoll dafur bezahlen mussen. Sie schicken ebenfalls gemeiniglich einmal im 
Iahr eine Karavane nach den Granzen vonGuinea, namlich Tombut, wohin 
sie Tabak, Salz, sowohl rohe Wolle, als wolleneAeuge, und seidene Stoffe und 
jeinewande von allerhand Art bringen, und dafur Goldkorner, Neger, Strauss-

federn, und felten auch Elphenbein eintauschen. Diefe Karavane foll einige hun
dert Kameele fuhren, wovon ein groster Theil nichtS als Wasser tragt, weil auf 
jener Seite von Sus in zwanzig Tagen kein Tropfen gefunden werden foll. Man 

erzahlt, datz die Maltren sich nicht in das jand der Neger hineinbegeben, fondern 
bis zu einem gewisfen Ort auf den Granzen kommen, wo ein jeder feine Waa
ren vorzeigt und sie vertaufcht, ohne fast den Mund dabey zu offnen. Was ferner 
den einlandifchen Handel der Mauren unter sich felbst betrifft, fo haben sie in den 
postten Strasien Krambuden ohne Thuren, die aber mit einem doppelten Fenster 

versehen sind, das fo eingerichtet ist, dasi, wann der Kramer es von der Strasie 
aufmacht, das halbe Fenster meder fallt, und die oberste Halfte in die Hohe ge-
haket werden kann, worauf er felbst hineinkriecht, und feine Waaren fchon fol-
chergestalt geordnet hat, dasi er nicht aufzustehen braucht, um einem jeden geben 
zu konnen, was er zu verkaufen hat. Aus dem vorhergehenden wird sich ein euro-
paifcher Kaufmann nunmehro einen ziemlichen Begriff von dem marokantfchm 
Handel machen konnen; denn, was die Retourwaaren in Europa thun, und was 

die ellropaifchen Waaren im Einkauf zu stehen kommen, das bleibt feiner eige-
nen Einsicht uberlafsen. 

§. !2. 

Eine Nachricht von der MttN^e scheint noch in diesem Kapitel vom Handel 
nicht uberflussig zu feyn. Die Illden sind die Munzmeister, und sie wissen das 
Geld mit Kupfer meisterlich zu verfalfchen, fo genau ihnen auch auf die Finger 
gesehen wird; denn der Konig will, dast alle feine Munzen von gutem Alot oder 

Gehalt feyn sollen. Eine spanifche Peso gilt neun Mark in Bezahlung des 
Zolls, 

*) Eigentlich Peso Durs (eben wke wir sagen: ein harter oder Reichsthaler); denn 
die Spanier haben auch peso corriente, eine erdichtcte germgere Munze (a!S 

wenn 
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Zolts, aber im Handel steigt und sallt er von acht ein Viertheil zu acht und drey 
Viertheil Mark, und in? Munzhause thut er acht und eine halbe Mark fur andere, 
als den Konig, der daselbst neuu Mark bekommt. Der Munzmeister must hier-
nachst sehen; wie er seinen Munzlohn herausbringt, welches schlechte und ofterS 

ganz falsche Munze veranlaffet 'y. Ein dlllchlbcherter Plaster »*) gilt sechs und 
drey Viertheil bis sleben Mark. Ein Golddukat, Metbua oder Metkal 
dehcb genannt, geht fur vierzehn bis sechzehn Mark. Ein Dukat in Rechnung, 

Metkal, ist erdichtet und bedeutet zehn Mark. Ukta ^-^5 eine Mark 
oder Unze nennen sie auch Rial emta Sl'di Mohamed; diese Silbermunze gilt 
vier Blattkillen, obschon sie nur drey und eine halbe am Werth enthalt. Mll-
suna ^ eine Silbermunze, die die Europaer Blankille nennen, ist 

beynahe so viel als vier Schilling danisch oder vier und zwanzig maurische Flus. 
Ein Fels ist eine kleine kupferne Mtlnze, die bisweilen so gering war, 

dast davon achtzig auf eine Musuna giengen. Jetzund soll die Munzung dersel-
ben an einen Bergwerker in Sus verpachtet seyn, und hundert Pfund Kupfer 

sollen hundert und funfzig Mark in Flutz geben. Man must sich vor falschen 
Munzen, insonderheit unter dem Mustmat, huten, wozu erfahrne Juden geho-
ren, die sie kennen und aussuchen; ofters sind sie so beschnitten, dast man eine 
kleine Mage bey der Hand haben must, wenn man Geld empfangt. Diese 

sonder-

wenn man im D^nischen sagte: ein Mechter Thaler), die sie auch patacon nen
nen, das von den Aradern geliehen ist, welche selbige zuerft Vu-Taka nannten. 
Die Manren sagen Rial, die 8ranzosen nennen sie une forte, und d,e 
Danen geben ihr gewbhnlich den Namen Piller, wegen der darauf gepragten San-
len des Herkules. 

») Hr. Kommerzrath Roustrnp hat mir gesagt, dast im Jahr i?6y das Munzwesen 
in 8es und Me?nes fur 50000 Mark verpachtet worden ist, in Laraisch fur 
isos Mark, in Rab^t fur die Rechnung des Ksnigs, nm Wachs und Wolle ein-
znkaufen: sammt dast ein Peso im Handel all,mal acht und eiue halbe Mark gel-
ten soll. 
piaftre trouee ist ein ordentlicher spanischer Peso Durs, von welchem die Eng
lander in Scchibraltar ein Stuck aus der Mitte schlagen, das etwas mehr, als 
eine Mark betragt, vermuchlich um sie zur Stelle zu behalten, welche Abslcht dvch 
nicht erreicht wird. 
Das Wort Elmnsuna kommt mit dem Spanischen Elymosna, dem Daniichm 

Almisse, und vielleicht mit dem ftanzbsischen Aumone, uberein; im Dualis sa
gen die Mauren Usghein, und in der vielfachen Zahl Usghiu oder 
Musunar, 
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sonderbare Wage, Adlla genannt, isi von Holz gemacht, und wird 

XVII. 7. vorgestellt. Man legt die Munze darauf, welche nieder-

fallt, wenn sie wick)tig genug ist; wenn sie diesi aber nicht thut, so wird sie 

verworfen. 

§. iZ. 

Die bisherigen Anmerkungen von der Munze waren meistentheils fur die 

Handelnden, die nachfolgenden sind hauptfachlich fur iiebhaber, und betressen 

blost einige von denjenigen Munzen, die ich von da mitgebracht habe. (Man 

sehe lad. XXXIII.) 

Goldmtmzen. 

Ko. 1. Auf der vordersten Seite steht: t_x^.s^s 

: Ein Gott, Gottes Apostel, 

der Koran Gottes Wort. In der Umfchrift: 

^ 
^ s^s: In des erbarmenden und 

barmherzigen Gottes Namen, Gott fey gnadig unferem Herrn M»-

hamed und Familie und —- — — — Gott ist einer, es 

ist kein Gott ausier ihm, dem barmherzigen und erbarmenden. Auf 

der Kehrfeite sindet man: 

: Gedanket und gelobet fey Gott, und 

Hulfe und Kraft durch Gott. In der Umschrift: ^ ^ 

— — — — — — Er ist der erste und 

der leHte, und der reine und —- — — — 

Sie wiegt ein 5).uentchen eilf Gran Apotheker-Gewicht. 

X0. 2. Ist eben eine folche, ein wenig kleiner mit derfelben Schrift, aber doch 

von anderem Geprage. 

Hosts Marok. N n ^0. z. 
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No. Z. Enthalt kustsche Schrist, und auf der vordersten Seite die Worte: 

Es ist kein Gott auster dem grosien Gott, Mohamed sein Apostel, der 
Glaubigen Furst . . Ali. Die Umschrift kann ich nicht lefen. 

Auf der Kehrfeite stndet man: : 

Imam Abd Allah, der Glaubigen Furst. Sie wiegt ein und ein 

halb O.uentchen Apotheker - Gewicht. 

No. 4. auch kufisch. Auf der vordersten Seite lieset man ziemlich deutlich: 

: der Furst Jufef Aben Tasfin; der 

im Iahr 1069 Marokos erbauet haben foll. Diefe in fo vielen Jah-
ren wohl erhaltene Munze wiegt ein Queitt. sieben Gr. Ap. Gew. 

No. 5- Ist einer von den Gold-Dukaten des jetzigen Konigs, von fchlechtem 

Geprage. )tllf der vordersten Seite steht: 
Der Herr Mohamed Abd Allahs Sohn. Auf der Kehrfeite: 

' ^^tt ist Wahrheit und hilst 

der klaren Wahrheit. Auf beyden Seiten ist eine Umschrift, die 
aber theils abgefchnitten und theils unleferlich ist. Er wiegt zwey 

Skrupel se6)zehn Gran Ap. Gew. 

Silbermimzen. 

No. 6. Ist vom Kupferstecher verkehrt gestochen, dasi also das obcrste unten 
steht. Es ist eine Ukla von diesem Konige, so vier Usghl'o oder 
Blankillen gilt, und auf beyden Seiten nichts anderes, als den Munz-
ort und die Jahrzahs, hat, wann sie geschlagen ist, namlich 1180. 

' geschlagen in Smra (Mogodor) im 

Iahr 1766. 

No. 7. Ist eine Mufuna von diesem Konige, auf deren vordersten Seite 
sein ?tame gelesen wird. der ^?err 
^Whamed Bet! Abd Allah. Auf der Kehrseite steht 1:77 

: In der Stadt Asfi, im Iahr 1763. 

No. 8. 
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k^o. Z. Ist eme von den Blankillen des Mulei Jsmail, die fur die besten 

im lande gehalten werden. Auf der vordersten Seite lieset man: 

s.^s: Gott ist Wahrheit und unterstutzet 

Wahrheit. Am Rande steht: in8 ^ ̂  : geschlagen 1702. Auf 

der Kehrseite: ^ s.^s X : Es ist kein Gott, 

ausier dem wahren Gott, alle Anordnung kommt Gott zu. 

d^0. !O. Ist auch von den guten Mn Blankilten. Auf der vordersten Seite 

sieht man. . . , : Der Chalife 

Mohamed Efchech. Die Kehrseite ist, wie auf der vorhergehenden. 

1^0. II. Diese und die nachfolgende, find von den befondern, die felten gefun-

den werden, auster um den Hals der Arabermnen. Diefe ist fem 

Silber, uud dicker, als die andern. Auf der vordersten Seite liefet 

man: ^-0^: Der Glaubigen 

Furst Abu Mohamed Abd Allah. Die Kehrfeite ist, wie vorher. 

^0. 12. Hat kufische Schrift, wovon man auf der einen Seite niche wohl 

etwas liefet, als Der Glaubigen Furst; aber auf 

der andern Seite liefet man das zewshnliche 

deutlich. 

1^0. iz. Ist halb kusifch und hat aitf der vordersten Seite diefe Worte: 

! Gott ist un^er Herr, 

Mohamed unfer )tpostel, Clmehedi unfer Imam. Auf der Kehr

feite steht: A^s 

Es ist kein Gott, auster dem wahren Gott; alle Anordnung kommt 

Gott zu; es ist keine Starke, auster bey Gott. 

