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Aus dem Schutzgebiete Togo.

Instruktion

fiir ethnographische Beobachtungen und Sammlungen
in Togo.

Im Auftrage der Direktion des Koniglicheii Museums fiir Volkerkunde
in Berlin bearbeitet von H. Seidel.

(Mit Zugrundelegung einer entsprechenden Instruktion fiir Deutscli-Ostafrika,

von Dr. v. Lusclian. Berlin 1896, E. S. Mittler & Sohn.)

In der naclifolgenden Instruktion sind die Hauptgesichtspunkte zur An-
stellung ethnographisclier Beobachtungen und Sammlungen in knappen, 5fter

zu Gruppen vereinigten Fragen und Schlagworten hervorgehoben. Der Kiirze

wegen ist auf alle Hofliehkeitsformeln, mit denen jede einzelne
Frage auszustatten gewesen ware, verzichtet worden.

Eine voUstandige Beantwortung siimmtlicher hier gestellten Fragen fiir

einen bestimraten Stamm wiirde eine ausserordentlich werthvolle Monographie

ergeben, die, mit den notliigeii Abbildungen verselien, sofort gedruckt werden

konnte und ihrem Urheber dauernd zur Ehre gereichen wiirde. Besonders wichtig

ware eine solche Aufnahme fiir die Ewe-, Evhe- oder Epheneger, Avie die

grosste und dem Namen nacli bekannteste Volkerschaft des Togolandes heisst.

Aber aucli die nordlich von den Ephe liausenden und weniger besuchten kleinen

Stiimme inAdeli, Pessi, Akposso, Kebu und die nach dem grossen Niger-

bogen hin bediirfen soldier ^Irbeit in liohem Maasse. Denn gerade iiber sie ist

unsere Kenntniss noch ungemein liickenhaft; aucli die Sammlungen der Museen

enthalten oft nicht mehr als vereinzelte Stiicke, so dass jede Erganzung nacli

der einen, wie nacli der andern Seite liin sehr erwilnscht ist. ,

Wo die Verhaltnisse ein vollstandiges Eingehen in die Instruktion und

eine erscliopfende Bearbeitung der Frageji nicht gestatten, da sind auch kiirzere

Mittheilungen und spiirliche Einsendungen jederzeit willkommen. Ueberhaupt

wird, je nach Vorbildiing und Neigung, der eine Beobacliter mehr diese, der

andere mehr jene Gruppe von Fragen zu erledigen sucheji, miigen sicli dies(3

nun auf den Gottesdiejist, den Feld- oder Hausbau, die Topferei, die Metall-

technik und dergl. beziehen. Schon die sorgfaltige Abhandlung einer einzigen

dieser Gruppen ware ein verdienstliclies Werk und von bleibendem Werthe.

Denn bei dem stetig zunehmenden Einfluss der Weisaen und dem Vordringen ihrer

Religion, ihrer Ilandfertigkeiten und ilirer Industrieerzeugnissc schwindet gar

Milth. von ForschungHreisenden, X. Hand. 1. J
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manclie Besoiiderheit des geistigen, wie des materiellen Lebens der schwarzeii

Bevolkerung rascli und unwiederbringlich daliin.

So verlangt z. B. die in Togo landesiibliclie Sclimiedekuiist immer mehr
iiacli europaischen Werkzeugen, wogegen die Herstelluiig und der Gebraucli der

ethnographiscli wicbtigen eigeuen Hiilfsge rathe vernachlassigt wird. Statt

noch selber das Eisen in einer allerdings sebr primitiven Weise auszuschmelzen,

bedient sicb der scbwarze Scbmied bereits rait Vorliebe des importirten

Metalles. Etwas Aehnliches bietet sich uus in der Spinnerei und Weberei dar.

Wie lange noch werden die Negerfrauen die selbstgezogene oder halbwild-

wachsende BaumwoUe verspinnen; wie lange noch wird derTogoweber auf seinem

kleinen Webestuhl jene schmalen Zeugstreifen herstellen, die spater erst mit

Hiilfe der Nadel zu Tiichern und Decken vereinigt werden? —

!

Schon dringen iniportirte BaumwoUengarne und -Gewebe in Menge ins

Volk und hemmen die Selbstthatigkeit der Neger auf diesem Gebiete. Unter

Anleitung der Europaer lernt der Schwarze ferner das Ziegelbrennen, und

das muss, je weiter sich diese Technik ausbreitet, nothwendig eine Aenderung

in der bisherigen Bauweise der Eingebornen mit sich bringen. Ebenso wird die

aus Europa eingefiihrte Seife das entsprechende schwarzfarbige Neger-
fabrikat — iiber dessen Erzeugung wir noch gar nichts wissen — nur zu schuell

vom Markte verdrangen.

Hier gilt es also, zu beobachten und zu sammeln, ehe es zu

spat ist, und wir ausfiihrliche Nachrichten nicht mehr erlangen
konnen.

Grosses Gewicht legen wir auch auf jede Mittheilung iiber die in Togo und

dessen Hinterland selbstgefertigten Waffen, sowie auf die thunlichst genaue

Beantwortung der Frage nach dem Vordringen des Gewehrs und dem Yer-
schwinden der alten Schutz- und Trutzwafifen. Fiir den Sammler erofifnet sich

gerade auf diesem Felde reiche Gelegenheit zu nutzbringendem Schafifen.

Nur daran ist unter alien Umstanden festzuhalten, dass von jedemBeleg-
stiick, sei es eine Waflfe, ein Haus- oder Kultusgerath, eine Schmucksache,

Schmiedearbeit etc., immer der Name und die Landschaft, wo her das

Stiick kommt, sowie der einheimische Name ganz genau und ohne
Moglichkeit eines Irrthums ersichtlich gemacht werde. Dies wird am
sichersten durch sorgsame Etikettirung und Numerirung jedes einzelnen Stiickes

erreicht; wo es angeht, sind die erforderlichen Notizen mit Blei oder besser

Tinte auf die Stiicke selbst zu schreiben. Ein voUstandiges Verzeichniss der

Sammlung ist gesondert einzusenden.

Nicht minder ist auf gute Verpackung zu achten. Alle Sendungen
auch die schriftlichen Berichte, Zeichnungen und Photographien,
sind an das Konigliclie Museum fiir Volkerkunde, Berlin, zu richten.

Von dort aus werden auf Wunsch Doubletten an die anderen deutschen Museen

abgegeben. Zur Beforderung der Sendungen aus Togo bediene man sich,

wenn irgend moglich, der deutschen Woermann-Dampfer, well diese eine

F rachtermassigung eintreten lassen. Der Nachweis, dass die Gegenstande

fiir wissenschuftliche Anstalten bestimmt sind, ist dadurch zu erbringen, dass

Bie nach Hamburg auf Connossements zu verladen sind.

Auch solche Sendungen, die Gegenstande fiir verschiedene Museen ent-

halten, sind gleichwohl direkt an das Konigliche Museum fiir Volker-
kunde, Berlin, SW., Koniggratzerstrasse 120, gegen Nachnahme der

ermassigten Seefracht und der Kosten bis zura Bestimmungsort zu richten.



AUgemeines.

1. Name der Landschaft (des Dorfes, des Hauptlings) iind event. Au-
gabe, wie der Beobachtungsposteii (Dorf, Mission, Station) nacli Himmels-

richtung- und Entfernung zu den bekannteren und grosseren Orten liegt.

2. Kartenskizze der Landschaft (oder audi nur der naheren Umgebung
•des Beobachtnngspostens) und Angabe, inwieweit die im aintliclien Kolonialatlas

oder in sonst zur Hand befindlichen Karten eingetragenen politisclien Grenzen

(dies wiirde sich fiir Togo hauptsachlicli auf die Mitte und den ganzen Norden

<ies Schutzgebietes beziehen) rait den ethnographischen Verhaltnissen zu

stimmen scheinen.

3. Versuch eiiier Aufstellung von statistisclien Angaben. Wieviel

Manner, Frauen und Kinder kommen durchschnittlich auf eine Hiitte? Wieviel

Hiitten hat ein typisches Dorf? Wie gross sind die Entfernungen zwischen den

«iuzelnen Dorfern? Wieviel Dorfer befinden sich auf einem bestimmten Areale?

4. Lassen sich in der Bevolkerung verschiedene Schichten iinter-

scheiden, etwa altere Einwohner und spater Zugewander te, oder etwa Hirten und

Jager neben Ackerbauern? Welchen Bruchtheil (oder Prozentsatz) der Ge-

sammtbevolkermig bildet dieses oder jenes Element? Stellung der einzelnen

Elemente zueinander? Mischlinge?

5. Lasst sich eine Zu- oder Abnahme der Volksmenge — im Ganzen
oder in einzelnen Schichten — wahrnehmen? Griinde dafiir. Hier ware, wenn
-auch nur in Bezug auf einen beschrankten Raum mit geringer Dorfzahl, das

Verhaltniss zwischen Geburten und Todesfallen (Kindersterblichkeit)

za ermitteln, ebenso die Zu- oder Abnahme durcli Kauf oder Verkauf von

Sklaven, sodann die Wirkung festzustellen, w^elche Hungersnoth, Missernte,

Seuchen (welche?), Krieg — wenn dergl. unter den Augen des Beobachters statt-

gefunden — auf die Bevolkerung gehabt haben.

6. Giebt es eine flottante Bevdlkerung im Beobachtungsgebiete? In

Togo also nach oder von der Kiiste hin- und riickwandernde Arbeiter

(allein oder mit Familie?) oder Sklavenhandler und reisende Kaufleute
(Haussa?) aus den Landern des grossen Nigerbogeos.

7. Politische Verhaltnisse. Welches ist die politische Gliederung

(Organisation) der Dorfer (Gemeinden)? Giebt es eine Art Gemeinderath, Ver-

saramlung der Aeltesten etc.? Wer ist das Dorfoberhaupt? (sein Titel,

seine Macht und Wiirde. Erblichkeit des Amtes oder Wahl?) Findet eine

Vereinigung mehrerer Dorfer (Gemeinden) zu grosseren Yerbanden statt? Unter-

hauptling und Oberhauptling? Konig? Stellung des Herrschers (Oberhiiupt-

lings) zu den Grossen (durch Geburt? durch Verdienst? oder nur durcli,

Reichthum oder sonstigen Besitz?) und der Priester. Ueben letztere

eine Bevormundung des Volkes, der Grossen, der Hauptlinge aus, wie dies z. B.

neuerdings den Jehve-Priestern nachgesagt wird?

8. Thronfolge. Wie ist die Thronfolge — hauptsiichlich bei grosseren

ITauptlingen oder Konigen geregelt? — Gesetz oder Willkiir? Thronrevolutionen ?

Wer ist der nachstberechtigte Erbe? Wer ist der Vertreter des todten
Konigs (Hauptlings) bis zum Regierungsantritt des Nachfolgers? — Etwa der

-„Stabtrager " ? (Seine Obliegenlieiten bei Lebzeiten und nach dem Tode des

Herrschers?) Der Hauptlingsst ock — Beliige sammeln! — seine Her-

richtung, Namen und Bedeutung. Feierlichkeiten beim Regierungsantritt des

neuen Hauptlings oder Konigs. Falls der Herrscher gewiihlt wird, sind die

Wahler, die Wahlfrist, der Wahlort und der Wahlmodas etc. genau

^ufzuzeichnen.

1*
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9. Standesunterscliiede. Giebt es neben den eigentlicheii „Freien'^

aucli eine Art ^Adel"? (Geburtsadel?) Welche und wieviele Familieii fuhreii

den aus dem Portugiesischen stammenden Titel ^Cabusier" oder einen dem
ahnlichen, wie Cabeceres (bei franzosisclien Autoren) oder Cafeziere, der schoii

bei Joach. Nettelbeck vorkommt? Aus welchem Grunde? Wirkliche oder ver-

meintliehe Vorrechte derselben; ihre jetzige soziale Stellung, ihre Nameii
(hanfig portugiesisch?) Besitzungen (erbliclie Familiengiiter?) mid Stammbaum,

10. Formen des Grusses (an der Kiiste? im Binnenlande? unter Heiden^

Mohammedanern?) gegen Europaer, gegen Hauptlinge oder sonst Hohergestellte,

gegen Gleichgestellte, Niedere, Manner, Frauen, Kinder, Verwandte, Freunde
und Fremde, zu verschiedenen Tageszeiten, beim Kommen und Gehen, wenn man
die Besucbten beim Essen trifFt (im letztgenannten Falle scheint eine ganz.

bestimmte Folge von gegenseitigen Hoflichkeitsfloskeln liblich zu sein), bei

Festlichkeiten oder Trauerfallen etc.? Inwieweit wird Niederkauern und Kor-
perentblossung beim Gruss gefordert und ausgefiihrt? Genaue Beschreibung-

dieses Ceremoniells und aller darauf beziiglichen Vorschriften dringend erwiinscht,

Findet eine Abnahme dieses Branches statt? Wo? und Warum?
11. Sklaverei. Werden Haussklaven gehalten? Yon wem? Wieviel?^

TIerkunft und Preis dieser Sklaven. Wie werden sie gehalten? Anrede des

Herrn (Vater?) — des Sklaven (Sohn?) 1st fiir „Sohn" und ^.Sklave" dasselbe
Wort iiblicli? Giebt es sogenannte „Sklavenweiler'' oder nSklavendorfer"

?

Bewachung. Fluclit; deren haufigster Grund. Haben die Sklaven zur eigenen

Nutzniessung Acker und Vieli oder erhalten sie sonstiges Deputat oder lebeii

sie ganz im Hause der Herren? Sklavenehen und Sklavenkinder und das ge-

wohnliche Loos dieser Kinder. Wie spriclit das A^'olk (in Sprichwort oder

Gleichniss) von Herren, die ihre Sklaven misshandeln, darben lassen etc.'^

Unterliegen solclie Herren unter Umstanden (bei schwerer Misshandlung von

Sklaven — weibliclier! — ) einer Strafe? Wer verhangt solche Strafen? Oder
sind die Sklaven sozusagen rechtlos und nur dem Mitleid der Menschen anbeim-

gegeben? Wie werden Sklaven frei? Formalitaten der Freilassung. Strafen

und Strafwerkzeuge (Peitsclie? Block?) fiir Sklaven. Strafverkauf. Weg-
schenken.

Bestelit noch Sklavenhan d el im Lande? Oflfen oder gelieim? Mittel

und Wege zur Yerschleierung dieses Handels. Wer sind die Handler und woher

und mit wessen Hiilfe (konkrete Falle mit Namennennung angeben) bezieheii

sie die Sklaven? Einkaufs- und Verkaufspreis? Sklaventransport.

12. Schuldsklaverei. Unter welchen Bedingungen wird ein Freier —
in Friedenszeiten — der Sklave eines Anderen? Genaue Scliilderung dieses-

Verhiiltnisses, am besten in Anlehnung an konkrete Falle mit Personennennung,

ist dringend erwiinscht. Kann statt des Schuldners ein Sohn (Tochter oder

sonstige Person seines Hausstandes) in Schuldhaft gegeben werden ? Kann sich

der Glaubiger des Schuldners oder einer anderen Person aus dessen Familie

mit List oder Gewalt bemachtigen? Tauschungen des Glaubigers, indera man
ihm nutzlose Personen (alte Schwiegerraiitter etc.) in die Hande spielt. Art der

Anrechnung solcher Schuldarbeit auf die Schuldsumme. Uebervortheilung des

Schuldners. Losung der Schuldsklaverei und nachherige soziale Stellung de&

Wiederfreien. Haftet ein Makel an ihm?