5lo. 14. Ist auch viereckicht aber kleiner. Auf der vordersten Seite steht: 

; Gott ist unfer 

Herr, Mohamed unfer Apostel, der Koran unfer Imam. Die 

Kehrseite ist, wie die vorige. 

Nn 2 ^0. II, 
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No. 15. Hat gutes Silber, aus der vordersten Seite steht: 

: Abd Allah Mohamed, der Glaubigen Furst. 

Auf der Kehrseite: ^ : Gott, aller Dinge 
Herr, sey gelobet. 

Die kupsernen Fluse haben allemal schlechtes Geprage und felten einige 
Cchrist. 

§. -4. 

Zu mehrerer Ausklarung und Nachricht fur dkejenigen DattM, die nach 
Marokos handeln oder fahren, oder fonst etwas mit den Unterthanen des dorti-
gen iandes zu thun haben mock)ten, folgt hier ein Auszug aus dem Friedens-
Traktat, der zwifchen Danemark und Marokos den 18 Junii 175Z (nach 
maurischem Stis, den 16 Schaban ll66) geschlojsen worden ist, in so weit, als 
selbiger hier Statt sindet. 

6. Art. 

Ein jeder danischer Kaufmann kann dort im lande von einer vollkommenen 
Anfrichtigkeit und Sicherheit vergewissert styn. Keiner von einer andern christ-
lichen Nation soll den Vorzug vor einem Danen haben, oder hoher, als dieser, 
geachtet werden. 

7. Art. 

Wenn ein danisches Schiff einige von seinen, in einem marokanischm 
Hasen bereitS verzolleten Waaren, nach einem andern Hasen in Marokos brin
gen mochte, so soll kein Zoll anss Neue davon bezahlt werden. Es soll kein Zoll 
von den am Bort befindlichen Waaren erlegt werden, die anderwarts hin bestimmt 

sind. Von Munition und Schiffsbaumaterialien wird kein Zoll bezahlt. 

8. Art. 

Wenn ein maurischer Kaper einem damschen Kausmannsschiffe beqegnet, 
und seinen Past sehen will, so soll er nur zwey Mann an ^ ort des 
Schiffs senden; und wann der Pas; nachgesehen ist, so sollen diese sich wieder zu-

ruck 



Friedens - Traktat zwischen Marokos und Danemark- 285 
ruck begeben, ohne das geringste zu begehren oder anzunehmen, oder die Danm 
auf einige Weise zu beleidigen. 

9. Art. 

Wenn irgend ein danisches Schiff, entweder dnrch Sturm oder durch an
deres Ungluck auf die Kusten getrieben oder geworfen werden sollte, so soll ihm 
von den Mm'okanem nichtS genommen, oder fur einen Schilling am Werth ent-

fuhrt werden; fondern, im Fall es Hulfe bedurftig feyn sollte, so sollen ihm die 
Marokauer beystehen, und es soll keinen Zoll/ auster von den Waaren, bezahlen, die 
davon iin iande verkauft werden. Gleichfalls soll ihm auch eine eigene Stelle 
angewiesen werden, um die Todten zu begraben. 

i o. Art. 

Der Konsill, die Amtfleute und alle datllschenUnterthanen konnen uberall, 
und ohne einige Verhinderung, in den marokanischen iandern reisen ^). Im 

Fall ein Dåne daselbst verstirbt, ohne an dem Ort einen Erben zu hinterlassen, 

so soll der Konsul Erbtheilungsverwalter seyn, und seinen NachlaA zu sich nchmen. 

11. Art. 

Kein Maur dars einen Dmien zwingen, seine Waaren unter ihrem Werth 
zu verkausen; eben so wenig dars jener Waaren in sein Fahrzeug mit Gewalt, und 
wider diesen guten Willen, einladen. Kein Matrose dars mit Gewalt von einem 
danischel! Schiffe genommen werden. 

- 12. Art. 

Wenn ein Zwist zwischen einem Datien und einem Maur entsteht, ohne 
dast man weisi, wer Recht hat, so soll der Kadi oder auch der Gouverneur de6 
OrtS durck) ftin Urtheil entscheiden. 

Nn z iz. Art. 
-

«) Die ^r'.liminarien enthalten mit, dasi, wenn einem Urinen etw,is in den maro
kanischen Landern geraubt wird, der Fm sr alsdann dtifur Garant seyn ft ll. 
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iz. Art. 

Im Fall eines Friedensbruchs, sollen die Danett sechs Monate Zeit ha-
hen, um sich mit ihren Mitteln, Effekten, und allem, was ihnen zugehort, weg-

Zubegeben, und sie sollen alles, was sie zu gute haben, gerichtlich eintreiben 

lassen tonnen. 

14. Art. 

Wer den Frieden zu brechen sucht, er sey Dane oder Maur, der soll ge-
praft werden, jeder von seinem Konige. 

16. Art. 

Die Wohnung des Konsuls soll in Ehren gehasten werden, und kelner 
soll ihm etwas abverlangen, es sey klein oder grost. Keiner soll in sein Haus, 

oder in die Hauser anderer Danen, wider ihren guten Willen eingehen, auster 

wenn es der Furst erlaubt hat. 

i8» Art. 

Der Furst giebt ein Haus zur Residenz des Konsuls, und dieser sowohs, 
als alle andere Danen, sollen ihr^ Provisionen sur den gangbaren Preis, nicht 

nur sur sich selbst, sondern auch sur die Mannschaft ihrer Schiffe, einkausen konnen. 

19. Art. 

Die Bedicnten sus allen Nationen, sowohl des Konsuls, als der Kaus-
leute, sollen voll allen Atten von SchaHungen und Austagen srey styn. 

20. Art. 

Wenn emige Uneinigkeit zu Wasier oder zu lande, unter einigen ans diesen 

zwo Nationen entsiehen mochte, so soll deswegen der Friede nicht gebrochen wer
den, sondern derjenige, der dem andern Unrecht gethan hat, soll ihm Genug-

thuung geben. 

5 -

ro. Kapitel. 
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10. Capitel. 

V o n  d e r  N a t u r g e f c h i c h t e .  

/As ist recht zu beklagen, datz ein so schones jand, als Marokos, von solchen 
Bewohnern besessen wird, die es weder selbst verstehen, sich von allen defsen 

Herrlichkeiten zubenutzen, noch auch anderenes erlauben, aus geh^rige Art Theil 
daran zu iiehmen. Es giebt daselbst ein uberaus gesundes Clima, wo die reinste 
just durch nichtS, als die nothwendigen Wolken abgewechselt wird, welche den 
fruchtbarsten Regen bringen; eine Warme, die zwar den nor-dlichen Europaem 

uugewohnlich, bey weitem aber nicht so schadlich oder unertraglich ist; man sieht 
die herrlichsten snichtbarsten Felder, die vergebens aus arbeitsame Hånde warten, 
nm mannigsaltige Fruchte zu bringen; die lustigsten Gegenden von Bergen, Tha-
lern, Ebenen, Waldern, Gebuschen und Revieren, die in einer kurzen Strecke 

mit einander qbwechseln; die wohlschmeckendsten Fruchte, als: unvergleichliche 
Weintrauben, Feigen, Apfelsmen, Granatapsel, Mandeln, Datteln u. s. w.; 
gesundes und gutes Wasser; fettes und wohlschmeckendes Fleisch, sammt niedli-

chen und uberstustigen Fischen; welches zum Theil naher in diesem Kapitel vor

kommen wird, worinnen wir vom Thier-und Pfianzenreich kurzlich handeln 
wollen. 

§. 1. 

Kameele, SghlNlcs, sind die grostten und nutzlichsten Thiere des 
do> tigen jandes; denn da die Maureii keine Wagen haben, so dienen diese Thiere 
dazu, die Waaren und Guter durch das iand zu suhren, und die gewohnliche ia-
dung der meisten besteht in sechshulchert Psunden. Die Kameelin nennen sis 
Naga. Das Zeugungsglied des Kameels sitzet nicht vorwartS, wie einige die 

Zeichnung gemacht haben, sondern nach hinten zu, wo es auch sein Wasser lafft; 
doch ki)mmt es hervor, waun sie sich begatten; welches aber selten zur Vollkom-
menheit gcdcihet, wenn es der Kameeltreiber nicht besordert, indem sie scnst 
esters eine ganze Nacht vergeblich daruber zu bringen. Die Kameelin legt sich 
plalt aus den Bauch nieder, und sie begatten sich beynahe wie die KaHen; man 
sagt, datz sie ihr Kalb ein ganzes Zahr tragt, und hernachmals ein ganzes Iahr 
uber smigt. Die AlVlbel' in Ems und in der Gegend bey TetaUl! nennen das 

Kamccl 
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Kameel Elbel, obschon dieses Wort eigentlich einen Hirsch bedeutet, u,ld 

man must gestehen, dast es wahrend der Brunst weit gesahrlicher, als ein Hirsch, 
ist; derweisie Schaum bedeckt den halben Kopf, die Zunge hangt lang aus dem 
Maul und man hort bestandig ein abscheuliches Geschrey, weswegen die naturliche 
Furcht genugsam anrath, vor ihm zu weichen. Wann sie dieselben mit Gute 

dazu haben wollen, dasi s,e sich niederlegen, so sagen sie Otsch; sonst schlagen 
sie sie mit einer Spiesruthe uber dieKnie, und binden denen jungen Kameelen 
bisweilen das eine zusammengelegte Kllie, bis sie mude geworden sind, aber alte 

Kameele legen sich von seibst, besonders auf den gewohnlichen Platzen, nieder; 
und dieserwegen sagt man von denen, die in einer Sache zur Gewohnheit gekom-

men sind: <7) Sghimel iabrak si Muda 
das Kameel legt sich selbst aus den Kameelplah. Wenn die Burde 

zu schwer ist, so wird man das Kameel nicht leicht auf irgend eine Art dazu 
bringen, dast es aussteht, bevor man ihm wiederum so viel davon abgenommen 
kat, als billig ist. Hieraus werden sie bey einem Strick entweder um den Kopf 
oder um den Hals geleitet oder man treibt sie auck) los. Zhre Fusie sind ein 
wenig gespalten, und haben keine rechten Huse; allein das Fleisch darunter ist 
wie ein weicher Schwamm, das vor allem nachgiebt, sie wiederkauen auch eben wie 
die Ochsen. Der Konig hat einige bose Kameele, die abgerichtet sind, Menschen 
umzubringen, und die einen solchen Unglucklichen mit den Zahnen fassen, ihn hoch 
in die iuft wersen, und hernachmals mit den Knien zerquetftl)en. Das Fleisch 
roird von den Mauren gegessen, und der Buckel auf dem Rucken, insonderheit 
von jungen Kameelen, soll sehr niedlich styn. Aber diese Thiere sind ihren Ei-
genthumern so nutzlich und wichtig, dasi sie selbige nickt schlachten, wenn sie nicht 
etwa Glieder zerbrochen haben, oder sonst solchergestalt zu Schaden gekommen 
sind, dasi ihre Wiederherstellung ungewisi ist. Die Mattren trinken auch Ka-
meelmilch, und wann sie ein wenig gemolken haben, so lassen sie das junge Ka
meel sangen, und melken alsdann aufs neue, theils, um mit dem jungen Kameel 
zu theilen, und theils, um das Kameel dahin zu bringen, dast es desto besser die 
Milch fahren lasit. Es ist bekannt, dast dieses Thier ganze sechs bis acht Tage 
lang ohne Getrank leben kann; dast es aber nicht trinken sollte, ohne vorher das 

Wasser mit den Fusien zu truben, verhalt sich nicht so; denn ich habe sie aus 
Wasser-

-)»> Ich habe k-ine qesehen. die Stricke durch die Nase haben, welches in der Lcvante 
gedrauchlich seyn soll. 
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Wajserrinnen trucken sehen, die so hoch von der Erde waren, dast sie selbige nicht 
mit den Fusten beruhren konnten. Jhre meiste Nahrung besteht in Disteln uud 
Blattern, weswegen sie nichts zu unterhalten kosten, auster eben auf Reistn, da 

sle Gerste sressen, die sie in sich schlucken, und hernach wiederkauen. Sie sind 
dieserwegen von desto mehrerm Werth, und der grostte Reichthum der Araber, 
welcher nicht nach Geldsummen, sondern nach Anzahl der Kameele, gerechnet wird. 
Die Kameeltreiber singen und pfeifen gern vor ihnen, und sagen, dast sie Musik 
lieben, wann sie sie aber schlagen, so dursten sie sich bey einer andern Gelegenheit 
dadurch rachen, dast sie denjem'gen entweder beisten oder schlagen, der sie gestraft 
hat. Dast Sal armoniac aus dem Urin der Kameele kommen sollte, ist dm 
Mauren ganzlich unbekannt. 

Dromedaren nennen sie Mehert, auf turkisch Hasghiin. Diese 
werden selten dort im lande, auster beym Konige, gesunden, welcher einige hat, 
die wie Kameele aussehen, und zween Buckel auf dem Rucken haben. Sie 

machen an einem Tage eine so weite Reise, als ein Pserd oder Maulthier in acht 
bis zehn Tagen zuruckzulegen pflegt. Dieses wissen die Mauren sehr genau, 
denn so viele Tage, als sie nach ihrer Geburt blind sind, so viele Tagereisen 
machen sie in einem Tage; wenn man daher annimmt, dast eine Tagereise nur 
vier danische Meilen ist, so kann ein Dromedar, der nach der Geburt zehn Tage 
lang blind gewesen ist, in einem Tage vierzig Meilen lansen; welcheS smigen 

wohl sabelhaft scheinen mochte, allein es wird doch von allen dort im iande be-

zeuget. Mulei Abd Allah, der Vater dieses Konigs, besand sich wohl bey 
einem solchen Dromedar; denn da seinVater Mulei Jsmail in Meknes starb, 
so ward er am zweeten Tage in Marokos davon benachrichtiget. Sie haben 
besondere Sattel und geubte Reuter, die doch osters am Ende ihrer Reise vom 

Blutsturz sterben, ob sie gleich unterweges Nase und Ohren mitBaumwolle zu-

gestopft haben. Ohne Zweiftl sind sie es, die Jesaia 6c>, 6. die Laufer aus 
Midian und Epha genannc werden. 

Ldwcn, 5^" Sba, iverden im Ueberflust, sowohl bey Mekttes, als 
Fes und aus dem Allas-Gebirge gesunden. Die Araber schiesten sie bisweilen, 
und verkausen die Haut an die Christen; doch untersteht einer allein 5ch nicht, 
nach einem iowen auf freyem Zelde zu schiesien, sondern er bemerkt, wo der 
Lowe seinen Gang hat, und grabt daselbst eine Rinne unter der Erde, die einen 

Hdsts Marok. O o Buch-
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Buchsenschust lang, und so breit ist, dasi er hindurch kriechen kann^ ausgenom-
men auf einer Stelle, wo sie so geraumig seyn must, dast er seine Buchse laden 
kann. Wann er nnn bey der einen Oeffnung den iowen auf den Schusi sieht, und 
Feuer auf ihn giebt, so eilt dieser nach der Stelle, wo der Schutz herkam ; und 
geht nicht eher von da wieder weg, als bis der Araber, der unterdefsen unter der 
Erde abermals geladen hat, von der andern Oeffnung aufsNeue nach ihm schiestet; 
da er dann das erste joch verlatzt, und das andere sucht, welcheS auf beyden Sei-
ren solchergestalt sortwahrt, bis der iowe gefallet ist. Man hort nicht, dasi un-
angegriffene jowen Menschen ein Ungluck zusugen, weil es ihnen nicht an Thieren 
zU ihrem Unterhalt fehlt; nichtS deftoweniger sind die Mauren doch bange vor ih
nen, und lassen dieserhalben, wenn sie unterwegs einen jowen sehen, einen ledi-
gen Esel oder ein Maulthier zuleht seyn, so dann biSweilen ein Raub des iowen 
wird, der lange darauf laurt, wie eine Katze auf die MauS. Datz die andern 
Thiere eine naturliche Furcht vor den iowen haben, konnte zum Theil dadurch be-
kraftigt werden, dasi nicht allein mein Pferd, fondern auch alle ubrigen Thiere in 
meinem Reifegefolge, auf keine Weise uber eine Stelle zu bringen waren, wo 
kurzlich ein iowe gegangen, und deffen Spur im Sande zu sehen war; sondern 
wir mustten zuruckkehren, und einen grosien Umweg nehmen. Einft sah ich in 
Meknes, dast den iowen ein lebendiger Esel zum Futter gegeben wurde, welcher, 
sobald, als er nur in die Grube kam und die jowen sah, todt auf der Stelle nie-

dersturzte; und obftl)on einer von den iowen ihn gleich angriff und sein Blut sog, 
so ruhrte er doch nicht ein Glied, oder gab sonst ein Zeichen zum ieben von sich. 
Ein Jttbe ma6)te auf, und setzte sich in die Thur mit einem kleinen Stock, es 
schien aber, als wenn die lowen mehr Achtung vor diesem Iuden, als vor seinem 
Stock, hatten, weil er ihnen Nahrung brachte, welches diese Nation bestandig 
und umsonst, sowohl in Mekncs, als in Marokos, thun must; als an welchem 
letzten Ort der Konig auch eine Lowengrube hat, in welche biSweilen Menschen, 
besonderS IlWM, hinabgeworfen werden; diefe kommen aber gemeiniglich unbe-
schadigt da'on, weil die Auspasser dieser Thiere Judett sind, die mit einer Spiez-
ruthe in der Hand gern bey ihnen seyn konnen, wenn sie nur darauf achten, daff 
sie ruckwarts herausgehen; deun der Lowe duldet nicht, dast man ihm 
den Rucken zuwendet. Die andcrn Juden lassen ihre Bruder auch nicht langer, 
als eine Nacht, bey den iowen sitzen, indem diese sonst zu hungrig werden moch-
ten, sondern losen selbige mit Geld aus, welches auch die Absicht des Konigs ist. 

Inden Gegenden, wo sich iowen aufhalten, sehen die Alader Dornen um ihre 
Klte, 
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Zelte, zttr Sicherheit sowohl fur sich selbst, als fur ihr Vieh; denn die iowen, 
wie sie sagen, sind bange vor Dornen und Feuer. Leo meynt, dast sie bange 
vor einem nackten Frauenzimmor sind, und Dapper suhrt einen Stier, einetz 
Wosf, einen wilden Esel und ein Schwein an; aber alles dieses ist dort im 

^ande nicht bekannt. 

Tiger, Enemer, giebt es uberall im lande. Die Araber schiesten 
sie, und verkaufen ein Fell von einem alten Tiger, unbereitet fur funfzehn biszwan-
zig Mark, und bereitet fur vierzig bis funfzig Mart; und da eine Menge fowohl 
von Fellen, als auch von jungen Tigern den Christen zum Verkauf gebracht wer-
den, fo ist kein Zweifel daran, dast, im Gegentheil von Shaws Meynung *), in 
der Barbaret) Tiger geboren werden, und selbige daselbst ihre rechte Heimath ha-
ben. Sie sind mehr wild und bange, als die iowen, und stiehen bestandig, 
auch wenn sie verwundet worden sind. 

Wblfe, Deba, hat man in diesem jande nicht gar viel, sind auch 

nicht so grost, als die europaischen, man sangt sie aber auf eine besondere Art, 
die alle im iande als eine Wahrheit erzahlen. Der Jager sucht den Wolf in sei-
ner Grube auf, fchmeichelt ihm mit vielen guten Worten, und verleitet ihn zuletzt 
dazu, dast er einen von seinen Fusten hinreicht, der gleich gebunden wird; dieses 
must aber zu einer gewissen Monatszeit geschehen, die die Mattren wissen, und da 
sie meynen, dast das Gehirn des Wolfs stumpf ist, und hierauf grundet sich auch 
die maurische Redensart, einen Dummen, Modeba oder den Wolf zu nennen. 
AuS eben diefer Ursache nennt man gleichsalls keinen Wolf in Gegenwart des Ko-
nigs, fondern fagt Statt desfen Asel, welches ein anderes Thier feyn foll. Es 
mussen dieseWolse feyn, die Vindlls, in Stuarts Reise nach Meknes, Ba
ren nennt; denn ich habe dort zu Hånde nie von Baren reden horen, eben so menig 
auch von Elephanten, dergleichen doch, wie man weist, zu den Zeiten der Kar-
thaglllenser in Menge daselbst waren, jetzund aber nicht eher, als aufjener Seite 
von Senegal, gcfunden werden jollen. 

Pferde, And, in der vielfachen Zahl gemeiniglich El-
chll, hat man ofterS sehr schon, und die lange auShalten konnen ^). Zur 

O o 2 Zier 

*) Shaws Tr.'.vels p. 171. 
Einmal bin ich dr:>' nus zwanzrg Tage vom Morgen bis zum Abend gereiset, obne 
mchr als einen Tag ausznruhen, nnd mein Hengst wsr den letzten Tag cben 
rasch und munter, als er am ersten war. 
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Zier werden die Haare vom Schwanz abgeschnitten, die Rube bleibt aber ganz 
sltzen. Sie lieben die weisten Pferde sehr; und da die brandgelbe Farbe in ihren 
Augen die schonste ist, so bemalen sie oftevs die Stim und die Fusie der Pferde 
damit. Anstatt Håber bekommen sie Gerste, den sie aus Beuteln fressen, die ih-
nen um den Hals hangen; wann sie aber reisen, fogeben sie ihnen am Tage nie 
Futter, sondern erst wann die Tagreise geendet ist. Sie schneiden ihre Pferde 
nicht, weswegen alle Mauren am liebsten auf Hengsten reuten, weil Stuten 
unter ihnen beschwerlich werden wurden. Allein, die Araber, die da behaupten, 

dasi sie in diesem Stucke einen feinern Geschmack besihen, reuten am liebsten auf 
Stuten, die sie srommer und gelehriger finden. Keiner von ihnen schlagt sein 

Pferd, sondern sie machen sie durch Schmeicheln so zahm und sromm, dast sie set-
bige im starksten iaufen mit einemmal zum Stehen bringen, davon absteigen und 
weit weggehen, und sie doch unangebunden auf eben derfelben Stelle wieder vor-
sinden konnen. Niemals sah ich jemanden traben, sondern sie ritten im Schritt 
und im Gallap. Pserde auszufuhren, ist ganzlich verboten, und es ist sogar un-
gewohnlich, dasi auch die Pferde aus dem Lande gehen, die bisweilen verschenkt 
werden. Solchergestalt schenkte der Konig dem spanischen Gesandten, Don 
Jorge Juan ein schonesPserd, und einige Hoffeute gaben jedem aus seinem Ge-
folge sein Pferd. Da er aber in Siura am Bort gieng, so hatte der Gouverneur 

Befehl, dasi die Pferde in Tansghia ausgeschifft werden follten, und sie kamen 
nie aus dcm Lande. 