13. Bechtspflege. Beziiglich dieses immerhin schwierigen Kapitels ist

erstes Erforderniss eine eingehende Beschreibung bestimmter einzelner Eechts-

fiille in ihrem ganzen Verlauf beim ^Palaver". Dies kann, zumal bei nicht voU-

kommener Beherrschung der Landessprache, wissenschaftlich viel mehr nutzen

als die oberflachliche Beantwortung langer Fragebogen nuch den Angaben der



liaufig verlogenen Dolmeteclier. Nur wo man siclier ist, genaue Auskunft zu

«rhalten, lohnt es sich iiberhaiipt, juristische Fragen zu erortern. Da kaiin man
versuchen, etwas iiber das Erbreclit, iiber das Erwerben bezw. Heirathen der

Frauen, iiber Scheidung, Blutraclie, (jrottesurtlieile mid Ordale zu erfahren. Ver-

haltnissmassig am leichtesten sind noch Naclirichten iiber die Art der Strafen

(Geldbusse, Schlage, Festbinden, Verstiimmeln, Gifttrinken, Erdrosseln, Ent-

haupten, Pfiihlen etc.) zu erlangen, die auf einzelne Vergelien gesetzt sind, so

iiuf Todtschlag, Korperverletzung, Diebstahl, Ehebrucli, Notlizucht, Scliandung,

Hochverrath, Zauberei, Entlaufen von Sklaven etc. Gilt bei Bluturtheilen die

Anscliauung, dass ein Morder mit denselben WafFen, wenn moglich durcli die-

selbe Verwundung hingerichtet wird, wie er sie bei seinem Opfer in Anwendung
braclite? Beschreibung von Mordpalavern und Hinrichtungen ! Aber bei alien

Mittheilungen dieser Art ist es nothig, beizufiigen, ob sie auf eigenen authentischen

Beobachtungen von Einzelfallen beruhen, oder auf Angaben landeskundiger

Missionare oder anderer langjaliriger Kenner des Landes, oder auf Erzahlungen

von Eingebornen.

Zur Forderung unserer Kenntniss der ,,ethnologischen Jurisprudenz" hat

die „Gesellschaft fiir vergleicliende Rechts- und Staatswissenschaft" einen beson-

deren Fragebogen bearbeiten lassen (als Separatabdruck aus den „Mittliei-

langen" der genannten Gesellscliaft im Jahre 1895 bei Puttkammer & Miihl-

lirecht in Berlin erschienen), der sich in seinem allgemeinen Theile vielfach mit

unseren Ausfiihrungen deckt, der dann aber in den Abschnitten „Staats- und

Verwaltungsrecht'', „Personen- und Famiiienrecht", „Sachenrecht", ^Obligationen-

recht", ^Erbreclit", ^Prozessrecht" und ^Strafrecht" einen ausschliesslich rechts-

wissenschaftlichen Charakter anniramt. Trotzdem wird er audi von Nichtjuristen,

wenn sie durch jahrelangen Aufenthalt im Lande das Vertrauen der Ein-

heimischen erworben haben, mit Erfolg verwendet werden konnen und ilinen,

iiamentlich bei den fiir uns liier in Frage komraenden Gegenstanden, manche
Jiiitzliche Handreichung bieten.

14. Krieg und Fried en. Aeusserer Unterschied von Kriegs- und

Friedenszustand. Die Formalitaten einer Kriegserklarung und eines Friedens-

schlusses. Verlauf eines Krieges, am besten in Anlehnung an einen zur

Beobachtung gelangten Fall. Muthige und Feige im Felde. Schlachtruf, Schlacht-

gesange, Schlachtgeschrei. Weiber im Hintertreflfen, suchen diese durch Geschrei,

Trillern, Trommeln etc. die kampfenden Manner anzufeuern? Sieg und Beute,

Verfolgung. Die Gefangenen und ihr Schicksal. Verwiistung des feindliclien

Landes, Behandlung der Bewohner.

15. kStellung des Mannes. Als Kind und Knabe dem Vater, der

Mutter, den Geschwistern und Verwandten, den Erwachsenen und Hohergestellten

gegeniiber. Als lediger Junggeselle. Als Ehemann, Haus- und Familienvater

im kleineren oder grosseren ITauswesen, in der Gemeinde. Kommen „Pantoffel-

helden" vor? Spitznamen derselben und deren Bedeutung ? Eine Schilderung

all dieser Verhaltnisse nach Kegel — und gelegentlicher Ausnahme — ware

eine sehr verdienstiiche Arbeit, auch in Bezug auf die folgenden Fragen.

16. Stellung der Frau. Fiir die Jahre der Kindheit siehe vorige

Nummer. Das geschlechtsreife Madchen, behiitet oder frei? Verkehr mit Miin-

Jiern vor der Ehe. Folgen. Uneheliche Kinder und deren rechtliche Stellung.

Alimentationspflicht des Vaters? Das Weib in der Ehe. Ist Monogamie oder

Polygamic vorherrschend, oder ist letztere nur auf die Wohlhabenderen oder

die Hauptlinge beschriinkt? Statistische Angaben erbeten (z. B. von den 30

ITausstanden des Dorfes sind 23 monogamistisch; 4 Manner haben je 2 Frauen,

2 Manner je 3 und der Hiiuptling 10 Frauen). Unterscheidet man Ilaupt- und
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Nebenfrauen? Stellung und Rang der ersten Fran, besonders bei Hanpt-

lingen und Vornehmen. Herrschsucht der Frauen iiber Kinder, Gesinde, Manner
„Zaiik- und Reinigungsteufel", Spitznamen derselben, Anekdoten und sprich-

wortliche Redensarten (z. B. wie uuvser: „Das letzte Wort haben woUen", „Das
Mundwerk besonders todtschlagen* etc.) Die hauslichen Arbeiten der Fran.

Arbeitstheilung rait dem Manne.

17. Eheschliessung und Ehescheidung. AYerden die Frauen rait

Vorliebe aus dem eigenen Starame (oder Dorf ) oder aus fremden Stammen
(Endogamie oder Exogaraie) gewahlt? Werth der ^.Reinheit" der Frau (oder

findet sich gar die gegentheilige Ansicht?), Kaufpreis. Wer erhalt ihn, wann
und an wen kann (oder muss er gegebenenfalls) zuriickerstattet werden?

Behandlung schwangerer Frauen; halt sich der Mann von ihnen fern? Treue

und Sittlichkeit der Frauen in der Ehe — Regel und Ausnahme: Scheidung der

Ehe — leicht cder schwer? Scheidungsgriinde. Die ^geschiedene Frau".

Ehebruch und seine rechtliche Beurtheilung und Folgen. Abtretung der Frauen

an Gaste oder durchreisende Frerade? Koraraen „Heirathen auf^Zeit" mit der

flottanten mannlichen Bevolkerung vor? Formalitaten in solchen Fallen. Kinder

aus derartigen Verhaltnissen und ihre rechtliche und soziale Stellung.

Bemerkung: Wir fragen hier den Intimitaten des ehelichen, wie iiberhaupt

des sexuellen Lebens nicht weiter nach, geben aber den Bearbei-

tern dieser Instruktion anheira, ihre auf jene Punkte beziiglichen

Erfahrungen gleichfalls scliriftlich niederzulegen, etwa in der

Art, wie es Professor Dr. Pechuel-Losche in seiner Abhandlung

„AllerleiIndiskretes von der Loangokiiste", Zeitschrift fiir Anthro-

pologie, Ethnologic und Urgeschichte 1878, Band X, Seite 17 ff.

gethan hat.

18. Die Wittwen. Behandlung und Stellung der Wittwen; ihr Lebens-

erwerb, Wiederverheirathung, Stiefkinder, Stiefmutter oder Stiefvater. Wittwen-

trauer und Wittwen tr a cht? Furcht vor dem todten Manne und Mitt el, ihi>

von jedera Besuche bei der Wittwe abzuhalten. Mogliche Gefahren solches

Besnches fiir die Wittwe.

19. Auf allgemein gehaltene Angaben iiber die Moral oder Unmoral eines

Starames wird gerne verzichtet; um so werthvoUer wird hingegen die Mit-

theilung einzelner charakteristischer Beobachtungen und Erlebnisse sein. Auch

beziiglich der gewerblichen Unzucht — Prostitution — und der landlaufigen

Ansichten dariiber sind authentische Nachrichten sehr verdienstlich.

20. Geburt. Findet Hiilfeleistung durch besondere Sachverstandige,

Hebamraen, statt oder nur durch beliebige Frauen? Koraraen grossere Operationen

vor, z. B. bei ungiinstiger Lage der Frucht, Enge des Beckens etc.? Araulette

und Zaubermittel zur Erleichterung der Geburt. Wird eine bestimmte Schutz-

gottheit angerufen? Die normale Geburt; erste Behandlung des Neugebornen,

Unterschiede nach dera Geschlecht. Was geschieht mit der Nabelschnur und mit

der Nachgeburt? Einheiraische Naraen dafiir und deren Bedeutung. Wie stellt

raan sich zu Zwillingen? Im Gebiet der Ewe- oder Epheneger in Togo scheint

man in Zwillingsgeburten keinen Vorwurf fiir die Mutter zu erblicken, da es dort

sogar einen besonderen Gott der Zwillinge geben soil. Was lasst sich hieriiber

zur Bestatigung oder Berichtigung sagen? Wie ist es damit in anderen Gegenden?

Was geschieht mit Todt- und Missgeburten? Werden sie zu Zaubermitteln oder

sonst aberglaubischen Zwecken verwendet? Ausfiihrliche Nachfragen uber diesen

Gegenstand durchaus von Nothen. Werden Feierlichkeiten — and welche? —
bei Gelegenheit einer Geburt veranstaltet, z. B. bei Geburt eines ersten Sohnes.

eines Hauptlingskindes etc.? Wie lange wird durchschnittlich gestillt? Aus-



nahmefalle. Das Tragen der Kinder; schadliclie Folgeii fiir die Mutter. Im
Kiiidbett verstorbene Frauen, Bezeiclinung derselben, Aberglaube; wird das

liberlebende Kind audi getodtet und mit der Mutter begraben? Art und Ort

solches Begrabnisses?

21. Erziehung der Kinder. Namengebung. Wer bestimmt die Namen

?

friebt es sogenannte Z ah 1 namen, um anzudeuten, das wievielte Kind (Sohn

Oder Tochter) es ist; wie ist die Zahlung bei Kindern mehrerer Frauen desselben

Vaters? Giebt es ^Tagenamen", um den Geburtswochentag anzuzeigen? Mit-

theilung einer mogliclist grossen Zahl von Eigennamen wird dringend erbeten,

aber in sorgfaltiger, lautrichtiger Niedersclirift und wenn irgend moglich mit

Uebersetzung. Eltern und Kinder im weiteren Verlauf. Die elterlielie Autoritat.

Findet in der That eine Art „Erziehung" statt, Einpragung von gewissen Schick-

lichkeitsregeln im Verkehr mit alteren und hoherstehenden Personen?

22. Die Pubertat. Welcherlei Yorgange, Festlichkeiten, Opfer, Ge-

schenke etc. sind iiblich bei Eintritt der Geschlechtsreife bei Knaben, bei

Madchen? Beschreibung dieser Festlichkeiten und Ceremonien. Einsendung

der bei diesen Festen benutzten Gerathe, Schmuckstilcke, Masken etc. Wo es

geht, sind photographische Aufnahmen der Hauptmomente der Feier zu veran-

stalten. Die Priesterschaft bei den Pubertatsweihen. Wie liegen die Dinge in

den weiter nordlichen, schon vom Islam beeinflussten Gebieten?

23. Krankheit, Tod und Bestattung. Aberglaubische Ansicliten

iiber Krankheiten und deren Ursachen. Krankheits- und Schadenzauber, Der

Eintritt des Todes; Ceremonien, Todtenklage, von wem ausgeiibt? Text und

Melodic der Todtenlieder und Todtenklagen. Einheimische Namen fiirAlles. Die

Trauer, Trauerkleidung — je nach der Person des Todten. Wo wird begraben?

In der Hiitte, im Busch (oder?), garnicht (oder? z. B. die Schuldner?)? Giebt

es eine zeitweilige Bestattung? Etwaige Behandlung der Leiche und sonstige

Brauche wahrend dieser Zeit. Begrabt man gleich nach dem Tode oder wie

lange Zeit nachher? Ceremonien bei der endgilltigen Bestattung. Namen der

Feiern. Ausstattung der Leiche; Beigaben, z. B. Flaschen mit Branntwein etc.

nnd Bedeutung dieser Beigaben. Nachwerfen von Zeugstiicken, von Erde (war

letzteres schon friiher gebrauchlich, oder hat es sich erst durch die Europiier

eingebiirgert?) nnd anderen Sachen?

23a. Unterschiede zwischen ehrlichem und unehrlichem Begrabniss

(auf einem Holzgeriist?). Versagung des ersteren fiir welche Personen? z. B.

Schuldner (bestimmte Falle anfiihren!), Meineidige (eigenthiimlicher Begriff

der Togoneger vom Meineide? Was bedeutet: „ein Ei werfen?"), vom Blitz

Erschlagene, Hingerichtete (fiir welcherlei Vergelien?), ohne Pubertatsweihen

Verstorbene (soil an der Goldkiiste vorkommen; ob jetzt oder friiher auch in

'J'ogo?), angeblich von einem Gotte, Geiste oder „Fetisch'' oder vom „Jehve"

Getodtete? Die Bahrprobe und ihr Zweck? Betrug und Unfug dabei seitens

der Fetischpriester? Wohin l)ringt man die Leiclien aller dies*er Personen?

('eremonien beim Begrabniss eines auf der Reise, fern der Heimp,th, gestorbenen

Ephenegers; Abschneiden der Nagel, Haare etc.? Das ^Waschwasser" oder

„Mundwasser" der Todten? Trinken desselben durch einen Gliiubiger? TTaft-

barkeit der Familie alsdann fiir die 8chulden des Todten?

Relii^ion.

24. Noch mehr als bei der Ermittelung der Rechtsverhaltnisse kommt es

hier auf sorgsame Einzelbeobachtungen an; jede solche ist wichtig und bedeu-

tnngsvoll. Nur wolle man sicli vor dem landlaufigen Missbrauch des

Wortes „Fetisch" hiiten! Die westafrikanischen Neger, wenigstena die der
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Oberguineakiiste, diirften sammtlich ein ausgebildetes Gottersystem besitzen,

das naturlich, je nach Stamm und Land, verscliieden ausgestaltet uiid abgestuft

ist. Wohl iiberall keiint man einen ob erst en Gott — bei den Ephe in Togo

.Mawu" genannt — , nnter dem die als „geschaffene, geistige Wesen gedachten

Untergotter" stelien. Welclie Stellung nimmt fiir den Neger der oberste

Gott ein? Seine Thatigkeit (wird er z. B. wirklich als AVeltschopfer ge-

dacht?), seine liervorstecliendsten Eigenschaften, sein Verhaltniss zur librigen

Geisterwelt und zu den Menschen. Nur suche man sorglieli alle fremden Ziige

aus dem Cliarakterbilde des Obergottes, der durch die Missionare haufig mit dem
Range des alttestamentlichen Jehovas bekleidet wurde, zu vermeiden. Die Auf-

fassung des Negers vom ^Herrn der Welt" ist eine wesentlicli andere und daher

recht genau zu erfragen und festzustellen.