Maulthiere, Bergas, giebt es daselbst in Menge, und sie verschas-
fen vorzuglichen Nuhen, sowohl zum Reisen, als zu anderem taglichen Gebrauch. 
Ein gutes Maulthier wird mehr geachtet, als ein gutes Pferd; jeneS kann wohl 

hundert und funfzig Dukaten zu stehen kommen, aber das allerfchonste Pferd ist 
fur hundert zu haben. Es ist bereits bekannt, dasi die Maulthiere von Stuten 
fallen, die bey einem Esel gewesen sind, und dasi sie sich niemals fortpflanzen, ob 
s ie  sich gleich ofters gatten; aber es ist noch nicht so bekannt, dast s ie  b iswe i len  

auf eben die Weise toll werden, wie die Hunde, welches sich eir.'Mal in Aest am 
15. Februar 1762 Zutrug, da der Maur, der darauf ritt, von dem Beisien und 
Schlagen seines tollgeioordei^en Maulthiers todtlich verwundet wurde, und die-
ses demnachst sein eigenes Fleisch frasi, bis es rodtgeschossen ward. Hierbey  

kam auch noch der Umstand vor, dast der verwundete Mallr erst seine Er-
kiarul?g vor Notarien thun mu^te, dasi sein Arzt nicht in Verautwortung 

dafur 
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dafur stehen follte, im Fall er unter seiner Behandlung sterben wurde. Der 

Maur starb doch nicht, aber so wenig trauen sie einander. 

Elel, Hamar, sind aslgemein und bekannt genug, sie sind infonder-

heit nutzlich fur die Araber, weil sie nur wenig kosten, wenig essen, und doch 
viel Arbeit verrichten. 

Rl'ttdvt'eh, Elbeheim besteht in Stt'eren und Kuhen; aber Ochfen 
sieht man felten, weil es uberhanpt felten ist, dasi die Mauren irgend ein Thier 
verschneiden; wenn es aber geschieht, fo legen sie die Hoden, Chalalll 
auf ein Stuck Holz, zerquetfchen sie mit einem andern Stuck Holz, und nennen 
alsdann ein folches Thier M»degUg. Die Kuhe Begri mil-
chen dort nicht fo viel, als bey uns, weil man das Kalb mitfolgen und die Mut
ter faugen lasit, fo lange, als es will; und wann felbige dann auf dem Felde lie-
gen und fchlafen, fo kommt eine Art grotzer Eidexen und faugen auch, welche man 
dieferwegen Eldar Elbe^l! oder Kuhsauger nennt. Etiere Dtllk, sind 
so zahm und geduldig, dasi die Araber mit ihnen pstugen, darauf reuten, und sie 
wie Pferde oder Maulthiere beladen. 

Schaafe, Rgenem, und Schaafbocke, Kebs, sind, wie 
bekannt, ein grosier Reichthum im dortigen lande, indeni die meisten Bewohner 
blost wollene Kleider tragen, und was alsdann noch ubrig bleibt, das wird mit 

grosiem Vortheil nach Europa verkauft. Jhre S6)aafe sind groster, als die 
unfrigen, und haben einen grosien fetten Schwanz, aber nicht fo grosi, dasi er 
auf die Erde fchleppt, oder einen kleinen Wagen unter sich haben must, wie 
einige fchriftlich berichten, die nicht da gewefen sind. E«nige wenige Schaafe, 
die ans Tasilet gekonnnen sind, haben statt der Wolle Haare, wie eine 
Kuh diefe sind abcr nicht fo nutzlich, als die andern, obgleich das Fleifch 
besser fchmecken foll. 

Zieqcn, Mas, und der Ziegenbock, Hetrusqh, werden 
von den Mai;rcu eben fo gern wie Schaafe gegessen. Von den Haaren machen sie 
Zelte ut,d Tauwerk. 

O o z Hunde, 

6) Deraleichen Scbaafe bat man in Meuge in Vestindien, wo ich fast keine mit 
W^Ue gese^n 
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Hunde, Keleb, mutz «s nothwendig daselbst im Uebersiuff gebm,' 

weil die Mauren weder alte noch junge todten; und da die meisten kaum fur sich 
selbst zu leben haben, geschweige denn Hunde ernahren konnen, so lasfen sie felbiqe 
so verhungert, dasi sie kaum zusammen hangen, und halb von Flohen und Ungezie-
fer aufgefressen, auf der Strasie liegen; aber diese Hunde, die sich am Tage nicht 
ruhren, ob man gleich ofters auf sie tritt, sind in der Nacht fast nicht auszuste-
hen, nicht allein wegen ihres Bellens, Heulens und Schreyens, als auch, weit 

sie so boshaft sind und so wenig schlasen, dasi keiner durch die Marktstrasien gehen 
kann, ohne den Nachtwachter bey sich zu haben, der sie mit einem Worte zufrie-
den stellen kann. Windhunde nennen sie Slogi, die ungewohnlich grost sind. 

Wilde Katzen, ^ Gat elkala, sind daselbst ziemlich grosi, und 
nechen wie Bisam. 

Fttchfe giebt eszwo)lrten, Taleb, die den ellropaifchen gleichen, 
und Dlib, welche kurze Haare haben und wie Hunde aussehen. 

Affen, Kerd, sindet man auf den Atlasbergen bey Marokos und 
Tetaun, so auch im Walde bey Tedla; sie sind klem und haben kleine 
Schwanze. 

Ngazal, isteln uberaus fchones Thier, von der Gestalt eines Hir-
sches und von der Grosie einer kleinen Ziege. Seine schonen Augen, feinenBei-
ne, und das ubrige schone Ansehen machen, dasi die Mauren ihre Geliebten in 
4iebesliedern mitRgazellen vergleichen. 

Hasen, Erneb, sind nicht so gut, als die europaischen, sondern 
mager und trocken. Die Mauren jagen sie mit Windhunden, und schlagen sie 
mit Stocken. 

Wilde Schweme, Chenzlr, werden zum Zeitvertreibe gejagf, 
oder auch, um den Kopf an die Christel! zu verkaufen. Zahme Schweine nen
nen sie Haluf; dergleichen ich ilt Marokos beym Schlosi, infonderheit 
beym Stall,-gefehen habe, wofelbst sie frey umher giengen, theils, um nach der 
Meynung der Mauren, alle Ungefundheit an sich zu ziehen, die den Pferden fcha. 
den mochte (eben wie wir Ziegenbocke im Stalle halten), und theils auch, weil 
die Mauren ihrer Begattung mit einer Art von Wollust zufehen. 

Stachel-
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Stacbelschweme, von der recht grosten Art, nennt man Dhroban. 
Die kleinen heisten Gellfud, welche man mit Hunden aufsucht, und 

sie sehr gem speiset. 

Land-Schild-Krbten, Fekrun, werden in Menge auf gewissen 
Stelten gefunden, aber man istt sie nicht; und Caret oder andere See-Schilh-

Kroten sind daselbst unbekannt. 

?. ^ 

Strange, Naam, giebt es witde in den Wusten, und zahme in der 
Mcnageric des Konigs; die Eyer werden sorgfaltig gesammlet, und im Serail 

verzehrt. Sie schmecken eben wie die Enten-Eyer, und wir sind sechs Perso
nen gewesen, um ein einziges aufzuessen, das wie geruhrte Eyer zubereitet war. 
Einige von diesen Strausten verfolgen die Vorbeygehenden, um ihnen mit den Flu-
geln oder Fusten zu schaden, und man kann ihnen nicht leicht entkommen, weil 
sie wie Pferde laufen tonnen; aber das beste Mittel in dergleichen Fall ist, ihnen 
um den Hals zu greifen, da sie dann allen ihren Muth sinken lassen, und man 
mit ihnen machen kann, was man will, bis Hulfe herbey kommt. 

Flamingos sindet man ofters am Rande der See, sie sind auch zahm in 

der Menageris des KonigS. Dieser fchone Vogel, der groster, als ein Storch 
ist, allein dessen Hals, ieib und Fuste eben fo beschaffen sind, hat einen kurzen, 
dicken und krummen Schnabel, der zugleich mit den Fusten eine schwache Rosen-
farbe hat; aber eine dunkele und starke sindet sich auf den Flugeln. Man sieht 
diese Vogel auch in Westindl'en, und in Danemark sind sie nicht unbekannt. 

Slbrche, Ersch, kommen im Januar und gehen im Junins wie
der weg. Die Mauren todten sie nicbt, weil sie glauben, dast einigc Araber, 
die einsr die Pilgrimme nach Mcka geplundert, in Stsrche verwandelt worden. 

Ganse, ^5 Uz, hat niemand, als der Konig, und zahme Enlen giebt 
es auch selten. Die wtlden sind Zugvogel, und fallen zur Winterzeit in groster 
Anzahl von sieben Arten, davon die grostten Kastanienbraun sind. 

Htthner, Desghiesgl), von den gemeinen, hat man uberflustig; 

und in der Provinz Dttkala giebt es Hahne, die zehn Pfund wiegen. Kapau-

Ml! 
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nen nennen sie Mobeusgh so man aber felten, ausier bey den Christen, 

sindet. Perlhuhner, die sowohl die Mauren, als Spanier, Pintadas 
nennen, werden wild in der Gegend bey Meknes angetroffen. Hafelhtthner 
giebt es in der Zugzeit. Von Rebhuhnem hat man dreyerley Arten, die bestan
dig im iande bleiben und bruten; namlich: Kedrl, die groster als 
die andern sind, und sehr klirze Fuste, nebst zween schwarzen Ringen unten auf 
der Brust haben; sie halten sich gern in den Wegen auf. Hasghel, 
die die Frallzofcn Perdliz' rouges nennen, sit'.d dafelbst im grosien Ueberflusi. 
Ein europ^ischer Jager kann aber leicht von ihnen betrogen werden ; denn wann 

die Sonne hoch steht, so setzen sie sich in die grositen Baume, die sie nur finden 
tonnen, da der Hund nothwendig die Spur verlieren must, und ein folcher Ja
ger seine Hoffnung anfgiebt, welcher nicht gewohnt ist, ans grosien Baumen 
Rebhuhner zu fuchen. ^ Die dritte Art nennt man auch Hafghel, und diefe sind 
wie die danifchen. Die Mauren jagen sie folgender Gestalt. Zwanzig oder 
mehr Personen verfammeln sich und befetzen ein StuckGebufch oder jand, treiben 
einige hundert Rebhuhner in den Flng und versolgen sie bis zur dritten Remise oder 
Niederwersung, da alsdann die Rebhuhner entkraftet sind, und leicht mit kurzen 
Stocken getroffen werden; auf diefe Weife tonnen sie hundert und mehr mit nach 

Hause bringen, die sie demnachst unter sich theilen, und diefe Iagd wird 
Talmlt genannt (Shaw nennt sie Tunnelling). Sie fangen die jungen 
auch in Netzen, die alsdann in folcher Menge zu Markte gebracht werden, dasi 
sie, objcl)on sie vollausgewachfen sind^, kaum zwey Schillings das Stuck gelten. 