25. Die Untergotter, ihre Macht.. ihre Attribute und gelieiligten Thiere,

ihre Stellung zu den Menschen, und die ihnen von diesen dargebrachte Ver-

ehrung, Erzalilungen, die im Yolksmunde liber die Thatigkeit, den Charakter etc.

dieser Gotter umgehen, Bildliche Darstellung derselben und Tempel; sonstige

Kultusgegenstande, wie Trommeln (Schadeltrommeln ?), Trinkschalen, Schmuck-

sachen-, Schwerter etc. Abneigung vor europaischer Tracht, vor gewissen

Thieren etc.

26. Der Blitz im Yolksgiauben. Giebt es sogenannte „Blitzfetische'' ? Wie
sind sie beschaffen (Belage sammeln), wo und von wem werden sie aufgestellt?

Was denkt man iiber einen vom Blitz erschlagenen Menschen? AVie und wo
wird er bestattet? Vom Blitz getroff'ene Stelien der Erde. Kennt und sammelt

man ,.Blitzsteine'' oder „Donnerkeile" ? AVas ist das? Etwa alte „Stein-

waffen und AYerkzeuge'" aus friiherer Zeit? Da diese auch in dem neuer-

dings viel in Aufnahme kommenden .. Jehve-Kultus" eine bedeutsame Rolle

spielen, so ist es um so mehr geboten, jedes erhaltliclie Exemplar zu sammeln

und, wenn irgend moglich, auch seine Pundstelle zu notiren, behufs spaterer

Nachforschung. Jedes Stiick dieser Reliquien afrikanischer Yorzeit ist von

hohem wissenschaftlichen AA'erth.

27. Stammes- und Ortsgottheiten (Dorf feti sche). Ihre Namen
und deren Bedeutuug; etwaige Mittheilungen iiber die Herkunft dieser Gott-

heiten (verwandelte Menschen, entriickte Ahnen?) und ihre AA^irksamkeit,

Tempel, Opfer etc. Neigungen und Abneigungen, z. B. vor europaischer Tracht'

Hunden, Ziegen, rothen Rindern etc.

28. Die Geister und die Geisterwelt. Hier ist Alles zu verzeichnen,

was sich iiber den Aufenthaltsort und die Erscheinungs- oder Yerkorperungsform

der Geister, ihre Herkunft, Namen, Charakter und Beruf etc. in Erfahrung

bringen lasst. Geisterfurcht und Seelenglaube. Herkunft der Seelen aus einer

bestimmten Seelenheiraath? AVird dies mit der Urheimath des Yolkes identisch

gedacht? Einkorperung der Seele in den Leib? Theilbarkeit oder Mehrheit

der Seelen? Der sogenannte „innewohnende" Geist (Sclmtzgeist, Name, Unter-

schied von der eigentlichen Seele, seine Wanderung nach dem Tode, Yerlassen

des Korpers beim Niesen oder Gahnen etc.). Der Tod und die Seele oder

Schatten nach dem Tode? Das Jenseits und die Reise dahin?

29. Der Schlangenkult.
30. Der Jehvedienst. Woher stammt und was bedeutet das AA^ort

Jehve? Der Kult in alien seinen Yerzweigungen, auch betrefifs der Priester und

Priesterinnen, bedarf eingehender Erforschung, da hier noch Yieles dunkel.

31. Amulette und Zaub ermittel. Yielleicht empfiehlt es sich, nach

J.^- Christallers Yorschlag das Wort ^Fetische" nur auf solche .,un-

person lichen Gegenstande" anzuwenden, denen die Neger eine „von dem



Verfertiger liineingezauberte mid audi zauberiscli wirkende Kraft, zn scluideii

Oder vor Schaden zu schiitzen, zusclireiben". Hier sind reichliche Proben zu

sammelii mit genauen Nachricliten iiber Naraeii, Herrichtung und Verwendungs-

art der jeweiligeii Zaubergeratlie.

32. Mythologie. Eine raogliclist vollstandige Sammlung von hierlier-

gehorigen einlieimischen Erzahlungen, Gotterfabeln und Geschichten, wie solche

z. B. von Legba, Sapatan, Odente und anderen Gottern zalilreicli im Volks-

inunde umlaufen sollen, und zwar im Urtext — mit sorgfiiltiger Eeclitsclireibung

und genauer Uebersetzung — wiirde ein zwar selir schwieriges, aber lioclist ver-

dienstliches Unternehmen sein. Allerdings geliort dazu eine griindliche Kennt-

uiss der Landesspraclie und ein jahrelang fortgesetzter intimer Yerkehr mit den

Eingebornen, deren Vertrauen der Fragende obendrein in voUem Maasse

besitzen muss.

33. Priester,Aerzte undZauberer. Auftreten, Kleidung und Traclit.

Ihre Yorbereitung auf ihr Amt. Geheirasprachen. Tasehenspielerkiinste zur

Tauschung des Yolkes. Tanze. Beliandlungsweise der Kranken Honorare.

Opfer- und Orakelthiere. Einfluss auf Regen- und Sonnenschein. Betriigerische

Mittel, wie Spionage, Ausliorcliesystem etc., um Macht iiber das gemeine Yolk zu er-

langen. Androhungen von Strafen, Seuclien, Hungersnotli etc. Feindselige

Gesinnung gegen Fremde, besonders Weisse, Missionare u. andere. (Yortreffiiclie

Anleitung und Hinweise zur Beobaehtung der Priester und Zauberer fiiiden

sich in dem Buche des Missionars Bo liner, Im Lande des Fetiselis. Yerlag

der Baseler Missionsbuchliandlung).

34. Medizin. Auf diesem Gebiete konnten sicb europaisch gebildete

Aerzte durch genaue Aufzeichnungen iiber alle von ihnen beobacliteten Kraiik-

lieiten, iiber die einheimische Heilkunst in ihren sammtliclien Yerzweigungen,

iiber die Haufigkeit von Infektionskrankheiten — und welclier? — , iiber die

Behandlung cliirurgischer Falle, z. B. Brilclie, Yerstauchungen, Wunden eta.

sehr verdient macben. Aber aucb Laien konnen auf diesem Felde viel Gutes

schaften, wenn sie moglicbst Alles sammeln, was ihnen an medizinischem Material

bekannt wird, so besonders die einbeimischen Droguen mit Angaben der Namen,
der PTerstellung, der vermeintlichen oder wirklichen Heilkraft, unter Beigabe

von gepressten Bliittern der betreffenden Pflanzen etc.

Grosse Aufmerksamkeit ware dabei, vornebmlicli von Seiten der Aerzte,

den Gift en, ihrer Herkunft und Anwendnng zu widmen.

35. Zeitreclmung. Sehr zu wtinschen ist die Sammlung und Einsendung

der landesiiblichen Kalender, nebst Naclirichten iiber die Jalireszeiten, Jahres-

anfang (festlich begangen?) und die Eintheilung der Mondmonate in Woehen.

Namen fiir Monate, Woehen und Tage. Woher stammt die jeweilig herrschende

Kalendereintheiluug? Fremde Einfliisse? Geographisclie Yerbreitung des

Kalenders?

. 30. Astronomisclie und physikalische Kenntnisse. Ueberaus

wichtig ware es, die einheimischen Namen mdglichst vieler Sterne und Stern-

bilder zu erfahren. Bedeutung der Namen. Welclie Ansichten haben die Ein-

geborenen vom Weltall, vom ITimmelagewolbe als solcliem, von der Stellung,

Grosse und Gestalt der Erde, vom Meer, Ebbe und Fluth, von Sonne und
Mond, von den Mondpliasen, von Sternschnuppen und Meteoren, vom Gewitter,

vom Regen und Regen bogen etc.

37. Rechnen undZalilen. Nachrichten iiber das benutzte Zahlensysteni

— Dezimalsystem? — Zahlpro])en von 1 bis 20. Die h()licren Einheiten. Sin<l

die Eingeborenen im Stande, die bei Handel undWandel nothig werdenden kleiiieii

Berechnungen richtig auszufiihren ? Wie geschieht dies? Hulfsmittel dazu.
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Welclier mathematisclien Hiilfsmittel bedient man sich ferner beim Ban der

Hauser und Hiitten, bei Grenzbestimmungeii und Grenzregiilirungen in Feldern,

Garten und Grundstiicken?

38. Gesc hi elite. Moglichst sorgfaltige Erhebung aller Erinnerungen

an Wandeningen (wolier?), Kriege etc., Stammbaume von Herrschern, Auftreten

von ungewohnliclien Krankheiten, audi der Kinder, und raerkwiirdigen oder ver-

heerenden Naturereignissen. Sagen oder traditionelle Nachrichten iiber die

Urheimath des Stammes.

39. Anthropologisclies Material. Dies kann audi von Laien init

Erfolg beigebracht werden. Pliotograpliien , und zwar je eine Profil- und eine

Enface-Aufnahme desselben Individuums, und ganz besonders moglichst grosse

Serien von Schadeln (Naraen des Stammes und der Gegend ist rait Blei, Tinte

oder Tintenstift auf den Knochen selbst zu schreiben) wiirden aus alien Theilen

des Schutzgebietes sehr erwiinscht sein, ebenso, wenn irgend anganglicli, von

jedem Stamme audi tliunliclist voUstandige Skelette (NB. docli sichere man sicli

bei den freiliegenden Skeletten verstorbener Scliuldner gegen angeblidi mogliche

Ersatzanspriiche der Glaubiger!) Es geniigt eine oberflachlidie Reinigung,

eventuell nur Abfleisdiung und Trocknung; alles Weitere kann in Europa be-

sorgt werden. Audi ausgiebige Haarproben werden erbeten mit genauer Angabe
des Stammes, Alters und Gesdiledites jedes einzelnen Individuums.

Fiir antliropologisdie Messungen ist Schmidt, Anthropologische Methoden,

Leipzig 1888, am meisten zu empfehlen. Ausserdem wird im Koniglichen

Museum fiir Volkerkunde zu Berlin regelraassiger Unterricht im Messen und

Beobachten ertheilt.

40. Sprachliches Material wird am besten nach dem „Handbuch zur

Aufnahme fremder Sprachen'' von G. v. d. Gabelentz, Berlin, Mittler & Sohn

1892, aufgenommen. Wo zu solclien eingehenderen Arbeiten Zeit und Lust

fehlt, soUten wenigstens die Zahlworter, eine Reihe von stelienden Redewendungen

und Satzen und moglichst viele Sprichworter aufgesdirieben werden, — natiirlich

mit sorgfaltiger Rechtschreibung, Angabe der Betonung und genauer Interlinear-

Uebersetzung. Ebenso ist auf Thierfabeln, Anekdoten, Witzworte, Spitznamen

fiir Eingeborene und Fremde stets die sammelnde Thatigkeit zu riditen. Auch
an epischen Gedichten soil es bei den Ephe nicht fehlen.

Haus- und Dorfanlagen.

41. Ist ein besonderes Maurer- und Zimmergewerbe zu unter-

scheiden, oder wird der Haus-, Stall- und Scheunen- (Speicher-) Ban stets vom
Nachstbetheiligten selber mit Hiilfe der Angehorigen, der Nachbarn, des Dorf-

maurers etc. hergerichtet

?

42. Typische Form der Familienliauser oder -Hiitten auf dem betreffen-

den Beobachtungsposten. Vorbereitung des Baugrundes, Fundament, kellerartige

Vertiefungen, genaue Angabe, ob es recliteckige, rein quadratische oder

runde Bauten sind (ganz kreisrunde oder nur mit rundlich abgestumpften

Ecken)? Durchschnittliche Lange, Dieke, Hohe der Wande. Ihre Herstellung

(aus Thon mit Stroh? Thonklotzen? oder sonstigem Material? [z. B. Fleclitwerk

und Matten]) und Mittheilung, ob zuerst ein fachwerkartiges Gerippe (Haupt-

mann Herold spricht z. B. von „einem Gerippe aus Bambusstangen") aufgestellt

wird? Einheimische Namen der genannten Theile. Haltbarkeit der Bauten

bei Regen, Tornados, Feuersbriinsten , Termiten? Plan einer Hausanlage,

Grundriss, Aufriss, Seitenansiclit moglichst im Maassstab 1 : 100 oder grosser.

Photographische Gesammtansichten gleichfalls erwiinscht.
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43. Abputz der Wande innen und aussen. Werden zeichnerisclie

Darstelliiiigeii oder gar Reliefbilder und welclie? (z. B. des Gotzen Legba,

eines Thieres, einer Streit- oder Jagdsceiie, einer Hand etc. [Namen und Be-

deutung sorgsam erfragen!]) an den Wanden wahrgenommen? Wer verfertigt sie?

44. Dachkonstruktion. Giebel- oder Satteldach, elnseitiges Sehragdach

(bel welclierlei Gebauden?), Runddach oder sonstige Dachformen? Namen der

Hauptbalken, Trager und Verbindungen; diese Namen werden am besten recht

genau in eine Skizze des Hauses oder Daches eingeschrieben. Deekmaterial.

Steht das Dacli allseitig oder einseitig zur Bildung einer Veranda oder

dergleichen niehr oder weniger weit iiber? Dachzieraten? wo? und welche?

(z. B. Strausseneier, Topfe, Thiergehorne, Scliadel).

45. Giebt es Hauser mit Oberstock? Wo? Einrichtung derselben.

Sind es Nachahmungen europaiselier Bauten und welcher? BesclialFenheit der

Leitern oder Treppen. Komnien Misclistile in den Bauten vor, z. B.

oblonge Hauser mit Spitzdacli oline Giebel etc.? Nebengebaude, z. B.

Schlafhiitten, Weiber- (nach der Entbindung), Kinder-, Knaben- (fiir Besclinittene),

Madchen-, Sklavenhauser, Kocliliauser, Stallungen, Schober, Speicher (Feld-

schober und -speicher), deren Ausselien und Einrichtung, sowie ihre Lage zum
Haupthause. BeschafFenheit derHofe bei solchen Nebenbauten (eng? winkelig?

reinlich oder unsauber?).

46. Anbauten der jiingeren Generation auf dem vaterlichen Grund-

stiicke. Kegel oder Ausnahme? Auf welche Landschaften (Orte) beschrankt

und bei Leuten welches Besitzstandes hauptsachlich iiblich? Beschreibung,

Ansicht (Zeichnung oder Photographic) und Grundriss eines solchen Neger-
gehoftes.

47. Gemeindebauten. Betheiligung der Gemeinde nach Pflicht und

Leistung des Einzelnen an Palaverhausern, Fetischhausern, Terapeln etc. Be-

schreibung solches gemeinschaftlichen Bauens, Dauer und Unterbrechungen der

Arbeit. Das fertige AVerk, sein Inneres und Aeusseres.

48. Ganze Dorfanlagen. Wie liegen die Hauser zur Strasse? beider-

seitig und geregelt oder regellos (z. B. in den Feldern und Pflanzungen

verstreut)? Planskizze eines typischen Dorfes der jeweiligen Landschaft mit Ein-

zeichnung der einzelnen Hiitten, Stalle, auch der isolirten Schutz- und Wacht-

hauser auf den Feldern, der Fahr- und Fischerhiitten etc. Angabe des gewahlten

Maassstabes und der wahren Nordlinie. Die zufiihrenden Wege.

49. Die Strassen. Anlage und Beschaffenheit derselben — je nach dem

Wetter: werden sie in der Kegel reinlich oder schmutzig gehalten? Schatten-

baume (mit Ruhesitzen darunter)? Bestatigt sich die Nachricht, dass die Kiisten-

dorfer unreinlicher seien, als die Dorfer im Innern?

50. Die Abort e. Giebt es deren im Dorfe, in der ganzen Gegend?

Gemeinschaftliche oder private und wie eingerichtet? Werden Kehricht und

Abfalle etc. foi-tgeschafft oder nicht? Geschieht das Fortschaffen aus gesund-

heitlichen oder aus irgend welchen religiosen (aberglaubischen) Griinden? Bei

Pockenepidemien vielleicht mit Riicksicht auf den Blatterngott „Sapatan"?

Hat man in den Dorfern sogenannte ,Legba-Napfchen " (Futterschiilchei)

fiir Habichte?) an den Hausern und warum? Etwaige Volkserziihlungen (symbo-

lisches Verhaltniss der Vijgel zu Legba) und Belegstiicke sammeln.

51. Befestigungen. Hierbei muss mindestens der Grundriss der

ganzen Anlage gezeichnet werden mit sorgsamer Beriicksichtigung der Art, wie

die Ein- und Ausgange geschiitzt sind. Daneben ist eine genaue Beschreibung

der Schutzwehr (Umziiunung) nach Material, Hohe etc. dringend von Nothen,

Art des Thorverschlnsses, Graben, Fallgruben, sonstige Vertheidignngsmittel.
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Wasser iind Proviant. Wacbthauschen. Praxis bei Aasfalleii. Sturmversuche

feindlieher Eingeborner. Vertheidigung der Belagerten.

52. Innere Einrichtuiig eines typisclien Negerliaiises. Thiiren,

Fenster, Zwischenwande zur Zimraerabtheiluiig, Herd (Form des Herdes, Feuer-

stelle, sonstige Yertiefungen und Faclier), Sclilafstelle — am besten durch Plan-

zeichnungen rait Zuschrift der einheimisclien Naraen zu veranscliaulichen. Art

der Bettstatt. Stiihle oder sonstige Sitze (z. B. Biinke aus Then). Kopf- und

Nackenstiitzen aus Holz? Geschnitzt? Mogliclist viele sammeln; auch ge-

sclinitzte oder sonst verzierte Stiihle. Selir erwiinscht sind ferner die Vorrich-

tungen (Haken, Wandbretter etc.), um WafFen, Lebensmittel, Korbe, Netze etc.

im Innern des Hauses aufzuhangen. Auch sonstiges Hausgerath ist fleissig zu

notiren und in typischen Stiicken zu erwerben, namentlich, wenn diese irgend-

welche Verzierungen tragen. Einheimische und fremde (importirte) Gerathe.

Besen. Giebt es Besenbinder?

53. Wer verfertigt Thiiren, Fensterrahmen, Bettstatt, Stiihle, Kisten,

Laden, Truhen etc. Giebt es besondere Holzhandwerker, Tischler etc.?

Grosse Aufmerksamkeit verdient der Thiirverschluss. Sodann sind etwaige

Verzierungen und Schnitzereien an den Thiiren, Thiirpfosten, Schwellen, wenn
diese nicht im Original eingesandt werden konnen, sorglich zu skizziren oder

zu photographiren, andernfalls mit Papier abzuklatschen. (Ungeleimtes Papier

wird nass gemacht, mit einer Biirste auf die verzierten Stellen festgeklopft und

erst nach voUstandigem Trocknen vorsichtig abgenommen.)

54. Bei Yerzierungen, und zwar nicht nur bei solclien an Hausgerathen,

sondern iiberhaupt bei alien, ist stets zu bedenken, dass sie nicht willkiirlich

oder zufallig sind. Dies gilt vornehmlich von denjenigen, die man bisher meist

als „geometrisch" bezeichnet und nicht weiter beachtet hat, die aber in der

Regel sehr wichtig sind, da sie oft aus Thierfignren hervorgegangen sind und

demgemiiss eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Es ^viirde uu^emein ver-

dienstlich seiii, die eiiiheimiselien Nameii und die treiiaue Bedeutung moglichst

rieler solcher Oriiamente zu erfragen. Gar Manches, was man leichthin als

einfachen Zierat betrachtet und ignorirt, hat wohlerwogenen Zweck und voll-

kommen selbstandige Bedeutung.

Das tagliche Leben der Eingeborenen.

55. Yorrichtungen zura Feuermachen. Einheimischer Name der

Gerathe und ihrer einzelnen Bestandtheile. Bewahrung des Feuers. Holen des

frischen Feuers. Yon wem? und unter welchen Ceremonien? Kennt man
Zunder? (Belage sammeln!) Stahl und Stein? Wieweit sind europaische

Ziindholzer (welcher Herkunft?) bereits vorgedrnngen ? Wie stand es damit vor

5, 10 und mehr Jahren? Welches waren die altesten, den Eingeborenen be-

kannten Feuerzeuge? Bei Holzapparaten den Namen und Standort der Holzer

erfragen und gut erhaltene (zwischen Fliesspapier gepresste) Blatter der be-

trelFenden Baume einsenden.

56. Kochges chirr. Morser. Beschreibung (durch Zeichnungen oder

Photogi'aphien zu erlautern) der Kochtopfe (Inhalt nach Litem angeben!).

Stampfgefasse (Morser), Stampfkolben, Eimer, Trinkgefasse, Schalen, Schopf-

und EssldlFel etc. Moglichst viel (ornamentirte ! ) Stiicke sammeln oder ganze

Serien photographiren.

57. Bestandtheile der Nahrung. Detaillirte Aufzahlung und Angabe,

welche Nahrungsmittel pflanzlicher und welche thierischer Herkunft sind.

Welche Kost wird bevorzugt? Lieblingsspeisen und Nation algerichte. Ein-

heimische und botanische Namen der wichtigsten Niihrgewachse (TJnterscheidung
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nach angebauten und wildwacliseiiden!). Die Blatter, wenii anganglich audi die

BliitheiJ, zwischen Fliesspapier trocknen und — aber mit Beischrift der eiii-

heimischen Namen! — einsenden.

58. Das Kochen. Auf diesem Gebiete wiirden aich die Missioiisdaraeii

uud die anderen Europaerinnen grosse Verdieiiste erwerben durch zuverlassige

Berichte iiber den gesammten Kiichenbetrieb einer Negerfrau, iiber das

Vorricliten (Reinigen, Rupfen, Schuppen, Zertheilen) der Speisen, den eigent-

lichen Kochprozess, das Wiirzeu und Auflegen der fertigen Speisen, iiber

Kochrezepte (N egerkoclibucli!)
,

Dauerspeisen und deren Aufbewahrung,

Leckereien fiir Grosse und Kinder, Verwendung der Eier von Hiihiiern oder

auch von anderen Vogebi (die Eier werden sonst von den Negern durchaus

niclit allgemein gegessen), der Milch, Butter und Kase und deren Bereitung'^

Aufzahlung und Charakteristik der Speisegewiirze (Proben sammeln nach

Angabe der vorigen Nummer). Das Salz. Wie wird sauer oder siiss erzeugt?

Garungsmittel?

59. Die tagliche Speisekarte. Beschreibung einer typischen Morgeii-,

Mittags- nnd Abendmahlzeit. Zwischenmahlzeiten. Die gebrauchlichen Tages-

stunden fiir die Mahlzeiten.

60. Gebotene und verbotene Speisen. Sind gewisse Gerichte an

bestimmten Tagen oder zu gewissen Zeiten (Trauer, Krieg, Seuche etc.) verboten

und warura? Yerbotene Gerichte fiir Hauptlinge, Frauen im Allgemeinen oder

iiur fiir menstruii'ende oder scliwangere? Bestehen Speisevorrechte fiir Haupt-
linge? Friester? Gehoren ihiien vorrechtlich bestimmte Stiicke von Vfild,

Gefliigel, Fischen etc.?

61. Wird noch Anthropophagie geiibt? Ira Geheiraen oder bei be-

sonderen Anlassen? Im Kriege als Verspeisen von Herz, Leber etc. des er-

legten Feindes? Griinde dafiir. Wird Menschenblut getrunken? AUe hierauf

beziiglichen und glaubwiirdigen Mittheilungen (Vorsicht und Geschick beim
Nachfragen dringend er forderlich!) verdienen hochste Beachtuug. Wie
aussert sich der Volksmund im Sprichwort, Ekel, Verachtung etc. iiber Leute,

denen man obige Dinge nachsagen kann?

62. Tabak. Proben der Pflanze. Die einheimische Bearbeitung der

Blatter. 1st die „Fermentirung* bekannt und geiibt und wie? Wird Schnupf-

tabak hergestellt? Das Niesen, landlaufige Ansicht dariiber, Zurufe beim Niesoii

(wie z. B. unser „Zur Gesundheit''). Wer raucht oder schnupft? Mannerr

Weiber, Kinder, viel oder wenig? Der Rauchtabak. 'I'abakpfeifen, wenn ver-

ziert, in moglichst grosser Anzahl, sonst nur in typischen StiickeJi zu sammeln.

Wird der Tabak selbst gebaut — und in welcher Weise? — oder im Handel

bezogen? Fonnen dieses Handels. Wird Tabak auch gekaut und von wem?
63. Haschisch. Wenn dieser iiberhaupt bereits im LaJide bekannt ist, so

wird um Nachricht iiber die Einfiihrung (woher?), sowie iiber die gesammte

Rauchpraxis gebeten. Proben der Pflanze, des Materials (Hcrrichtung desselben)

und der Pfeifen. Sind die schiidlichen Folgen dieses Raucliens olfenkundig?

Wenn Betelkauen schon bekannt ist, sind die gleichen Fragen zu beantworten

und die dazu nothigen Materialien und Geriithe zu verzeichnen und zu sammeln.

64. Alkoholika. Palm- und Bananenwein, Hirse- und andere Bierc.

Genuue Beschreibung der Herstellnng. Ist der Genuss miissig oder nicht?

Folgen des Missl^rauclis geistiger Getranke. Der Trinker im Volksmunde

ivergl. unser: Wo ein Brauliaus steht, kann kein Backhaus stehen etc.\ der

Betrunkene, der Neger im Rausch, der Katzenjammer. Landesu))liclie Mittel

dugegen? Leiden der Gewolinheitstrinker: Maniakalische Anfiille, Deliriuni

tremens? Ueble Folgen bei den Nachkommen? Epilepsie? Der importirte
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Schnaps und seine Wirkung auf das Volk. Kennt man die Redensart: „Feuer

in den Bauch legen?"" fiir den ersten Friihschnaps? oder eine andere? Der
Branntwein bei Handel und Wandel und liberhaupt im taglichen Leben ?

65. Handmiihlen. PhotograpMe oder Zeichnung einer mahlenden Frau.

Grosse mid Gewiclit der Steine. Der Malilprozess, seliie Dauer und Schwierig-

keit (ist Mahlen eine Strafe?), seine Wirkung, mehr Schroten als wirkliches

Mahlen. Was wird vermahlen und zu welcliem weiteren Zwecke?

66. Lampen, Leuchter, Fackeln. Belage sammeln, aber audi die

Herkunft (ob Handelsartikel oder selbst erzeugt) der Beleuchtungsgerathe er-

fragen. Welehe Dochte, Fette, Oele werden gebraucht? (Hauptraann Kling
erwahnt z. B. ^einen liolien, irdenen Thonleuchter", in welcliem ein dureh Shibutter

getrankter Docht brannte). Kennt man Fackeln? (Genaue Besclireibung.)

Werden die Beleuchtungsgerathe nur im Hause benutzt oder auch ira Freien?

67. Korperpflege. Reiiilichkeit bei Kindern und Erwachsenen, Mannern
und Frauen. Waschen (wie oft in der Kegel?). Baden, warm oder kalt? im
Freien oder zu Hause? auch in wasserarmen Gebieten? einheimische oder

importirte Seife? Zahnbiirsten (Froben mit ortsiiblichen Namen einsenden!),

Kamme etc. Behandlung der Zeh- und Fingernagel, der Haut, des Haares

(Salben, Pomaden, Oele, Fette etc. zu kosmetischen Zwecken. Proben sammeln!)

68. Haartracht. Diese verdient besondere Aufmerksamkeit. Giebt es

Haarkiinstler, Barbiere (mannliclien und weiblichen Gesclilechts)? Bestimmte

Haartracht fiir Kinder? fiir Manner? fiir Madchen und Frauen? Wittwen?

Genaue Skizzen oder Photographien aufnehmen; noch mehr erwiinscht ist das

Abschneiden einer ganzen Frisur. Die Gelegeiiheit, einen vollstandigen

Skalp zu konservlren, soUte nicht versaumt werden. Eine daiikbare Aufgabe

ware es ferner, die allmahliche Entstehung einer einfachen, wie einer komplizirten

Negerfrisur zu schildern, z. B. „Eine Negerschone aus Ho, Peki etc. beim

Haarmachen."

69. Kleidung. Ist Nacktheit bei Kindern (beiderlei Geschlechts und wie

lange?) und Erwachsenen, Reichen und Armen, Regel oder Ausnahme? im Hause?

bei der Arbeit? in besonderen Fallen? Das Schamgefiihl. Wann gilt Jemand

als ^anstandig" bekleidet im Sinne der Eingeborenen und wann nicht? Alles,

was zur Kleidung gehort, ist zu sammeln und mit Namenbezeichnung zu regi-

striren, oder, wenn dies nicht angeht, wenigstens durch Skizzen oder Photo-'

graphien festzulegen.

Sodann ist vorsichtig zu sondern, was eigentliche Landestracht ist, und

was durch die Europaer (Kauf leute, Missionen etc.) zugetragen oder aufgenothigt

wurde. Einfluss des Islam. Haussa-Hemden. Grossen Werth haben „aus der

Mode gekommene" Stiicke, besonders Fell-, Matten- etc. Kleider. Unterschied

zwischen Alttags- und Festtagskleidung. Trauerkleidung. Kleidung der unver-

heiratheten und der verheiratheten Frauen. Wittwentraclit.

70. Fussbekleidung. Verbreitung derselben. Welche Art Fussbekleidung

wird getragen, Sandalen? Hauptmann Kling hat im nordlichen Hinterlande

der Kolonie „hohe, wattirte bunte Stulpenstiefel" gesehen. Nachrichten und

Belage sammeln!