Wachteln nennen sieDefghiesgha hakla: Feldhuhner. 
Sie sind dafelbst nicht Zugvogel, wie anderwarts, fondern bleiben bestandig und 

bruten im 4ande. 

Brachvbgel ziehen, und es ist ihnen hier, wie in andern iandern, fchwer 

bsyzukommen. 

Beeassmen Ziehen auch, und sind nebst den Seefchnepfen im Winter 

uberfiutzig. 

Staare nennen sie Al>rzilr, dergleichen es viel giebt, infonderheit 
wann die Jungen ausgebrutet sind, da sie fast alle Maulbeeren abfressen, die 
eben zu der Zeit reif geworden sind> 

TallbM 
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Tauben Hamani, sowohl zahme, alswild«, woruttter die soze-
nannten Ramlers gehoren, werden uberall gefunden, aber nicht nur disse, son-
dern auch andere Vogel, sind nicht so wohlschmeckend, als die ellropaischell, die 
jungen Tauben in der Stadt Marokos auSgenommen, welche ihres Gleichen in 
Europa zu ubertreffen scheinen. 

Zerkrak lst von der Grosie zwischen einer Taube Und einemStaar, 

hat eine schone lichtgrune Farbe auf der Brust und auf den Flugeln, mit schwar-
zen und dunkelblauen Schwingfedern, ist braun auf dem Rucken, hat einen etwat 
gekrumten Schnabel, und scheint eine Art zwischen Papagey und Elstern zu seyn. 

Tmr elbegrt ' halten sich bestandig zwischen dem Vieh auf 
dem Felde auf, und sie seHen sich such darauf, eben wie die Krahen bey uns. 
Sie haben schneeweitze Federn mid sind beynahe schwarz, von Haut und Fleisch, 
welches nicht gegejsen wird. Zhre Grosie gleicht einem Huhn; und Shaw 
nennt sie Emseesy. 

Hedhed ist derjenige Vogel, welchen die Franzosen le Hupe 
nennen"), von dem sie viel Aberglauben haben, zum Beyfpiel, dasi sein Herz 
demjenigen Gewogenheit verschasse, der es bey sich tragt; dasi der linke Flugel 
emer Fral« die ^iebe ihres Mannes zuwegebringe, wenn sie ihn aus dem Kopf 
tragr, und dasi der Schnabel, zu Pulver gebrannt, ein Heilmittel wider den 
Durchlauf sey. 

Råben giebt es genug, aber gar keine Krahen. Schwalben werden 
heilig gehalten. An Nachtigallen, Lerchen und Sperlingen fehlt es das ganze 
Zahr hindurch nicht. 

Feigenschnepfen, Fesaia (Becfigues), sind nicht vollig so groff, 
als Sperlings, aber gewist die niedlichsten von allen Vogeln. Sie ejsen blosi 
Feigen, und werden daselbst im September in grosier Anzahl gesunden. Man 
setzet sich untcr einen Baum und schiesiet in Zeit von einer Stunde ein Paar Steige 
zusammen, aber doch nicht mehr, als eine, auf jeden Schufi. 

Cllril/ 

Also auf »^eutsch, IViedehopf. Uebers. 

Hosts Marok. P p 
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Cttrili giebt es genug, so auch einen Vogel, der in Westt'ndlen, Krabo-

Blter oder Krabbensresser genannt wird; viele Habichte, insonderheit Sperber, 
Buamira genannt, Eulen und Bienenfresser sieht man taglich. 

Annoch habe ich daselbst einen hessgrauen Vogel, doppelt sogrdsi, als ei
nen welschen Hahn, gesehen, der bey einem Aase stand. Die Mauren sagten, 
dasi er mit einem grosten lamme davon fliegen konne, und datz er viele Schaase 
itmbringe; wegen des Namens waren sie aber nicht einig, manche nannten ihn 

Ensl"r, andere Rgerlnik. 

§. 5. 

Rgel ist unter den estbaren Fischen der grosite, und wird bey Aga
ver, insonderheit von den Englandern, gesangen, die ans Europa kommen, 

blost, um daselbst zu fischen. Das Fleisch ist sehr grob, und wird zu Matrosen-

Kost eingesalzen. 

Emsorg , der aus spanifch Breca heisit, wird im Revier Omerba 
bey Azamur gesangen, und gleicht dem jachs. Er ist sehr sett, und die Einwoh-

ner salzen ihn, aber viele befinden sich nicht wehl darnach. 

Daklias Vesttgo auf spMlisch, ist ein guter, niedlicher und 

gesunder Fisch. 

!5argensa ^-^2, ist derjenige, den man in Danemark, Klwr-Hane 
nennt"), und der als ein niedlicherund guter Fisch bekannt ist. 

Borri, Elheut Musa: Mosts Fisch, Lesan: Zungen, Lesah: Meeraal, 
Busuk, aus spanisch, Ravalo, und mehrere, sind wohlschmeckende Fische und 

werden im UeberstuK gesangen. 

Hum-

5) Er wird bey Copenhagen von Matrosen mit Angeln in der See gesangen, und 
ob er gleich wohlschmeckend ift, seines Anschens roegen doch sair nur von ihucn ge-
geffen; denn er har einen sehr dicken Kops gegen seine ubrige Gidsie, die eil>cr mis-
relmajZigen Mackrele am ^hulichsten kbmmt, und lDt einen murrenden ^ant horen, 
«)ann er gcfangen worden, welches ihm die danische Bl'nennnng zugezogen .die sonst 
beym gemeiuen Mann wohl als ein Scheltwort gebrciuchlicl) ist. Vevm /v.c iovsu-
«!us ycistt dieser Fisch und beym ^rtecU, heistr cr Uevcrj. 
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Hummer, Austern, Seeschiiecken, Ursini oder Echini, und a»dere 
Schaalthiere fallen auf verfchiedenen Stellen, als zwischen Asfi und Suira, 
wovon insonderheit NcNltilus tenuis, anznmerken ist, so dafelbst fthr grosi ge« 
funden wird; aber ich habe dort niemals die Seefchnecke gefehen, die man in 
Westindien KokolttS nennt, und mit so vieler Begierde speiset. 

§. 4. 

Kameleon, Elbua, ist von der Grosie eines Maulwurfs, hat 
kleine ?tugen, und kann felbige folchergestalt wenden, dasi es vermogend ist, hin
ter sich zu fehen, ohne den ieib oder Kops zu bewegen; ja es kann das eine nach 
vorne, !ind das andere nach hinten zu kehren, und auf einmal vor und hinter sich 
sehen. Seine Zunge ist so lang, als der ganze ieib , und am Ende derselben ein 
Klumpen einer klebrigten Materie, vermittelst welcher die Fliegen fest hangen, 
die eS mit einer befondern Fertigkeit dadurch fangt, und sie verzehrt, also nicht 
blosi von der iuft lebt, wie einige gemeynt haben; aber es trinkt niemals. Dast 
es seine Farbe verandern kann, ist zuverla^ig, denn ich habe einS gehabt, das 
sich sechsmal an einem Tagezuweist, schwarz, gelb, rothlich, bunt odergesteckt 
von mancherley Farbe auf einmal, und endlich zu graSgrun veranderte, welchcs 
seine gewohnliche Farbe' ist, so lange es lebt; wenn es aber gestorben ist, so sieht 
es allemal aschgrau aus. Seine Haut ist voll von kleinen Knoten, die auf eini-
gen Stellen fast nicht wahrgenommen werden, aberam grotten und kenntlichsten 
sind sie unter den: Bauch. Die Farben-Veranderung richtet sich zwar nach der 
Stelle, wo das Kameleon sitzet, aber nicht durch Refraction; denn es ver-
fiiesien einige Minuten, bis dergleichen Veranderung erfolgen kann, und man 
ist im Stande, die Bewegung der Safte unter den Knoten der Haut wahrzuneh-
men, wie sie sich gleichsam einander ablosen^), welchcs eine besondere Gabe ist, 
die der Herr der Natur diesem GeschSpse mitgetheilt hat, damit es sich desto un-
kenntlicher durch Annehmung derselben Farben machen kann, die der Ort seineS 
Aufj?nthaltS hat, weil es sich mit der Flucht zu retten nicht vermogend ist, denn 

Pp 2 es 

") Solchergestalt habe ich auch in ^Vestindien, Hakadiscn (eine Art ven Cideren) 
ihre Farben verandern sehen, aber nicht so geschwinde oder so verschieden, die ge-
wohnlichsten Bcr.uiderungen waren von lichtgrau zu schwarz, nud diSweilen 
gruttlich. 
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es kann nicht saufen, sondern geht so vorsichtig und langsam, dasi es elne Zeit 
von einigen Sekunden braucht, um nur einen Fusi sortzusetzen, wenn es nicht ver-
folgt wird. Das Kameleon wirst seine Haut, wie die Schlange, und selbiqe 
sleht alsdann schneeweisi aus. Sie legen Eyer, und ich habe in einem neunzig 
Sruck gesunden, die so grosi, wie kleine Haselnusse waren. Ich hatte auf ein-
mal sunf von diesen Thieren in meiner Stube, wovon drey aufschwallen und star
ben, da sie alsdann voll von Eyern befunden wurden; die zwey dunnen lebten 
daselbst einige Iahre lang, bisweilen geriethen sie in Uneinigkeit und gaben im 
Zorn einen heisern iaut von sich. Ihr Bisi soll giftig seyn; denn ein Maur, der 
einen geschwundenen Arm hatte, verficherte, dasi er diefen Schaden von dem Bi§ 
eines Kameleoil bekommen habe. Ich fchnitt einmal einem lebendige« Kame-
leon den Kopf ab, und da ich nach Verlauf eines halben Tages den Mund noch 
geoffnet fand, fo steckte ich das fcharfe Ende eines Federmessers hinein, um wel-
ches er sich zusammen klemmte, und es dermaasien fest hielt,. dasi ich mit einem 
andern Mejser den Kopf in Stucken zerschneiden musite, um jeneS wieder loszu-
bekommen. Die MaM'M sagen, dasi es eine Schlange todten kann. Sie 
schneiden ihm die Nagel ab, rauchern diejenigen damit, die das Fieber haben, 
und geben ihnen zugleick) gedorretes Fleisch eines Kameleon zu essen. Die Wei-
ber, die da sett werden wollen, kochen die Aameleoll und geniesten sie. Sie 
trocknen selbige auch und pulverisiren sie, und geben alsdann denen Kindern etwas 

weniges davon, die ubel von der Milch geworden sind. 