71. Kopfbekleidung. Welcher Art und von wem wird Kopfbekleidung

getragen? Kling erwahnt „geflochtene Kopfnetze'^. Strohhiite oder Kappen,

Blatter, Sonnen- und Regenschirme. Fellmiitzen in den nordlichen Gebieten —
auch sonst bekannt? Welche Bewandtniss hat es mit den ^KopftiLchern" ? Art,

Zahl und Anlegung derselben, besonders bei den Ephefrauen. Reichliche Belage

(mit den einheimischen Namen) sammeln. Skizzen oder Photographien be-

kleideter Kopfe.
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72. iSchmuc kgegenstaiide. Es sind zu untersclieiden Sclimucksaclieii

fill* Kopf, Ohreii, Nase, Lippeii, Hals, Arme, Handgelenke, Finger, Brust, Leib,

Hiifteii, Ober- uiid Unterscbeiikel, Fiisse, Zehen etc. Von wera getragen, all-

gemein? auch scbon von KindernV Nur vora weiblichen, nur vom miinnlichen

Geschlechte? Belage aller Art (mit Angabe der einheimischen Naraen)

sammeln. Wann und wo (Bezeichnung des Dorfes, der Landscliaft) werden

die vorgeuannten Saclien getragen? Im Lande selbst geraaclit (von wem?
woraus?) oder von auswarts eingefiihrt? Handel mit Schmucksaclien ? Nacli

Kling soUen z. B. gewaltige Messing-(KopfJnadeln rait monstrosen Thiergestalten

vorkommen, die aus Aschanti stammen. Nacliricliten erwiinscht. Bei vielen

Schmucksaclien ist eine Skizze iinerlasslicli, aus der hervorgeht, wie die Stiicke

getragen werden.

73. Amulette. S. die vorstelienden Fragen, vor AUem aber Nr. 31. Hinzu-

zufiigen ist nocli, zu welcliem Zwecke die Amulette getragen werden (gegen

Zauber, Krankheit, Ungliicksfalle , bosen Blick etc.). Wer verfertigt die

Amulette? (Die Priester?) Preise der Amulette; Belage mit Namen!
74. Mask en. Herstellung und Zweck derselben. Belage.

75. Kinderspielzeug. Von alien derartigen Sachen, wie Puppen,

Klappern, kleinen Wafifen etc., sind voilstandige Sammlungen sehr erwiinscht.

Daneben ist eine Beschreibung der einzelnen Kinderepiele — Ball. Versteck,

Greifen etc. — und der zugehorigen Spielregeln unbedingt erforderlich.

76. Spiele und Tanze der Erwachsenen. Nach sammtlichen Eiuzel-

heiten genau zu beschreiben und die erforderlichen Spiel- und Tanzgerathe oder

-Schmuckstiicke sorgfaltig zu sammeln.

77. Sport. Wettlauf, Schwimmen, Kudern, Klettern etc. nach Vorschrift

der beiden voranstehenden Fragen zu behandeln.

78. Musik und Musikin strum ente. Ueber letztere sind wir noch

laugst nicht vollstandig unterrichtet, bediirfen also eingehender Sammlungen.

Gute Photographien oder zeichnerische Darstellungeu , welche die charakte-

ristische Haltung des Spielenden veranschaulichen, sind gleichfalls sehr erwiinscht.

l)a Saiteninstrumente beim Transporte ihre Stimmung verlieren, so ware

dieselbe, wenn irgend moglich, an Ort und Stelle festzulegen und zu notiren.

Ueberhaupt wiirde es hochst verdienstlich sein, einfache und typische Musik-

stiicke, wo es immer angeht, in Notenschrift niederzuschreiben. Die mit

europaischen Instrumenten, Harmonien, Geigen etc. ausgeriisteten Missions-

stationen konnten hier die beste Hiilfe leisten und uns namentlich weitgehende

Einblicke in das musikalische Leben der Eingeborenen eroffnen.

Die Trommeln. Arten und Anfertigung derselben. Giebt es eine Trommel-

sprache? Welchen Zwecken dienen die Trommeln, an denen Schiidel und

andere Knochen von Menschen befestigt sind? Stammen diese Knochen von

Feinden oder von Einheimischen? Horner, Floten, Pfeifen nebst Angabe, wie

diese Instrumente angeblasen werden. (Photographie oder Skizze.) Besoudere

Aufmerksamkeit verdienen verzierte Instrumente und ferner solche vom Typus
der Panspfeife (Hirtenflote). Sammeln! Giebt es Musiker von Beruf, bilden

sie formliche Kapellen? Das Zusammenspiel. Melodie und Begleitung. Giebt

es gewerbsmassige Instrumentenmacher, vorziiglich solche, welche Saiten-

instrumente verfertigeji?

Kunstliche Verunstaltungen.

79. Bemalung. Womit, warum, wann? Bei beiden Geschlechtern iiblich

oder nicht? Jiinglinge bei der Pubertatsfeier? uuch Madchen aus demselben

Anlass? Gesicht oder wo sonst? Die Muster sind geiiau zu skizziren und nach
Namen und Bedeutung zu erforschcn.
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80. Tiitowiren. Wer wird tatowirt und in welchem Alter? AVas ist

iiber die besondere Tiitowirung der „Priesterinnen" zu erfaliren? Mit welchen

Werkzeugen wird tatowirt? Was dient als Farbstolf dabei? Giebt es eigeiie

Tatowirkiinstler ? Mogliclist sorgfaltige Zeiclinung der Tatowirmuster ist selir

erwiinscht; auch die einlieimisehen Namen und die Bedeutung derselben sind

za notiren. Leute, welche gewerbsmassig tatowireu, sind in der Kegel leicht

zu bewegen, die Muster auf Papier zu zeichnen und zu erklaren.

81. Dasselbe ist von den Ziernarben zu beachten, die ohne Anwendujig

eines Farbstoffes nur durcli wiederliolte Einschuitte in die Haut bergestellt

werden und reliefartig liervortreten. Die Gelegenlieit (etwa bei Sektionens

Hautstiicke mit Tatowirungen fiir die Nachwelt zu retten, sollte nie versaumt

werden. Zur Konservirung genugt lOprocentige Forraalinlosung, 70 pCt. Alkohol,

Rum oder Cognac, Glycerin, selbst schon diclites Bestreuen mit einem Gemenge
von gleiclien Theilen Alaun und Salz, Aufrollen und festes Verschniiren in

Packpapier. Plastische Narben lassen sich aucli in Gips bequem abformen,

man brauclit nur die abzugiessende Flaclie sorgfaltig zu reinigen (eventuell zu

rasiren), mit frischem Gipsbrei zu begiessen und die erstarrte Form dann ab-

zulieben und diese, sobald sie trocken, gut zu verpacken.

82. Verunstaltungen der Ohren. Lappchen sowohl Avie aucli der Rand
der Ohrmuschel pflegt durclibohrt zu werden; dalier sind zuverlassige Angaben
und Skizzen noting, ebenso fiber die Olirzieraten. Manner, Frauen, oder

beide Geschlechter? In welcliem Alter? (NB. Wo BOhrabscbneiden" nocli als

Strafe vorkommt, ist vielleiclit ein verziertes Olir mit Zubehor ganz zu erlangen.)

83. Verunstaltungen der Nase. Nasenscheidewand (Septum) oder Fliigel

oder Beides durchbohrt? Fragen wie oben?

84. Verunstaltungen der Lippen. Ober- oder Unterlippe, oder beide?

Fragen wie oben. Reichhaltige Sammlung von Lippensclimucken erwiinscht.

Kommen auch Verunstaltungen der Wangen vor und welclie?

85. Wird Amputation einzelner Fingerglieder geiibt, aus Avelchen

Griinden und in welcher Weise? AVundbehandlung, Heilungsverlauf.

86. Welche Zahne werden entfernt oder zugescharft (womit?) oder sonst

verunstaltet im Oberkiefer und welche im Unterkiefer? Die zwei inneren

Schneidezahne oder die zwei iiusseren oder die Eckzahne? Aus welcliem Grund,

durch wen und in welchem Alter? Werden die Zahne ausgeschlagen, aus-

gebrochen oder ausgezogen und mit welchen Werkzeugen? Nur bei Mannern

oder aucli bei Frauen etc.? Unterscliiede? Ist kiinstliclie Verschiebung oder

Luxation der Zahne zu beobachten?

87. Tst es Sitte, die Nasen oder auch die ganzen Kopfe neugeborener

Kinder zu driicken oder aus „asthetischen" oder anderen Griinden zu modeln

oder zu pressen (auf liingere Zeit einzuschniiren)?

88. Werden die Manner beschnitten? Auf die Art der Beschneidung

ist sehr zu acliten, und wo sich Gelegenheit bietet, einer solchen Operation

beizuwohnen oder aber einen Penis in Alkohol zu legen oder sonst zu kon-

serviren, da sollte sie benutzt werden. Kommen ausser der gewohnlichen

(orientalischen) Beschneidung noch andere Arten derselben vor? Wer be-

schneidet? In welchem Alter werden die Knaben beschnitten und worait?

Wundbehandlung, Folgezustande, Erkrankungen, Todesfalle? Was geschielit

mit der Vorhaut? (Nach Ellis, The E'we-speaking Peoples of the Slave Coast

of West-Africa, hangt die Circumcision mit dem Legba-Kultus zusammen, und

die Vorhaut wird als Opfer von dem der Gottheit geheiligten Gliede angesehen.

Bestatigt sich dies oder liegen noch andere Erklarungen vor und welche?)

Tragen die Beschnittenen eine bestimmte Kleidung? Miissen sie abgesondert

leben und wo? und wie lange?
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89. Keunt man Castration als Strafe? (z. B. bei ertappten Ehebrechern?

de I'jicto oder auch de jure?)

90. Kiinstliche Veranderungen an den weiblichen Genitalien. Aus-

schneiden der Clitoris oder der kleinen Labien ist wohl nirgends iiblich? Wohl
aber die Verliingerung der inneren Labien oder auch die der Clitoris? Wenn
irgend moglich Praparate in Formalin oder Alkoliol einlegen oder sonst konser-

viren (vergl. 81). Was wird als Grund der Yerunstaltnng angegeben? Erregt

sie keinen Widerwillen bei Miinnern anderer Stamme?

BewafFnung, Jagd- und Fischereigeratlie.

91. Waffen. Welches waren oder sind die urspriingliclien Schutz- und
Trutzwaffen der Eingeborenen? Genaue Feststellang des gesammten Besitzes

rait moglichst zalilreichen (und sorgfaltig etikettirten!) Belagen. Herkunft

der Waffen, ob einheimisch und im Lande selbst gefertigt oder eingefiihrt und

woher? Aeltere und neuere Formen sind streng auseinander zu halten; die

ersten pflegt man oft nur noch bei den Schmieden zu erlangen. Sclieiden und

Wehrgelienke und deren Erzeugung beschreiben. Belage, besonders solche mit

Yerzierungeu, Amuletten, Schadeln, Troddeln etc. PrunkwafFen. Diese sind

vornehmlich wichtig und erfordern die grosste Aufmerksamkeit. Namen soldier

Waffen und die Bedeutung der eingearbeiteten Zeichen und sonstigen Zierate

erfragen. Art der Herstellung.

92. Wenn Bogen und Pfeile vorkommen, so sind alle Nachricliten iiber

die Anfertigung (giebt es eigene Pfeilmacher?) dieser Waffen (Bogenbolzer?),

das Geraderichten des Pfeilschaftes, Befiederung, Einsetzung der Spitzen (Arten

derselben, Herstellung), Spannen, Spannvorrichtungen, Armringe zum
Schutze gegen Riickschlag der Sehnen, Anfertigung der Sehnen, Koclier etc.

fleissig zu sammeln und, wo es irgend angeht, mit Probestiicken zu belegeii.

Die einlieimisclien Namen nie vergessen!

Sehr zu beachten ist die Art, wie Bogen oder Pfeil beim Spannen und

Zielen gehalten werden. Dies ist womoglich durcli eine Skizze oder Photo-

graphie oder sonst durcli genaue Besclireibung festzuhalten. Sehr gut lasst sich

dies auch mit ausgestopften Handschuhen veranschaulichen, die an den richtigen

Stellen und in richtiger Lage festgebunden oder festgenagelt werden.

93. Welcherlei Schilde,Helme,Panzerungen (aus Metall oder Stoffen

?

Watte?) Kamp fschmucke, Kriegsbemalungen, Krie gsamulette,
Mittel zum Hieb- und Stichfestmachen etc. kommen vor? Belege oder

Photogi'aphien

!

94. Das Vor d ring en des Gewehres. Was f'iir Sorten und woher?

Preise, Geschosse. Gewisse Veranderungen, welche die Eingeborenen mit den

Gewehren vornehmen (z. B. Auftreiben von Kingen auf den Lauf, Eingravi-

rungen etc.)? Worin wird die Munition bei Krieg oder Jagd mitgefiihrt? Sind

Jagdtaschen, Beutel, Schlingen etc. zum Fortschaffen kleinerer Beute im Gebrauch?

95. Besonderer Kriegerstand? Besonderer Jagerstand? Oder
ist die Jagd blosse Liebhaberei oder Nebenbeschiiftigung gewisser Personen?

Muth und Schiessfertigkeit der Jiiger und zwar im Allgemeinen wie im Einzelnen

unter Anlehnung an bestimmte, selbst beobachtete Fiille. Sonstige Jiigertugenden,

z. B. Bcharfes Gesicht und Gehor, Kenntniss des Wildes und seiner Gewohn-
heiten, Kenntniss des Gelandes. Welche Achtung geniessen hervorragende

Schiitzen? Ehrennamen derselben. Giebt es ^Miinchhausen" unter den Jiigern

und wird ,. Jagerlatein " gesprochen? Charakteristische „JagdgeschichteJi

"

sammeln und iibersetzen. Giebt es eine eigene ^Jiigerkunatsprache", iihnlich

wie bei uns? Sorgfaltige Mittheilung dariiber.

Mitth. von Foracliungsreisenden, X. Band. I. O
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96. Welcherlei Fallen, Sclilingen, Fallgruben, Selbstschiisse etc.

werden verwendet? Ihre Einrichtung, Aufstellung, Zweck und Erfolg. Koder

und Lockmittel. Spezialwaffen fiir Jager, wie Yogelspeere, Yogelpfeile, Messer etc.

Genaue Beschreibung mit Belagen sehr erwiinscht. Werden Hunde — und von

welcherlei Art? — bei der Jagd benutzt? Werden diese Hunde dressirt und

in welclier Weise? — Grosse Fallen und andere Fangvorrichtungen, die nicht

im Original eingesandt werden konnen, sind zu zeichnen oder zu photographiren.

Bei jedem Jagdgerath ist neben dem einheimisclien Namen auch genau das

Thier zu bezeicbnen, und zwar mit dem wissenscliaftlichen, wie mit dem landes-

iiblichen Namen, zu dessen Fang das Gerath dient.

97. Welcherlei Jagdtropbaen sind bei den einlieimischen Jagern iiblicli?

Erlangung derselben; wie aufbewahrt? (angenagelt?) Jagdamulette; Beschreibung

und Belage.

98. Was fiir Wild, Haarwild (Raubzeug) und Federwild wird vorzugs-

weise gejagt? Auch Krokodile? Yerwendung des — nach Negerbegriffen —
essbaren Wildes; Selbstverbrauch? Handel? Sind einzelne Thierarten den

Hauptlingen vorbehalten?

99. Fischerei. Giebt es einen besonderen Fischerstand, so dass die

Fischerei ein eigenes Gewerbe darstellt? Gelegenheitsfischer? Arten des Fisch-

fanges, also: See-, Lagunen- oder Flussfischfang? Namen der befischten Ge-

wasser.

100. Boote und Netze. Beraannung und Fiihrung der Kanus, namentlich

beim Fange auf See. Verlauf eines typischen Fischzuges: Auswerfen der

Netze, Schwimmer und Beschwerungen daran. Riicksichten auf Wind und

Wetter, Jahres- und Tageszeit; aberglaubische Gebrauche, Scheuchen der Fische,

Heben des Netzes, Sortirung der Beute, Aufbewahrung (worin?) und Yerbrauch

oder Yerkauf derselben. Preise der Fische. Sind Flussfische — und welche?

— theurer und gesuchter als Seefische oder umgekehrt? Arten der gefangenen

Fische nach wissenschaftlicher und einheimischer Bezeichnung.

101. Stellnetze, Reusen, Fischsperren, deren Herstellung und Ge-

brauch mit steter Rucksicht auf das Gewasser, worin eins oder das andere zur

Yerwendung gelangt. Fischzaune, deren Anlage und Zweck.

102. Wird das „Yergiften'^ oder ^Betauben" der Fische geiibt? Wo?
und mit welchen Mitteln (Proben, auch Blatter, mit Namen und Angaben liber

Herkunft der Gifte einsenden? Welche sonstigen Arten des Jbischfanges sind

noch beobachtet?

103. Wird geangelt oder nicht? Nach verschiedenen Beobachtern

soli das Angeln in Togoland unbekannt sein. Wir bitten um weitere Unter-

suchung dieser Angelegenheit; doch ware zu beriicksichtigen, ob da, wo wirklich

geangelt wird, diese Kunst nicht erst in neuerer Zeit durch Europiier hinver-

pflanzt ist? Jedenfalls erheischt dieser Punkt grosse Aufmerksamkeit; vor

Allem lasst er sich nicht durch allgemein gehaltene Urtheile abthun, sondern

kann nur durch spezialisirte Angaben mit Bezugnahme auf ganz bestimmte

Dorfer und Gewasser — in denen entweder geangelt wird oder nicht — der

endgiiltigen Entscheidung naher gefiihrt werden.

Ackerbau und Yiehzucht.

104. Welches sind die wichtigsten Gerathe fiir den Acker bau? Be-

schreibung derselben, wenn mdglich mit Belegen, Angaben iiber Herkunft und

Material (aus Eisen oder Holz?). Proben und einheimische Namen der Saat.

Wer verrichtet die Bearbeitung tUi'barmachung) des Ackers? Wie ist sonst

die Feldarbeit zwischen Mannern, Weibern, Freien und Sklaven getheilt?
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105. Die Eintheilung des Feldes (Ackers) nach den verschiedeaeii

Friichten, Form der Beete, Keihen- oder Flachensaat? Das Unkraut und seine

Behandlung (wird gejatet?) und die laufenden Feldarbeiten bis ziir Ernte?

Feststellung des Sae- und Erntekalenders ? Achten die Neger auf die Stellung

'der Gestirne (Plejaden?).

106. Die Ernte. Anfang und Verlauf derselben; giebt es besondere

Erntebrauche, Opfer, Feierlichkeiten, Stehenlassen von Garben etc. Die Auf-

bewahrung der Friichte, im Hause (Boden?) in bestimmten Gefassen (Korben?)

in Speichern, gleich auf dera Felde oder ira Dorfe?

107. Viehzucht. Welche Hausthiere und von welcherlei Rassen werden

im Lande gezogen? Bevorzugung gewisser Thiere (z. B. der Kinder oder der

Schafe) je nach Lage, Klima und Bewasserung des Landes? Einheimische

Nanien von alten und jungen, von mannlichen und weiblichen Thieren, Kose-

namen fiir Lieblingsthiere, ebenso die nach der Farbung verschiedenen Namen?
Wenn moglich, sind Schadel aller Hausthiere, auch der Hunde, mit Angabe

des Geschlechts an das Museum einzusenden.

108. Wird die Form der Horner — oder bei den Ebern der Hauer —
durch operative EingrifFe beeinflusst? Giebt es Eigenthumsmarken? (Genaue-

Kopien erwiinscht.) 1st das Ohren- und Schwanzstutzen der Hunde, das Fliigel-

und Schwanzstutzen der Hiihner iiblich? Giebt es Eigenthumszeichen beim Ge-

Mgel (z. B. Abschneiden der Hinterzehe bei den Kiichlein?)

109. Wird Blut getrunken, von lebenden oder geschlachteten Thieren?

Allein oder mit Milch verraengt? Wie wird das Blut den lebenden Thieren

entzogen? Yerschiedene Verfahren des Aderlasses und womit? Wird Aderlass

iiur von besonderen Sachkundigen oder von jedem Yiehziichter auso^efuhrt?

Wie oft und in welchen Zwisehenraumen vertragt ein Thier den Aderlass? Wie
wird es danach verbunden? Kennt man Aderlass als Heilmittel? Auch bei

Menschen ?

110. Werden Thiere — Saugethiere wie Yogel — kastrirt und von wem?
Zu welchen Zwecken? Giebt es Vorrichtungen, um junge Thiere am Saugen

zn hindern?

Handel und Gewerbe.

111. Beschreibung des einheimischen Han dels und zwar a) des Klein-

handels (wie er sich in Dorf oder Stadt im Rahmen der taglichen Lebens-

bediirfnisse vollzieht), b) des Grosshandels (in der Herbeischaffung von gewerb-

lichen Erzeugnissen des In- und Auslandes, von WafFen, Genussmitteln etc.),

c) des Transit- oder Durchgangshandels. Die Handelswege und die wichtigsten

Handelscentren. Vorherrschen des Tauschhandels? Welche Nahrungsmittel und

Industrieerzeugnisse werden am haufigsten ausgetauscht? Welche Bedeutung

haben die Haussaliandler? Der Salzhandel, Herkunft und Gewinnung des

iSalzes, seine BeschafFenheit, sein Transport und wohin? Rimessen dafiir?

112. Das Geld und seine Ersatzmittel. Vordringen des europiiischen

Geldes, seine Bewerthung durch die Eingeborne]i, Kursschwankungen. Das

Kaurigeld. Verbreitung desselben. Werthab- oder Zunahme der Kauris von

der Kiiste nach dem Innern; Festsetzung dieser Wertlie durch Vergleichung

mit unserem Gelde, z. B. 1 Kauri = V40 oder i/so Pfennig. Hohere Kinheiteu.

Konstigey Geld, z. B. f'raht- oder Perlengeld mit den erforderlichen Werth-

angaben. Ausserdem sind Nachrichten iiber den Werth einer Sklavin, eines

*Sklaven, eines Rindes, einer Ziege, eines Schafes, eines Gewehres, einer eisenien

Hacke, eines bestimmten Maasses europaisclier Zcuge und dergl. unbedingt will-

kommen. Preisvergloiche aus der Zeit vor 3, 5, 10 oder melir Jaliren wiirden

diese Nachrichten nur noch werthvoUer machen.
2*
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113. Maasse und Gewichte. Die Langeiimaasse, ihre Ableitung aus

der Spanne, Armlange etc. Iraportirte Maasse (englische Fuss und ZoU?)
Unterschiede der Maasse je iiacli Land, Ort oder Person (!). Lange und kurze

Ellen. Einlieimische Namen aller Maasse; ihr Grossenverhaltniss muss nach

Metern und Centimetern sicher bestimmt werden.

114. Hohlmaasse, einheimisclie und fremde (an der Kiiste portugiesisclie

und englische?); Ableitung der einheimisclien Hohlmaasse aus der Hohlhand
oder Doppelhohlhand? Genaue Yergleichung mit unserem Liter. Grosse und
kleine Maasse desselben Namens? Bedeutung der einheimischen Namen!

115. Gewichte. Welcherlei Gewichte und Waagen sind im Gebrauch?

An der Kiiste? Weiter im Innern? Yergleiche die obigen Fragen! Fremde
Waagen und Gewichte und ihr Yordringen ins Land.

116. Beforderung von Sachen und Personen. Korbe, Kasten und

Kisten dazu. Proben oder Skizzen (event. Modell) der typischen Yerpackung

von Lasten. Giebt es Sanften and Aehnliches; die Hangematten; Beforderung*

von Menschen darin und wie? Giebt es Wagen, Karren, Schleifen etc.?

117. Handelsrechtliche Bestimmungen. Marktrecht und Markt-

freiheit, Ein- und Ausgangszolle diirch die eingeborenen Fiirsten.

Das Schmiedehandwerk (Metallteclmik).

118. Giebt es glaubwiirdige Berichte oder sonstige Zeugnisse iiber die

Zeit, seit welcher die Schmiedekunst im Lande geiibt wird? NB. Fiir eine

langere Dauer sprechen z. B. die Schlackenhiigel auf dem Gipfel des Gemi in

Avatime, sowie ahnliclie Zeugen in der Landschaft Sandrokofi. 1st die Schmiede-

kunst ein im I^ande urspriingliches, nicht erst aus der Fremde eingefiihrtes Ge-

werbe, oder lasst sich fremde Herkunft (woher), sowie fremde Beeinflussung

nachweiseu und inwiefern?

119. Gewinnung des Eisens. Aus welcherlei Erzen? (Genaue Aji-

gaben mit Belagstiicken dringend erforderlich!) Beschreibung, Grund- und Auf-

riss, sowie Photographien der Schmelzofen, ihrer iiusseren und inneren Gestalt,

ihrer Einrichtungen zur Yerstarkung des Zuges, der Feuerung, Art der Be-

schickung, d. h. Fiillung des Ofens, Abfluss des Schmelzproduktes (Proben ein-

senden!\ der Schlacken (Proben etc.). Wie lange bleibt ein in Betrieb befind-

licher Ofen durchschnittlich brauchbar? Kennt der Neger etwa eine Art

^Frischungsprozess", wodurch der zu starke Gehalt an Kohlenstoff verringert

wird? Heizmaterial? (Holzkohle? aus welchen Baumen, Wurzeln? und wie

gewonnen?)

120. In welcher Gestalt, Barre oder Luppe etc. gelangt das Eoheisen

in Handel und Yerkehr und endlich in die Hande des Schmieds? Gusstechnik

und Gussformen? Giebt es, entsprechend den Centren der Eisengewinnung,

auch solche der Yerarbeitung, also ganze Schmiededorfer oder Bezirke?

121. Einheimische Hulfsgerathe — Amboss, von Eisen oder Stein?

— Hammer, Blasebalg, woraus hergestellt und wie bedient? Zange, Meissel

zum Einschlagen von Yerzierungen, Gerathe zum Punzen, Stanzen? 1st das

Drahtziehen bekannt?

122. Bau und Einrichtung einer typischen Negersc hmiede.

Photographic oder Skizze mit Grundriss und Angabe der einheimischen Namen
der verzeichneten Gegenstande. Wird bereits importirtes Eisen (Stab-, Band-

eisen etc.) gebraucht, und bedient sich der Schmied schon europaischer

Werkzeuge?

123. Giebt es eine besondere Schmiedezunft mit geregelter Erlernung

des Handwerks, etwa unserer Abstufung: Lehrjunge, Geselle, Meister vergleichbar?
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Oder vererbt sich das Handwerk in bestiminten Familien? Soziale Stellung

der Schmiede; ist dieselbe mit einem gewissen Nimbus (religiosen?) um-

kleidet? Haben sich Sage oder Volkswitz (vergl. z. B. unsern „Schmied von

Jiiterbog") des Sclimiedes bemachtigt?

124. Aufzahlung der verschieden en Schmiedearbeiten, wie solohe

am Beobaclitungsorte theils fiir den taglichen Gebraucli der Nachbarschaft, theils

fiir den Handel (woMn?) angefertigt werden. Verrichten die Schmiede audi Aus-

besserungen an europaischen Gerathen, z. B. Gewehren, Schliisseln, Schlossern etc.

und mit welchem Geschick und Erfolg?

125. Giebt es noch andere Metallhandwerke im Lande, z. B. Schlosser,

Kupfer-, Messing-, Gold- und Silberschmiede, Roth- oder Gelbgiesser? In Porto

Segnro und mehrfach anderswo verfertigen die Neger Zodiakalringe aus Gold-

staub und aus Goldmilnzen; es ware interessant, die einheimischen Namen der

einzelnen Sternbilder auf diesen Fingerringen festzustellen und auch sonst zu

ermittebi, ob diese Ringe auf portugiesischen oder gar auf einen alteren fremden

Einfluss zuruckgefiihrt werden konnen. "Woher gelangen Messing und Kupfer ins

Land? Woher stammen die Ketten und Klin geln, rait denen friiher und jetzt

noch in den Fetischhutten gerasselt oder geklingelt wird? Die Pfropfenzieher?

(einheimische Namen derselben mit Angabe der Bedeutung!)

Die TSpferei.

126. Yergl. Frage 118 aus dera vorigen Absatz! — Die Gewinnung des

Materials, Thon, Lehm, sowie dessen Beschaffenheit, Farbe etc. und weitere

Behandlung (z. B. durch „Schlemmen") ist sorgsam zu beschreiben, mit Froben
des Materials in alien Stufen der Zubereitung vom Rohzustande an. Ist

die Topferei ganz oder vorzugsweise an die Hauptfundorte des Materials (wie

Bolu an der Kiiste, Towe mehr im Innern) gebunden?

127. Die Herstellung der Topferwaare vom rohen Thonklurapen bis

zum fertigen Geschirr ist ausfiihrlich zu beschreiben. Grosses Gewicht wird

dabei auf die Frage gelegt, ob mit oder ohne Drehscheibe gearbeitet wird,

ob man umfangreichere Gefasse gleich im Ganz en oder zuerst in zwei Halften

formt, die dann zusammengeklebt werden? Das Anbringen der Yerzierungen,
wann und womit? (Schniire, Fingernagel, Eisen- oder Holzstabchen?) und in

welcherlei Farben? Die Ornaraente sind durch Zeichnungen zu erlautern; auch

Photographien von Geschirren verschiedener Art, die reihenweise auf einer Bank
geordnet sind, wiirden — unter Beifiigung der Grossen- und Inhaltsverhalt-
nisse — sehr lehrreich wirken. Erbeten werden ferner angefangene Arbeiten,

die, wenn zu gebrechlich, ebenso wie die fertige Waare durch Brennen gehartet

werden konnen. Wo grossere Topfe nicht zu transportiren sind, diirften schon

kleinere Stiicke, Scherben, besonders vom Boden und vom Rande und mit Yer-

zierungen, werthvoUen Ersatz bieten. Proben der Hiilfswerkzeuge, Spateln, Dreh-

scheiben (einheimische Namen) einsenden.

128. Das Brennen des Geschirres, in besonderen Brennofen? Wie sind

diese eingerichtet? Kennt man eine Glasur? oder hat man sonstige MitteJ,

die Thonwaaren ohne Risse und Spriinge gar (poros? oder nicht poros?) zu

brennen?

129. Andere Thonwaaren, z. B. Gotzenbilder. (Da deren Herstellung^

in manchen Orten formlich fabrikmassig betrieben wird, so erfordert diese Frage

nach jeder Seite hin (Grosse, Aussehen, Yerzierung etc. der Gotzenbilder, ihr

Zweck, ihre Bedeutung, Namen etc.) die aufmerksamste Beachtung. IMionlampen

oder Leuchter, Sitze, Banke, Herde etc.

130. Der Handel mit Thonwaaren (und mit welchen?), Eiufnhr oderAus-
fuhr und unter welchen Bedingungen?
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131. 1st die Topferei ein regelrecht zu erlerneiides Gewerbe (Topfer-

zunft?) Oder Hausindustrie, an der sich Manner, Frauen. Kinder, betheiligen?