Heuschrecken, Sgherad kommen zwey bis dreymal des Iahrs, 
und thun grosten Schaden. Ich habe sie wie eine dunkle Wolke gesehen, die 
sich auf die Erde fo dick niederliesi, dasi man den Weg nicht erkennen konnte, 
sondern einige Zeit aufhoren mustte, zu reuten, indem man sonst nicht wurde im 
Stande geweftn seyn, seine Augen zu bewahren. Sie ruhen an einem sol-
chen Ort einige Tage aus, Paaren sich, fliegen wiederum weg, und hinterlasien 
ihreEner, deren Jungen, welche man (^5^^ ElmerdUS nennt, schlimmer 
sind, als die Alten, und fast alles GraS, Korn, Blatter und die Rinde an den 
Baumen verwusten; nachgerade vertheilen sie sich, und breiten sich im Felde aus, 
und man bemerkt nicht, wann sie wegfliegen. Die Alten waren zween Zoll lai^g, 
kamen von Sudwest, und giengen nach Osten, die langen Spriugbeine nennt 
man Tcfas, U!ld die andern Nefghelm. Unter den Mamen 

ist das Spruchwort gebrauchlich.' U 
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elhem; Heuschrecken machen das Fleisch wohlfeil, welches so viel heist, als: viele 
Waaren sehen den Preis herunter; denn ske fammlen ganze Sacke voll Heuschrek-
ken, streuen Salz darunter, braten sie in einem Backofen, und ejsen selbige mit 
vieler Vegierde. Sie schmecken fast wie getrocknete und gesalzene Platter *)» 

Schlangen, Hensgh, giebt e6 daselbst in grosier Anzahl und von 

mancherley Art, worunter diejenige am merkwurdigsten ist, die sich in den Hau-
fern aufhalt, und die man Mula Eddar: Herr im Hause, nennt; 
welcher sie, nach der Vorschrift ihrer Religion, niemals etwas zu ieide thun dur
fen Es soll dort im iande allgemein styn, dasi die Schlangen wahrend der 
Nacht kommen und die jungen Weiber saugen, indem sie ihren Schwanz in den 
Mund des Kindes stecken, das daran faugt, als ware es an der Brust der Mut
ter; man halt sogar dafur, dasi das Kind dadurch gedciht, und die Frau soll 
die Schlange al,ch nick)t fortjagen, wenn sie gleich erwacht und den Betrug merkt. 
Wie weit diefe Umstande aber mit der Wahrheit ubereinstimmen, das kann ich auf 
keine andere Weife berichten, als mit der Versicherung, dast es mir von vielen 
solcher Gestalt erzahlt worden ist; ja einer von den glaubwurdigsten Mamen im 
jande hat mir versichert, dasi eine von feinen Frauen, an einem Tage den Einfall 
bekommen hatte, eine solche Hausschlange mit Hulfe eines Negers und einer Ne-
gerin todtzllschlagen, aber der Neger, denselben Tag gestorben, die Negerin einige 
Tage hernach, und feine Frau ware bereits ii^ das eilfte Zahr von demselbigen 
Tage an krank gewesen, und gleichsam verwelkt. Andere Maurel^ haben diese 
Beaebenheit alich bezeugt, aber in wie weit die Schlange darinn Einflnst gehabt 
h.-ben kann, das wcist ich nicht zu bestimmen. Die Sekte, Be!N Aija, lauft 
mit ganzen Korben voll Schlangen herum, worunter ich einige ftl)warze gesehen 
habe, die ihreKopse ofterssehr breit machren, und bisweilen wiederumganz schmal. 

Pp z Skor-

Di-se Tlnere sind bcstandiq als eine gdttliche Strafe nber die Z?>arbarev verbangt 
qewrftu; solcherqesialt lleser man i» RoUins ttiitoiic romainc, das^ die Hcn-
schreckn, ini Jabr 125 alles auffrusten bl6 auf die Baume scldsi, und dast sie znleyt 
duich eillcn grosien Wind in die See geiricbcn wnrden, von d« sie wiedcr aufs 
kand geworfen wvrden nnd verfaulren, welches eine solcbe Pcsi vernrsachle, dai^ in 
^umidien unter Micipsa zOevoo Mann, in der Provinz Rarrk?a^c>, 
u„d ein r5mischcs K> egshccr in Uriea ven zevLO Mann daran gefiorden, und 
von diesem an einem Tage izco Todte ausg'fahlt scyn selleu. 

»-) Malck 44 Kap. 



ZO2 Gewurme u»d Jnsekten in Marokos. 
Skorpionen, Aknrb, kann man unter jedem mastigen Stein anf 

dem Felde finden, und diese sind braun oder grunlicht; aber diejenigen, die sich rn 
den Stadten in alten Mauern aushalten, sind schwarz und grosier, doch nicht so 
giftig, obschon giftig genug; denn ein Iudeumadchen, so am Morgen Hochzeit 
haben sollte, wurde des Abends von einem Skorpion im Fusi gestochen und starb 
in derselbigen Nacht; man erzahlte, dasi die ieiche ungewohnlich schwarz gewor-
den war. Andere werden ohne weitere Gefahr gestochen, wenn sie nur die Haut 
mit einem Federmesser ausritzen, und sie mit Skorpionol besireichen, das folgen-
dermaasien gemacht wird: man nimmt eine ksare dunneFlasche, mit etwa einvier-
tel Pott franzoslsches oder anderes BaumiZl, thut gegen sunfzig lebendige Skor
pionen hinein, macht die Flasche dicht zu, und lasit sie acht und vierzig Tage in 
der Sonne hangen, da das Oel ganz weisi wird, und nun solchergestalt zugleich mie 
den Skorpionen zum nothigen Gebrauch ausbewahrt wird. Den Schaum eineS 
PferdeS, das im vollen Schweisi ist, halt man auch fur gut gegen den Skorpion-
stich ; ja die Mauren behaupten, dasi die ordentliche Beywohnung zwischen Mann 
und Frau das allerbeste Mittel sey. 

Lause, Flbhe, Fliegcn, Mucken, Wanzen, Ameisen, Krbten und 
Fr^che giebt es daselbst in grosier Anzahl, und es ist den Mauren nicht Me
lassen, einiges von'diesem Ungeziefer zu verbrennen, aber aus eine andere Art mo-
gen sie es wohl umbringen 

Eide^ll sieht man dort von vielerley Art, und die MmlM! halten es sur 
eine gute Handlung, sie zu todten denn sie glauben, dasi selbige eben als wie 
alle Thiere, ja sogar die Steine mitgerechnet, vordem Mmschen gewesen sind, 
weiche Verwandelungen bey der Ankunft des Mohamcd ausgehort hatten; und 
derjenige, der Holz zum Feuer brachte, worinnen man einmal den Abraham ver-
brennen wollte, soll in eine Cidere vel-wandelt worden seyn; so weit erstreckt sich 
ihre Traumerey. Unter diesen Eidexen besindet sick) au6) die Art, welche, wis 
vorhei' erwahnt ist, die Kuhe sangen, wenn sie ans dem Felde schlasen, sie sind 
uber eine viertel Elle lang und ubervier Zoll dick, mit rothen, schwarzen und grauen 
Flecken; sie laufen nicht gcschwind, und sind vielleicht diejenigen, wovon Pococ^ 
erzahlt, dasi sie kamen und mit den Karavanen asien, und nie boseS chaten. 

Vicnen, 

44 Kap. 
*6) Ebendas. 
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Bicnen, Nehel, verschaffen dcn dortizen Bewohnnn den schon-
sten Honig und eine grosie Menge Wachs, das an die christlichen Kausteute ver-
kaust wird. Ihre Bienenkorbe sind wie langlichte viereckichte Kesigte, deren 

Oeffnung am Ende ist. 

ScsMetterll'nge, und verschiedene schone Insekten konnen teicht von ihren 
jiebhabern dort zu iande gesangen, aber nicht so leicht ausbewahrt werden. 

§. 5. 

Weinstdcke nennt man Dalta, und Trauben Aencb, die 
an den meisien Orten im IllNlUs reis werden, aber um die Gegend in der Stadt 
Marokos sind sie erst im Anfange des Octobers recht reis. Die Mauren rech« 
nen sieben Arten, namlich: Bukniar, Aedari, Egher^, 

Aein enasghia, Bezulat elauda, El

meski, Aebua, von welchen Buklll'ar, als die besten, grostund gelb von 
Farbe sind; sie nennen sie bismeilen Reld Eddesch'.sgh: Huhnereyer, welcheS 
Hiwner und andere veranlastt hat zu sagen, datz sie so grost, als Huhnereyer ma
ren, da sie doch nur die Grosie von Taubeneyern haben, und »pie ich gesehen, eben 
so grosi in Spanien gesunden werden, wo man sie doch nie aus eine so ubertrie-
bene Art beschreibt. Es giebt daselbst noch eine Art, Serkl genannt, die aus 
der Levante herkommt, welches auch der Name anzeigt. Diese haben keiuen 
Kern, sind sutz, schwarz, beynahe rund, und von der Grosie, wie unsere Solter-
beeren: aber sie sind nicht allgemein, uud ich habe nur zween Stocke davon in ganz 
Nabat gcsehen, woselbst doch eine grosie ?tnzahl Weingarten war ^). Man 
setzer kcine Psahle neben den Weinstocken, sondern lastt die Weinreben an der 
Erde hinschiesien, da die Trauben besier reisen, insonderheit wenn sie unter den 
grositen eineil flachen Stein legen. Wann sie den Traiibenstangcl halb durch-
schneidcn, und nun die Traube an der Rebe trock:?en lassen, ohne dast sie die Erde 
beruhrt, so bckonmien sie davon die reinsten und wohlschmeckendsten Rosinen. Un? 
die Stadt Marokos her fallen die bcsten gelben Trauben, welche die Mali ren 

Bukniar, 

Hr. Instizrath Nicbuhr nennt sie Sorc?, wclck?es im Grunde dcrsc.'bige Nanie 
lst, er zwtifclt daran, dast sie g.iuzlich ohne Kern find; aber die Trauben, dcrcn 
ich Envahlnmg gethau, hadcn gcn?ist knnen Kern, dcnn ich hade virlmal dav?u 
gegesscn. 
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Bukniar^ und die Christen Muskattrauben »ennen, aber um Sala zicbt e< 
die besten rothen Trauben. 

Feigen, Karmus, hat man vier Arten, namlich: 

Schari, Rgedani, Chaldi und ^^5" Aar-

mus Ensara, deren Pstanze nichts ånders, als die bekannnte Fictts indica 
jst "). Sie nennen auch im SpaK die grunen oder gelben Feigen, Aarmu6 
Emslimin: maurische Feigen, und die schwarzen, Karmus Elihud: judische 
Feigen. Eine von der ersten Art wird im Fruhlinge reif, und heistt dieserwegen 

Bukor; die andern reisen gewohnlich im August und September. 