Soziale Stellung der Topfer, Anekdoten. NB. Nach H. Zoller sollen die

zerbrechlichen Thonschalen und die Jungfrauen in der Ephesprache mit einem
und deraselben Worte bezeichnet werden. Inwiefern bewahrheitet sicli dieses?

Die Holzbearbeitung', Briicken, Boote und Ruder.

132. Giebt es besondere Holzhandwerker, wie Tischler, Zimmerleute,

Bottcher, Bootbauer etc? Fiir das Weitere vergl. die eutsprechenden Fragen
der beiden vorigen Abschnitte! Inwieweit ist die hierher gehorige Holzbear-

beitung noch Hausindustrie? Von wem ausgeiibt?

133. Die Erlangung und Vorbereitung des Materials, das Fallen

der Baume, Schalen, Troeknen, Zerkleinern (mit welcherlei einheimisehen oder

fremden Hillfsmitteln ?), Zersagen, Glatten, Behandlung oder Benutzung der

Rinde. Proben mit Namen mid getrockneten Blattern der verwendeten Holzer

einsenden!

134. Die Br lie ken, Baumbriicken, Lianenbriicken etc. sind nach ihrer

Konstruktion mogliclist eingehend zu studiren und unter Beigabe von Skizzen

oder Photograpliien genau zu beschreiben. Am besten geschieht dies unter

Riicksiclitnalime auf einen konkreten Fall, der sicli vor den Augen des Beobach-

ters allmahlich vollzogen hat. Einheimische Namen! Giebt es Bohlenwege,

Faschinenwege, Kniippeldarame oder Aehnliches?

135. Boote und Ruder. Beschreibung und womoglich Abbildung einer

einheimisehen Werft nebst Einsendung aller Werkzeuge. Aufzeichnung der

verschiedenen Boottypen mit iliren heimischen Namen und den Namen der

einzelnen Bestandtheile, also der Masten, der Segel, des Steuers, der Ruder,

Sitzbanke etc. Auf die Einsendung grosser Boote wird man wohl fast stets

verzichten miissen; auch sind die von berufsmassigen Bootsbauern selbst ange-

fertigten Modelle mit Riicksicht auf den in Museen vorhandenen Raum den

wirklichen grossen Booten manchmal sogar vorzuziehen. Doch soUten daneben

Verzierungen und Schnitzwerke an Bug und Stern auch im Original beschafft

werden. Wo selbst dies unthunlich ist, sind Photographien erwiinscht, und

zwar ausser den Uebersichtsbildern auch Detailaufnahmen der vorgenannten

Verzierungen und Schnitzereien ; Steuer und Ruder sind indess im Original ein-

zusenden. Gestatten es Zeit und persdnliche Fahigkeit, so wiirden auch genaue

Grund- und Aufrisse sowie mehrere Querschnitte sehr verdienstlich sein; der

Maassstab von 1 : 20 hat sich fiir solche Arbeiten besonders bewahrt.

Sodann wird um kleine Materialproben gebeten mit den einheimisehen

Namen der Holzer, die durch gepresste Blatter (besser Zweige mit Blattern und

Bliithen) naher charakterisirt werden. Ebenso sind Proben der Segel mit einer

Skizze ihrer Form und Auftakelung einzusenden, ferner Nachrichten iiber Ein-

setzung und Befestigung des Mastbaumes (wo ein solcher in Gebrauch), iiber

die Art des Steuerns, iiber die Anker (wenn keine Originale zu erlangen und

zu transportiren sind, wenigstens Modelle senden) etc.

136. Schnitzarbeiten. Welche Werkzeuge werden dazu verwendet

und welcherlei Materia lien? Wo es angeht, sind Schnitzwaaren, besonders

solche aus Palmkernen, Knochen, Hornern, Schadeln (diese vor alien Dingen

beachten, z. B. die Trinkgefasse fiir manche Gotzen!), Elfenbein, Bambus etc.

in moglichster Anzahl unter Mittheilung iiber die Art ihrer Entstehung, Her-

kunft etc. zu sammeln. Vorziigliche Aufmerksamkeit verdienen die Haupt-

lins'sstabe. Wer verfertigt Schnitzarbeiten?
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137. Flechtarbeiten. Zuiiitchst bedarf es der Nachrichten iiber die

landesiibliche Korbmaclierei. 1st diese besonderes Gewerbe oder Hausindustrie,

auf gewisse Centren beschriinkt oder nicht? Gewinnuiig und Yorbereituiig des

Materials. Hiilfswerkzeuge (Proben!). AUinahliche Entstehung eines Korbes

oder dergleicben. Handel mit Korbwaaren.

Welche sonstigen Flechtarbeiten (z. B. Taschen, Matten, Hiite, Stroh-

kappclien u. a.) aus Wurzeln, Fasern, Schilf, Bast, Stroh, Haaren, Faden, Wolle etc.

werden im Lande erzeugt? Beschreibung der Technik mit Belagen, angefangenen

Arbdten; bei mehr- oder vielstrahnigen Arbeiten ist sorgfaltig auf die Art,

Avie die Strahnen angelegt und verflochten werden, Acht zu geben.

Siebe, ihre verschiedenen Forraen und Namen.

Von alien verwendeten Materialien, in erster Eeihe natiirlich von den

vegetabilisclien, sind Proben sowie ganze Blatter, Zweige, Stengel etc. mit den

einheimisclien Namen einzuschicken.

Spinnerei und Weberei.

138. Sind beide Hantierungen auf gewisse Centren beschrankt oder gleicli-

massig im Lande verbreitet? Yon wem werden sie ausgeiibt? Welcherlei

Material wird versponnen? (Auch. tliierische Produkte wie Wolle und Haare?)

Die Technik des Spinnens — Kocken, Spindel, Haspel? Gebinde? Stiick?

Einheimische Namen! Wird die Baumwolle angebaut, oder verwendet man nur

sogenannte „wilde" Baumwolle. Nachrichten iiber eventuelle BaumwoUenkultur

erwiinscht. Wird nur fiir den eigenen (Familien- oder Ortsbedarf) oder auch

fiir Handelszwecke gesponnen?

139. Giebt es eine besondere Weberzunft (berufsmassige Weber), oder ist

das Weben lediglich Hausindustrie? Gilt der Weber als unehrlich? Eingehende

Beschreibung der Webstiihle, namentlich mit sorgfaltiger Angabe der einhei-

mischen Namen fiir jeden einzelnen Bestandtheil, ist dringend erforder-

lich; ebenso Zeichnung oder Photographie mit Beischrift der Maasse und Be-

schaffenheit der Theile: des Weberbaumes, des Hebers und seines Mechanismus,

des Blattes oder Kammes, der Schiffchen, Spulen etc. Aufbau eines Webstuhles

nach eigener Anschauung zu schildern, desgleichen die Technik des Webens.

Die Erzeuguisse der Weberei, auch angefangene Arbeiten, sind in reich-

licher Auswahl zu sammeln, da mit die verschiedenen Muster hier bekannt werden.

Seiche Arbeiten, die bereits aus importirten Garnen hergestellt sind, miissen

aber von den anderen gesondert und fiir sich kenntlich gemacht werden. Nach-

richten iiber die Art der Aneinandersetzung der schmalen Gewebestreifen zu

Decken etc.

140. Rindenzcuge. Falls dergleichen vorkommen sollten, so sind Proben

des Materials (Name und Blatter der Baume), Beschreibung des gesammten

Erzeugungsprozesses, Einsendung unfertiger Stiicke in alien Stadien der Be-

arbeitung, sowie der Hiilfsmittel etc. dringend erwiinscht.

Schneiderarbeit, Nah- und Kniipfarbeiten, Ledergewerbe etc.

141. Giebt es berufsmassige Schneider? Ihre soziale Stellung; der

Schneider im Volksmunde; Schneideranekdoten. Ilandwerkszeug. Der Schneider

bei der Arbeit Maassnehmeji? Anproben? Stoffe und Gewiinder. Hat sich

an der Kiiste oder sonst durch die Missionen und Stationen bereits die Niih-

maschine, wenn auch nur in vereinzelten Fallen, eingebiirgert?

142. Das Nahen. Inwieweit ist dasselbe unter der Bevolkcrung ver-

breitet? Von wem vorzugsweise ausgeiibt? Haltung des Zeuges und der Nadel

(was fiir Nadeln und woher?) Art des Nahfadens. Kommen auch anderweitigft
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Nadelarbeiten — wie Ausnahen mit verscliiedenen Sticlien iiach Art unserer

Grateu-, Stil-, Hexen- und Kettenstiche, Bordiren, Besetzen, Aufheften, Aufreilien

(z. B. Perlen) und Stickeii vor?

Beraerkung: Beziiglich dieser Fragen erlioffen wir in erster Liiiie durch

die Missionsdaraen, Lelir- und Pfiegeschwestern die sicherste Auskunft zu er-

langen. Nur wolle man ja nicht die erst auf den Stationen erlernte

Fertigkeit der Schwarzen schildern; im Gegentlieil, es kommt Mer
Alles daranf an, zu erfahren. ob und inwieweit jene oben genannten
Fertigkeiten unter dera Volke oline fremde Beeinflussung ver-

breitet und geiibt sind.

143. Welche Hakel- und Kniipfar beiten sind bekannt; wie und von

wem werden sie angefertigt? Kling erwahnt z. B. geflocbtene Kopfnetze.

Wegen der Fiscbnetze vergleicbe Frage 100. Anderweitige Netzarbeiten, z. B.

fiir Friichte, Waaren etc. Belage sarameln.

144. Farberei. In welcherWeise und mit weldien Farben und sonstigen

Hiilfsmitteln geschieht das Farben? Einlieimische Farbstoffe, ihre Gewinnung
mit Proben; iraportirte Farbstolfe. Wer besorgt das Farben? Wird in der

Eegel vor oder nacli dera Weben gefiirbt? Unterscheidung der Hauptfalle?

145. Seilerarbeiten. Herstellung von Sclmiiren, Stricken und

Tauen. Beschreibung des jeweiligen Verfahrens, Einsendung der Geratlie,

Robstoffe und Proben von angefangenen und fertigen Stiieken.

146. Lederbearbeitung. Yergleiche die einleitenden Fragen zur

Schmiedekunst! Welcherlei Haute und Felle werden zur Bearbeitung gewonnen

oder bezogen? Beschreibung des gesammten Gerbeprozesses (Salzen, Erweiclien.

Schaben, Loben etc.), Angabe der Hiilfsmittel und Geratbe, Proben einsenden,

aucb von den Rohstoffen. Wird die Gerberei in gewissen Centren — Abhangig-

keit vom Wasser — ausgeiibt? Handel mit rohen und gegerbten Hauten,

Leder etc. Yerwendung der gegerbten Felle (Schmuck- oder Prunkfelle, Decken)

oder wie sonst?

147. Giebt es Sattler? Beschreibung und Aufzahlung der verscliiedenen

Sattlerarbeiten: Pferdegeschirre, Sattel, Riemenzeug, Lederkissen (bunte?),

Polster, Taschen, Lederscheiden. Moglichst viele Belage sammeln. Die Sattler-

W'erkstatt. Der Sattler bei der Arbeit; sein Handwerkszeug.

148. Das Kiirschuergewer be; seine Hiilfsmittel und Erzeugnisse.

Behandlung der Felle. Wie und womit werden Felle zusammengenaht, geflickt?

149. Das Schuhmachergewerbe; seine Hiilfsmittel und Erzeugnisse.

1st es mehr auf das nordliche Hinterland besclirankt? Belage mit Angabe
des Herstellungsortes und der einheimischen Namen dringend erwiinscht!

150. Oele und Fette. Die einheimische Seife.

Welcherlei Oele und Fette werden gewonnen? Kurze Beschreibung des

Prozesses. Verwendung in Haushalt und Handel.

Die Herstellung der einheimischen Seife. Welche Zuthaten nimmt man
dazu ? Erzeugung der Lauge. Aussehen, Geruch, Konsistenz (feste oder Schmier-

seife?) und Verwendung der einheimischen Seife? Handel damit?

Schlussbemerkung,

Obwohl der vorliegenden Instruktion ein gewisser Vorrath von Schreib-

papier beigegeben ist, so wird sich dieser, bei naherem Eingehen, in vielen

Fallen als unzureicliend erweisen. Dann empfielilt es sich, die Bearbeitung der

Fragen auf einseitig beschrieb enen, genau numerirten Quartblattern

vorzunehmen; doch miissen diese Blatter jedesmal auch die Nummer der zu-

Kehorigen Frage aufweisen, da sonst Irrthiimer leicht mdglich sind.
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Zugleich ergeht an alle Bearbeiter die dringende Bitte, etwaige Liicken

der liistruktion auf Grund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen entsprechend

kenntlich zu maclien und aiiszufiillen, aucli eigene Veroffentlichungen,
namentlich, wenn solche in Tagesblattern, Unterlialtungsschriften oder

minder bekannten Missionsorganen erscMenen sind, reclit voUstandig und

mit genauer Titel- und Ortsangabe verzeiclinen zu wollen. Audi Sonderabziige

oder die jeweiligen Nummern der beregten Blatter waren hier selir willkomnien.

Aus dem Schutzgebiete Kamerun.

Die Saugethiere des nordwestlichen Kamerungebietes.

Von Dr. Yngve Sjostedt, Stockholm.

Wahrend von der Yogelwelt KameruLS, je nachdem ilire Er-

forschung vorschritt, von Zeit zu Zeit in vorliegender Zeitschrift*)

iibersichtliche Darstellungen verolfentlicht worden sind, welche dem
reisenden Forscher und Naturfreunde die Gelegenheit boten, die

jedesmalige Kenntnissbereicherung der fraglichen Fauna gesammelt

zu iiberschauen , so ist, ausser einer kurzen Beschreibung der

Saugethierfauna des Yailndelandes, welche von dem Yorstelier

der dortigen Forschungsstation, dem Herrn G. Zenker,**) geliefert

wurde, der sich durch seine Untersuchungen der Fauna dieses Ge-

bietes ein besonderes Verdienst erworben hat, iiber die Saugethiere

Kameruns nichts erschienen, obgleich eben diese unsere Aufmerk-

samkeit und unser Interesse in hohem Grade beanspruchen diirften.

In dem obenerwahnten Zenkerschen Berichte werden etwa

zwanzig nach den Angaben des Verfassers nachgewiesene Arten

vorgefiihrt; ausserdem nennt er vermuthungsweise oder der Gattung

nach noch mehrere.***) Charakterangaben behufs Unterscheidung

der Arten fehlen zwar; das den Namen zum ofteren in biologischer

Hinsicht Beigegebene enthalt indess in manchen Fallen der Anleitung

genug, um die Bestimmung an Ort und Stelle der in irgendwelcher

Beziehung bemerkenswertheren Arten zu ermoglichen.

*) Reiclienow, 1890, Bd. Ill, S. 175 bis 19G; 1892, Bd V, S. 1 bis 11

Sjostedt, 1895, Bd. VIII, S. 1 bis 3G. Betreffs nocli einer Uebersicht vergl.

Journ. fur Orn. 1896, S. 1 bis 66.