Oliven, Zltun, giebt es in Menge daselbst, aber sie pressen 
nicht viel Oeldaraus, weil sie ihnen allzugut dazu schmecken, sondern sie lassen 
sie ganz vollkommen auswachftn, ja sogar ein wenig rothlicht von der Reife wer-
den, ehe sie selbige abbrechen, oder sie mit einem Stock abschlagen, weil die 
Baume hoch und die Zweige schlank sind. Die Mauren legen sie in eine ge-
kochte Salzlauge, und sie sind ungleich wohlschmeckender, als die franzosischen, 
welche kaum da sind, bevor sie schon eingemacht werden. Zu Ende des Ocw-
bers oder im Anfange des Novembers werden sie reif. 

Argan, , ist eine Art von Oliven, woraus die Mauren das 

Oel pressen, welcheS sie ftlbst essen, oder auch nach Europa verkaufen, woselbst 
es 

Anf kreolisch in Westindien nennt man sie prickelbirnen, mit deni Unterschied, 
dast die Frncht, so einer Virnegleicht, gelb und suH in Marokos, aber roch und 
saner in Nlestindien ist, und da§ diese den Urin gan; rorh sarbt, auch ein GehauS 
in sich hat, das gefahrlich zn essen ist. Wenn die Neger ;n viel davon gentesten, 
so pflegen sie Verstopsnng zu bekommcn: man weist, datz daS Inwendige ans kan
ter kleinen Steinen besteht; eS ist auch bekannt, dast diese Pstanze keine Zweige hat, 
sondern, dast ein Blatt aus deur andern wnchst, und zwar so leicht, dast ein 
Blatt, so gemeiniglich einen halben Aoll dick ist, und welches in die Erdc gesteckt 
oder anf eine Steinmaner, mit einem Zell hl?her Erde daruber, gelegtwird, als-
dann bald zu ciner vollstandigen Pstanze wird, die sehr mit Stacheln besctzet ist, 
und dieserwegen zur Einfriedigung gebraucht wird. Es haben einige gen.eynt, dast 
auf dieser Pstanze die Cochenille gefunden wurde, mid dast diese in kleinen In-
sekten bestehe; aber audere halten solches sur erdichtet, und behaupten, dast die 
CockcniUe ein Saamen sey. Jch habe nie Insekten daraus gesehcn; im Fall aber 
die Cochenille ein Saamen ist, sv must selbige gewist von einer andern Pstanze 
hervorgebracht werden, die dieser gleichr. 
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ej blok in Manufakturen oder Fabriken verbraucht wird. Die Nail.en verste-
hen es solchergestalt auszubrennen, dasi es geniesibar, insonderheit zu gebratenen 
Fischen ist. Die Frucht gleicht grosien Oliven, mit einem grosien Stein inwen-
dig. Der Baum sieht wie ein Dornbusch aus, und ist Cassia nicht unahnlich; 
osters wird er ziemlich grosi, und alsdann zu Bauholz gebraucht. Man sindet 
ihn uberall in den Waldern, besonders von der Stadt Marokos ab und nach 
Sudwesten zu. Ein jeder kann sich davon benuhen. Olivenbaume habe ich nicht 

wild gesehen. 

Mandeltt,^ Luz, und auch der Baum selbst, sind bey UN6 bekannt. 
Dieser bluhet dort im Januar, bevor er noch Blatter bekommen hat, und die 
Frucht kann im April gegessen werden. Die grosite Menge giebt es langst dem 

Revier Sus. 

Zitronen, Atrensgh, Limonen, ^ Lim, Pometanzen, 

Ranz, Apfelsinen, Zin, oder Lim hall!: susie iimonen werden 
zweymal im Iahr reis, undes ist ein Vergniigen, in einem Gatten einige hun
dert von solchen grosien Baumen ohne Ordnung, und als einen Wald, zu sehen, 
wie sie von Bluthen, grunen und reisen Fruchten aus einmal voll sind. Die 

besten sindet man in TetaUtt. 

Aepfel, Tefah, und Birllen, Lmgas, giebt es nicht 
viel, auch nicht gute. Der Konig allein hat einige, die zur Noth gegessen werden 
konnen. Die Baume bluhen zu Ansang des Marz. 

Maulbeeren, Tut, sowohl weisie als schwarze, sind dort sehr gut, 
aber man hat doch keine Seidenwurmer. 

Auschen hat niemand, als der Konig, sie werden deswegen 

Hebt Soltan: Konigsbirnen genannt. 

Palmenbaume, Nechcl, giebt es insonderheit um die Stadt Ma
rokos sehr viel; sie gleichen in aller Art den Kokosbaumen, die dort zu jande 
gar nicht gesunden werden. Die Frucht nennt man Datteln, Etcmar, 
welche bekannt genug sind, und einen aromatischen, susien und lieblichen Geschmack , 
haben, wenn man sie von den Baumen pflnckt; aber die Maurell gehen so 
sauisch Yamit mn, das; einein die just vergeht, sie zu essen, wenn man jenes weisi. 

Hdsts Marok. 0q Sie 
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Sie werden dort unter die startenden Sachen gerechnet. Die besten kommen von 
Tasilet/ in Fellen eingenahet; sie tonnen aber nicht uber die See verschickt wer
den, indem sie sich nicht darauf halten, weil sie ihre Hute nicht haben, das ist, 
solche Schalchen am Ende, als an unsern Eicheln sind. Ein Baum kann jahr-
lich gegen dreystig Fruchtzweige kragen, und die Frucht an jedem Zweige kann 
gegen dreystig Psund wiegen; doch tragen die mannlichen Baume keine Frucht; 
die Mailrcn pflanzen sie aber in der Nahe, um die weiblichen zu befruchten. Sie 
werden grotztentheils vermittelst der jungen Schosilinge verpstanzt, die aus der 
Wurzet auswachscn, welche alsdann im funften oder fechsten Iahr tragen, da 
hingegen Baume aus dem Saamen, kaum in doppelt so langer Zeit tragbar 
werden. 

Eichen, ^5^ Belut, sindet man' insonderheit zwischen Sala und Mek-

nes schlank und geråde, deren Blatter den Kirschbaumblattern etwas gleichen; 
allein die Frucht kommt genau mit unsern Eicheln uberein; doch sind jene grosier, 
und wenn sie gebraten worden, so wohlschmeckend, als Kastanien; woraus man 
abnimmt, dasi diejenigen, so sich lustig damit gemacht haben, dasi die Mauren 
Eicheln essen, die Beschaffenheit derselben nicht gekannt haben. 

Zedern, Sldra, wachsen in der Gegend bey Tetann, zwar nicht 

so grost, wie sie aus dem Libanon sind, aber doch so, dasi man sie zu Balken 
und Planken gebraucht, die bekanntlich nicht von Wurmern gestochen werden. 

Schl^sgherat Ettalh ist der Baum, woraus arabischer 

Gummi gesunden wird, dessen Gestalt und GroKe beynahe unsern Kirschbaumen 
gleicht; aber seine Frucht besteht in kleinen Bohnen, und die Blatter sind viel 
schmaler und dichter, er hat auch einige Stacheln, dasi er also eine Art Cassl^a zu 
seyn scheint. Er giebt seinen Saft oder Gummi zweymal im Iahr, namlich im 
Januar und April. 

Schlsgherat Elgrassa, woraus man Gummi jandarak sindet, ist wie em 
Busch, dem Sevenbaum gleichend, und wird am meisten in der Gegend bey 
Agader angetroffen. 

Charub, 
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Charub, ist ein grosier Baum, deffen Frucht den Tamarinden nicht 

unahnlich ist; sie ist aber sust, und die Mamen effen sie gem. 

Wallnujse, Guz, giebt es hie und da, aber niche viel. 

Granatapfel, Ruman, ubertreffen wohl an gutem Geschmack die. 

jenigen, welche man an den meisten andern Steslen sindet. Sie werden erst im 
September und October reis, und sind entweder saueroder susi, hell-oder dun-
kelroth. Jhren europaischen Namen haben sie vermuthlich von dem spanischen 
Wort Granos, das Korner oder Kerne bedeutet, woraus diese Aepfel inwendig 

bestehen. Der danische Name, Granat-Abler, konnte zwar auch von Gra
nater (Granaten) kommen, womit die Gestalt dieser Frucht eine grosie Aehn-
lichkeit hat. Allein die arabische Benennung zeigt, dasi sie ursprungli6) ander-
wartS hergekommen; denn NttMMl bedeutet rdmisch oder emopaisch. 

Aprikosell, Moschmas, fehsen nicht daselbst, sie muffen aber 

halb grun gegeffen werden, sonst sind sie um den Stein voll von Wurmern; sie 

wachsen auch nicht grost. 

Die bekannte Passionsblume habe ich dort osters in den Garten gesehen, 
wo die Blatter und Zweige eine Art von iusthausern bedecken; aber die Frucht 
gedeihet daselbst nie zur Vollkommenheit, welche man in Westindien, Rotting 
Appel nennt, bey den Franzosen, Pommes de Aano, und die daselbst unter 
die niedlichsten und besten Fruchte gezahlet werden kann. 

Znckerrohr, Kescb Skor, sindet man noch wtld in der 

Gcgend bey TetattN, und man kann sich daher wohl vorstellen, wie schlecht es 
seyn must, wenn die klugsten Pflanzer in Westllldien jedeS vierte Iahr dafur 
sorgen, dasi ihr Zuckerrohr umgepflanzt wird, uild doch kanm mit der RatlUl 
des vierten Iahrs zusrieden sind. 

Heilna, 5'^' wird von allen Pflanzen dort l'm jande am meisten geliebt, und 
zwar derBlatter wegen, welche die taglicheSchminke des FrauenzimmerS abgeben; 
sie gleichen unsern Schledornblattern, und die Pflanze ist dieser Buschart nicht un
ahnlich, doch etwas ftl)lanker und hoher. DaS Frauenzimmer kocht die Blat
ter mit srischem Kuhmist, beschmieret und verbindet inwendig die Hånde damit, 

Qq 2 die 
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die Nagel, die Knocheln und die Fusie in der Gestalt eines SchnhS; wann es 
demnachst gut getrocknet und reingewaschen ist, so hat die Haut eine brandgelbe 
Farbe bekommen, die acht Tage lang wahrt. Die Weiber der Araber thun 
von dem Saft auf ihren Kopf, und lassen ihn laufen, wo er hin will, in das 
Gesicht und auf die Kleider,. welches abscheulich aussieht, und doch fur eine grosie 
Zier gehalten wird. Man verkauft Henna in den Kramladen nach Gewicht, 
weil sie nicht uberall, und auch nicht zu allen Iahrszeiten, wachst 

El'z, , soll eine Art sehr feines Holz styn, so blosi in der Gegend bey 
Tetaun wachst; einige halten es fur Zeder. 

Euphorbium, Forbl'un, wachst in der Gegend von Agaver, 
und gleicht der Ficus indica einigermaaKen. Wenn die Mauren mit einem 
Messer die Frncht und die Blatter zerspalten, so laust ein Saft heraus, der in 
der Luft gleich dick wird, und das bekannte Gummi EttphorbiUM ist, welches 

ein erschrecklich^S Nieftn vernrsacht. 

Lift elmafor, ist eine gute Wnrzel, die man ubersiusiig 
hat, und so besser, als die Bartseldschen Ruben schmeckt. 

Beruag, ^.5^' lst eine andere Wurzel, wovon nLonderheit die Juden 
einen Koilfekt mit Honig, Zimmet, Muskat und dergleichen mehr, bereiten. 

Artis6)0cken, von zweyerley Art, wachsen dort wild, namlich 
Charschuf, die spitz und kleiner als unsere sind; demnachst Kan-
dadi,- welche rund und grosier, als unsere Artischocken, sind. 

Truffeln, Terfas, davon habe ich eine Menge in Asfl, aber 
nicht anderwartS gcsehen. Sie suchen sie, wie bey uns, mit Hunden, und rech-

nen sie unter die startenden Sachen. 

Hasthistha, 

<") Henna ift lange als eine wichtige Pflanze' bekannt gewesen. Shaw in seinen Tra-
wels sagt, dalZ sie in den tnnesischen Landern mit grosiem Fleisi in alle«! Garten 
gepflanzr, jedes Jabr beschnitten wird, nnd kleine wvhlriechende Blnmen hat, die 
in Buscheln sitzen (irs litle Flowers in Llustcrs). 3Ibcr wie er glcmben kann, 
dast daher der Ansdrnck von Tranden Copher zu l5ngeddi, im Hshenl. Salom. 

14 entlehnt sey, kann man wohl nicht leicht cinsehen. 
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Haschlscha, ist vorher Pag. 110 vvrgekommcn. 

Melonen von verschiedcnen Arten, sind daselbst besonders gut, und die-
nen den Bewohnern wahrend gewisser Zeit zur meisten und besten Nahrung, da 
sie selbe mit Brod, wie andere Geruchte, essen; insonderheit sind die bekannten 

Wassermelonen susi und wohlschmeckend, und ubertressen die wesiindischell weit; 
sie nennen sie Delaa, aber diejenigen, die wir Zuckermelonen nennen, 

heisien bey ihnen Betich, diese sind zwar sehr gut, doch habe ich sie 

bejser in Kadiz' gegessen. 

Debs, isi ein Kraut, in der Gegend bey Marokos, womit man 

die Saffianfelle gelb sarbt. 

Bohnen, Garavanzos, Linsen, Tomatas, Gurken, Kalabasse, Ra
dise, gelbe Nnben, Weisikrant, Blnmetck'ohl, Salat, Petersilie und dcr-
gleichen, wachsen sehr gut und sind uberflu^g zu haben. 

BedelsghlMl, sind dieselben, so man im Lateinischen 
inllina nennt, weil sie, wenn sie nicht zubereitet worden, ungeniestbar sind, und 

einen abscheulichen Geschmack haben. Ich habe auch in Westindien davon ge-

gesisen, aber in Marokos sind sie nech einmal so gut. 

Weizen, ^5, Gemh, wird daselbst im November gesaet, und ist grosier 

und beffer, als unser Sommerweizen. Davon wird Mehl gemahlen, welcheS 
einer seinen Grutze gleicht, aber doch durch das Kneten das seinste und weisieste 
Brod giebt, ja das beste, so irgend zu bekommen ist. Das vorzuglichste und 
mciste giebt es in Temsna und Dukala, als welche die sruchtbarsten Pro-

vinzen sind. 

Gerste,^^ Scheir, hat Aehren im Marz. Die )lrmen backen ihr 
Brod davon, nicht weil es am besten schmeckt, sondern weil es das wohlseilste ist, 
und ihnen eben so gut als Weizenbrod bekommt. Das beste hat man in Sus. 

Håber wachst wild und heisit Aortan. Er hat nur wenig 
Korner und ist allzulang und zu dick im Stroh. Dieserwegen giebt man den 

Pserden Gerste anstatt Håber, wie vordem zu Salomons Zeiten, 1. B. v. d. 
Konig. 4, 24. 

Qq z Mass 
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Vals sieht man an einigen Stellen, wird aber nicht vies gebauef. DaS 

grotze, so Erbsen gleicht, heistt Dra, und das kteine, so Perlgraupen ahn-
lich ist, Sghucl. Am meisten hat man davon in Tafilet und in Dra, 
so daher den Namen suhrt. 

Wermuth nennen sie Sibt elagus: alten Mannsbart, 
und halten viel davon. 

Raute, Sedaba, sindet man in den meisten Hausern im Topf, 
weil sie meynen, dasi sie gut wider die Pest ist. Aber ubrigenS brauchen sie sil
dige nicht, weil die Mauren glauben, dast sie unvermogend macht. 

Von Blumen bin ich mehr iiebhaber, als Kenner gewesen, und kann da-
her von ihnen blosi dieses sagen, dasi sie einem dort re6)t viel Freude verursa-
chen, wenn man die Felder und Wiesen im Januar und Februar mir den 
schonsten Blumen bedeckt sieht, die doch selten einen starken Geruch haben. Die 
Mauren machen sich aber gar nichts daraus, und nennen alle Blumen Krau-
ter, Aschab; sie psianzen dieserwegen auch keine in ihren Garten, nur der 
Konig ausgenommen, hat einige wenige iustbeete mit europaischen Blumen. 

§. 6. 

In den marokanischen iandern giebt es Gold-, Silber-, Kupfer-, 
Zinn- , Bley- und Eisenminen. Man benutzt sich aber nur vom Kupfer, wel-
ches doch blosi von einigen Vrebertl, insonderheit inder Gegend bey Agader, 
gesucht wird, als welche sich nicht vor dem Konige surchten. Allein sie verste
hen sich nicht daraus, Bergwerke anzulegen, sondern sie versolgen die )lder, in-
dem sie so lange graben, bis die locher zusammen fallen, und ofters die Arbeiter 
lebendig begraben. Wenn aber ja auch die Bemohner noch just hatten, Gold-
und Silberminen auszusuchen und ordentlich darinnen zu arbeiten; so wulde es 
ihnen die Regierung doch nicht erlauben; d-nn sie halt dasur, d<ch den Christen 
nur destomehr just ankommen mochte, sich dieseS jandes zu bemachtigen, wann 
sie erfuhren, datz essolche Reichthumer habe, oder dast auch die Unterthanen selbst 
zu reich und zu machtig werden wurden, als welches wider die Staatsklugheit dis
ses jandes geht. Solchergestalt erzahlt man dort solgende Geschichte- Ein Ara-
her hatte einmal eine Goldmine grsunden, die so hcch lag, dasi er sogar ubcr 

der 
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der E'.de gediegenes Gold sammlete, dieses Gold verkaufte e? nach und nach an 
einen judischen Goldschmid in Ie6. ^)a es aber die Nachbarn einmal gcmerkt hat
ten, so wurde es dem zu derZeit regierenden Konige vorgebracht, der qleich Be-

fehl an den Jttdeil gab, dasi er ihm diesen Amber zusuhren sollte, sobald als er 
sich wieder mit Gold einsinden wurde. Wie dieser auch bald darauf kam , und 
nun vor den Konig gefuhrt wurde, so versprach man ihm eine ansehnliche Be-
lohnung, eine Bedienung beym Hose, eine Frau aus dem Serail des Konigs 
u. s. w., wenn er den PlaH aufrichtig zeigen wollte, wo er sein Gold gefunden 
hatte. Solches versprach der Araber, und versicherte, dast keiner, als er, den 
PlaH wusite. Der Konig schickte sodann einen von seinen Hofleutcn mit, um 
diese Stelle zu sehen; aber, da dieser ankam, und nun das Gold vor seinm 
)tugen sah, so sagte er zu dem Araber, datz es ihm leid thate, das? er Befehl 
vom Konige habe, ihm seinen Kopf abzuschneiden und selbigen zuruckzlibt ingen; 
der Araber bekam auch nicht Zeit zu antworten, sondern war in dem ?tugenblick 
ohne Kops. Nachdem also der Hosmann diesen Austrag so wohl verrichtet hatte, 
so kam er nun wieder zu dem Konige, stattete seinen Bericht ab, und zeigte auch 
den Kopf zum Beweise vor; woraus ihn der Konig fragte: ob er denn auck) den 
PlaH genau wiederfinden konnte, wo das Gold ware? Ja, versicherte der Hos. 
mann, so viel schlimmer, erwiederte der Konig, und besahl gleich einem der Um-
stehenden, auch ihm den Kopf abzuschneiden; wornachst der Konig mit den Wor. 
ten ausbrach: da nun keiner mehr ist, der die Stelle weiK, so wird folglich 
diefes Gold auch kein Ungluck im lande anrichten konnen. 

Man weisi, dasi die Araber dem Goldmachen sehr ergeben gewesen sind, 
und die Mattren behaupten noch, dasi ihre Vol-vater diese Kunst wirklich ersun-
den gehabt haben, jeHund sey sie aber gcuiz ausgestorben; doch giebt es annoch 
einige wenigk, die so thori6)t sind, dasi sie Versuche dazu machen. Allcin diejc-
nigen haben mehr Gluck, die sich bemuhen, Silber zu machen, diese sind nam. 
lich solche, die kupfernes Geld versilbern oder solchergestalt verfalschen, dasi es, 
so lange als es neu ist, sur silbernes geht. 

Bergkristallen sindet man dort recht schon, und solche, die Ametistcn 
gleichen. 

Verstemerte Sachen, oder Petrifaeta giebt es daselbst von verschie^e-
ner Art; unter andern sindet man auf einer ziemlich hohen Sandbank ein gutes 

Stuck 
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Stuck von der See, in der Gegend bey Agader, eine grosie Anzahl versteinerter 
Austern, wovon ich eine mitgebracht habe, die XXXIV. in naturlicher 
Grosie vorstellt. Die Mauren machen viel Wesen von Versteinerungen, und 
erzahlen manche Geftl)ichte von verfteinerten Menschen und Thieren, und wann sie 
eine« Stein habhaft werden tonnen, der etwas von einem Menschen oder Thier 
gleicht, wohl verstanden, dast er nicht mit Menschenhanden so gemacht ist, so 
halten sie daftlr, dasi er zur Hexerey kraftig sey, oder wenigstens, um ihnen 
Gewogenheit beym Fursten oder Frauenzimmer zuzuwenden. Ich bekam einmat 
in Asft einen solchen Stein, der von einem Maur verloren worden, nachdem er 
ihn viele Iahre aufbewahrt, und ofters gekusit hatte; er bildete sich ein, dasi 
es ein versteinertes Frallenzimmer ware, und zeigte zwey Erhshungen daran, die 
er Bruste nannte; aber sie gleichen eher einer Krote, sowohl an Gestalt, alsGroste, 
beide Seiten in halber Grosie sieht man l'ab. XXXIV. 4. 

Zuletzt must noch angefuhrt werden, dasi auf der dortigen Kuste, inson-
derheit gegen Agader und mehr westlich, auch Ambre gris gefunden wird, aber 
nicht viel; und die Maurm wissen nicht bejser als andere, worauS diese wohl-

riechende Materie besteht. 
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