**) Siehe Jahrg. 1892, Bd. V, S. 8 bis 14.

Nilheres iiber diese Sache wie iiber die Saugethierfauna Kameruna
siehe Sjostedt, Saugethiere aus Kamerun, in Bih. Kgl. Svenska Vet. Akad.
Handl 1897.
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Wiirde demnacli die Saugethierfauna Kameruns bisher nur in

geringerem Maasse beriicksichtigt , so lieferte aber Herr Paul

Matscbie"^) in Bezug auf das Togoland eine verdienstlicbe Ueber-

sicht, welche nicht nur die fiir dieses Gebiet sicher nachgewiesenen

46 Saugethierarten, ausschliesslich von acht Haustbieren, umfasst,

sondern sicb sogar auf alle diejenigen Arten erstreckt, „welcbe

entweder nordlicb und siidlicb von Togo bereits nacbgewiesen sind,

also sehr wabrscbeinlieb aucb in unserem Gebiete aufgefunden

werden konnen, oder aber in nacbster Nabe, an der Goldkiiste und

im Asante-Lande leben". Insgesammt werden 116 Arten vorgefiibrt.

Die folgende iibersicbtlicbe Darstellung entbalt jene Saugetbiere,

welcbe icb in den Jabren 1890 bis 1892 wabrend einer fiinfzebn-

monatlicben Reise im nordwestlicben Kamerungebiete angetroffen

babe. Im Ganzen sind es 55 Spezies, ausserdem nocb secbs Haus-

tbiere; von jenen wurden 17, darunter eine fiir die Wissenscbaft

neue, biermit zum ersten Male fiir Kamerun nacbgewiesen. Unter

jeder Gruppe babe icb in Petitscbrift die Namen aller iibrigen

bierbergeborigen, aus Kamerun bekannten Arten angefiibrt. Einige

beigefiigte Cbaraktere, die indessen bier ganz kurz gebalten werden

mussten, diirften die Bestimmung aucb dieser Arten ermoglicben.

In AHem sind bisber aus Kamerun 111 Arten bekannt.

Das wabrend der Reise untersucbte Gebiet erstreckt sicb vom
Kamerungebirge im Siiden nordwarts bis nacb Itoki na N'Golo und

Vevoka, vom Rio del Rey im Westen bis an den Ricbardsee im

Osten. Die innerbalb dieses Gebietes gelegenen Orte, an denen

wabrend der Reise ein langerer Aufentbalt stattgebabt, denen also

die Saugetbiere entstammen, sind: Bibundi, ein Kiietenplatz an der

Miindung des kleinen Flusses Bekongolo am Fusse des Kamerun-

gebirges in WNW; Bonge am Flusse Meme; Bavo an demselben

Flusse bober binauf; Ekundu am Anfang der Mangroveregion an

dem Kanal „Ekundu Kriek", der die Flusse Meme und Massake

verbindet; Kitta nicbt weit von Ekundu entfernt, gleicbfalls auf

der Grenze zwiscben der Mangroveregion und dem eigentlicben

Walde; Itoki am Flusse Massake, N'dian am gleicbnamigen Flusse

und unmittelbar bei seinem Wasserfall; Rio del Rey Faktorei in

der Mangroveregion, einige Stunden Fabrt im Kanu vom festen

Lande entfernt.

Die klare Auffassung der Fauna irgend eines Gebietes, es moge
nun dieser oder jener Gruppe gelten, wird durcb die Kenntniss-

nabme der allgemeinen Naturbescbaffenbeit, der Vegetation und der

Bodenverbaltnisse desjenigen Gebietes, dem sie angebdrt, notbwen-

digerweise bedingt. In vorerwabnter Uebersicbt der Yogelwelt des

*) Siehe Jalirg. 1893. Bd. \[, 3. Heft, S. 162 bis 180.
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nordwestlichen Kamerungebietes wird iiber das durchforschte Gebiet

ein solches Bild jener Bodenbeschaffenheit und Vegetation, insofern

es fiir die AuffassuDg des Vogellebens von Bedeutung ist, entworfen.

Dies diirfte auch in Bezug auf die Siiugethiere von geniigendem

Umfang sein. Mit Ausnahme der Deltas an den Miindungen der

Fliisse Meme, Massake, N'dian nebst Rio del Rey mit ihren aus-

gedehnten, dem Schlaramboden entsprossenen, dicliten Mangrove-

waldern bildet undurchdringliclier Buschwald die dortige Vegetation,

welche bloss sparlicli mit Hochgras bewachsene Lichtungen, meist

von ganz geringer Ausdehniing, zulasst. Nur gleich nordlich vom
Kamerungebirge dehnt eine etwas grossere von hier und da zerstreut

wachsenden Facherpalmen iibersate Grasebene sich aus.

Wie es betreffs der Vogelwelt der Fall, so wirken auch auf das

Vorkommen der Saugethiere Vegetation und Terrainverhaltnisse

beeinflussend, und verschiedenen Oertlichkeiten sind verschiedene

Arten eigen. Wabrend jedoch die Vdgel vorzugsweise des Tages

zum Vorschein kommen und durch ihr beweglicbes Treiben, ihren

Gesang und Farbenschmuck fortwahrend die Aufmerksamkeit der

Reisenden erregen und auf sich lenken, indem ihr Dasein demgemass

gewisse Gegenden auffallend kennzeichnet, bekunden sich die meist

des Nachts umherziehenden Saugethiere in gar nicht annahernd

ahnlicher Weise und lassen sich mit wenigen Ausnahmen nur zu-

fallig ertappen, da sie sich im Dickicht sorgfaltig versteckt halten.

So durchstobern beispielsweise Schaaren von Wildschweinen be-

standig die dortigen Walder und hinterlassen iiberall zahlreiche

Spuren; demungeachtet kann man aber monatelang sich in den

Waldern herumtreiben, ohne auch nur ein einziges der scheuen Thiere

selbst zu Gesicht zu bekommen. Auch die recht haufig vorkommen-

den Buschantilopen sind iiberaus vorsichtig, und man wird sie selten

gewahr, ohne sich eigens darum zu bemiihen. Unter den Sauge-

thieren, welche man wahrend der Marsche und Ausfliige in die Walder

antrifft, und die gewisse Gegenden schon dem Auge kennzeichnen,

sind die Eichhornchen am gewohnlichsten; nebst Affen, vor Allem

der besonders in den Mangrovewaldern auftretenden Art Cerco-

pithecus mona, ferner Elefanten und den in der Dammerung zum

Vorschein kommenden frucht- und insektenfressenden Fledermausen

sind sie iibrigens die einzigen Saugethiere, welche man etwas ofter

sieht. Trotzdem birgt sich ganz gewiss in diesen Dickichten eine

reiche und mannigfaltige Siiugethierfauna, wennschon nicht in dem
Maasse wie in den inneren, freieren Gegenden, denen besonders

Antilopen- und Buffelschaaren ein eigenartiges, bewegliches Geprage

verleihen.

Da Togo und Kamerun inuerhalb des Kiistengebietes derselben



— 28 —

zoologischen Subregion und in ziemlicher Nahe voneinander gelegen

siiid, muss die erwahnte Uebersicht von Matschie mit ihren Be-

schreibungen bebufs Unterscheidung der verschiedenen Formen den

in Kamerun reisenden Zoologen ebenfalls von grosstem Nutzen sein

und die allgemeineren und verbreitetsten Saugethiere dieses Landes

umfassen. Dem war im Grossen und Ganzen denn auch so. Aller-

dings babe icli jedoch fiir das nordwestliche Kamerungebiet etwa

zwanzig Arten verzeichnet, welche in dieser recht vielumfassenden

Uebersicht nicht angefiihrt werden, was einen neuen Beweis dafiir

liefert, wie viel unserer Kenntniss der Fauna dieser interessanteli

Gegenden gebricht und wie viel der Wissenschaft Neues fernere

Forscliungen nocli erscbliessen diirften. Moge dieses jeden dort

reisenden Zoologen und Naturfreund zu Studien und Beobachtungen

anregen, welche stets, auch wenn sie dem Anscheine nach Einem

recht ungewichtig vorkommen, falls sie nur den Thatsachen wahr-

heitsgemass entsprechen, dauernden Werth besitzen, und ferner zum

Sammeln von Thieren, welche spater durch kritische Bestimmung

zur genaueren Kenntniss der verschiedenen Saugethiere des Landes

beitragen konnen. Gewiss wird er dann erfahren, dass sein Interesse

vom Erfolge gekront wird, und dass sich der alte Sprucli bestatigt.:

Semper aliquid novi ex Africa!

Pitheci. — Affen.

Die hinteren Extremitaten stets mit Handen versehen; Augen-

hbhlen von den Schlafengruben getrennt; Saugewarzen zwei, an der

Brust gelegen.

Uebersicht der angetroffenen Arten:

A. Schwanz fehlend. Anthropopithecus troglodytes.

B. Schwanz deutlich.

a. ohne weissen Fleck an der Nase. Cercopithecus mona.
b. mit weissem Fleck an der Nase. Cercopithecus ludio.

Simiidae - Mensclienaffeii.

In dieser Gruppe finden wir die grossten und hochstehendsten

Vertreter der Affenfamilie. Den anthropomorphen Affen fehlen stets

Schwanz und Backentaschen, meist zugleich auch Gesassschwielen.

Sie treten mit dem Aussenrande der Hande, nicht mit der ganzen

Sohle auf.

1. Anthropopithecus troglodytes (Gm.) — Schimpanse.

Pelz braunschwarz oder schwarz, Gesicht schmutzig ledergelb.

Lange etwa 96 cm.

Bei Bonge erlegt.
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Cercopithecidae — Hundsaffen.

Grossere oder kleinere Afifen, treten mit der gaDzen Sohle auf;

besitzen gewohnlich Schwanz und Backentaschen; immer mit Gesass-

schwielen.

2. Cercopithecus mona Erxl. — Nounenaffe.

Riicken und Seiten kastanienbraim, Oberkopf gelbgriin imd

schwarz gesprenkelt; Aussenseite der Arme schwarz, die Unterseite,

die Innenseite der Extremitaten und ein beiderseits der Schwanz-

wurzel gelegener Fleck weiss. Lange bis zur Schwanzwurzel etwa

45, Schwanz 60 cm.

Der gemeinste Affe des Gebiets; halt sich vorzugsweise im

Mangrovewalde auf.

3. Cercopithecus ludio Gray — Weissnasiger Affe.

Nase weiss; Oberseite schwarzlich, fein gelbgesprenkelt; Brust

und Unterseite weiss; Steiss und Unterseite der Schwanzwurzel

dunkel rothbrauu.

Bonge, N'dian.

Aus Kamerun sind iibrigens folgende Affen bekannt: Gorilla gorilla

(Wym.); Colobus (Daumen der Vorderliand verkummert) : C. satanas Waterh.,
ganz schwarz mit langem Bart; C. Pennanti Waterh , schwarz und braun-

roth; 0. occidentalis Eochebr., schwarz, Mantel und Schwanzquaste weiss;

Cercopithecus (Dauraen wohl entwickelt): C. erythrotis Waterh., Nase und
Ohren mit rothen Haaren; C. cephus Erxl., Nase blau, Schnurrhaare gelb;

C. Grayi Fras., Nase von der Farbe des Korpers; C. nictitans (L.), Nase
wie bei C. ludio weiss, Bauchseite aber schwarz; Cercocebus collar is

Gray, schwarzgrau mit weissem Halsband und braunem Scheitel
;
Papio

leucophaeus (F. Cuv.), Schwanz sehr kurz, Gesicht schwarz.

Prosimii — Halbaffen.

Kleinere Affen mit gegen die Schlafengraben nicht geschlossenen

Augenhohlen und mehreren Paaren von Zitzen auf Brust und Bauch.

Lemuridae — Lemuren.

Nur der zweite Finger der Hinterhande mit Krallennagel, die

iibrigen Finger mit Plattnageln. Die Vorderzahne des Unterkiefers

nach vorn gerichtet, zusammengedrangt, diejenigen des Oberkiefers

mit grosser mittlerer Liicke; Fell sehr weich.

Uebersicht der angetroffenen Arten:

A. Kopf mit verlangerter Schnauze.

a. Schwanz buschig, starke gedruugene Finger mit gerundeten

Nageln, Galago Alleni;

b. kleiner, Schwanz schmal, mit anliegenden Haaren, schlanke,

diinne Finger, Galago Demidoffi.
B. Kopf rund, Schnauze kurz, rundlich; Nagel spitz, gekiclt.

Otolicnus apicalis.



— 30 —

4. Galago Alleni Waterh. — Ohrenmaki.
Schwanz buschig, gleicli dick. Oberseite dunkelbraun, gelblich-

grau; Schwanz schwarzbraun; Unterseite weisslich. Lange bis zur

Schwanzwurzel 20 cm, Schwanz 27 cm, Kopf 5 cm.

Ekundu, Bonge.

5. Galago Demidoffi Fischer — Demidoffscher Maki.

Schwanz lang, mit mehr gedriickten, nicht buschig abstehenden

Haaren, Oberseite rothbraunlich, Unterseite gelblichweiss; Nagel

zugespitzt, nicht gekielt; Lange 12 bis 16, Schwanz 19 bis 20 cm.

Itoki.

6. Otolicnus apicalis Du Chaillu — Spitzuagelmaki.

Hellgrau, Unterseite weiss, Kopf rundlich, mit ziemlich kurzer

Schnauze, Schwanz lang, cylindrisch diinn, oft mit weisser Spitze;

Nagel spitz, in der Mitte gekielt. Lange bis zur Schwanzwurzel

21, Schwanz 32 cm.

Ekundu.

Perodicticus potto Bosm., Schwanz kurzer als der Korper, G em;

Arctocebus calabarensis (Smith), Schwanz sehr kurz.

Chiroptera ~ Fledermause.

Gefliigelt, mit nackter Flughaut.

Uebersicht der angetroffenen Arten:

L Zeigefinger und Daumen mit Kralle; Backenzahne mit mitt-

lerer, gewohnlich tiefer Furche.

A. Zunge von normaler Lange, Backenzahne gut entwickelt.

a. Schwanz fehlend.

^'Unterarm 11,5 bis 13 cm, Bauch ohne grossen, weissen

Fleck. Epomophorus monstrosus.

^^Unterarm etwa 9,3 cm, Bauch mit einem grossen, weissen

Fleck. Epomophorus comptus.

b. Schwanz kurz, aber deutlich. Cynonycteris collaris.

B. Zunge sehr lang, Backenzahne kaum iiber dem Zahnfleisch

emporragend, Unterarm 4,2 bis 4,5 cm. Megaloglossus

Woermanni.
11. Nur Daumen mit Kralle, Backenzahne spitzhockerig.

a. Mit eigenthiimlichem, hautigem Nasenaufsatz.

1. Unterarm 10,5 bis 11,5 cm. Fhyllorhina Commersoni.
2. Unterarm 6,2 bis 6,5 cm. Fhyllorhina cyclops.

3. Unterarm 4,7 bis 5,3 cm. Fhyllorhina caffra.

4. Unterarm 4 cm, Ohren sehr gross. Nycteris hispid a.

b. Schnauze ohne hautige Anhange.

1. Unterarm 4,4 cm. Chalinolobus congicus.

2. Unterarm 2,7 cm. Kerivo u la Smith i.
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a, Frugivora — Friichtfresser,

Pteropidae — Fliegende Hunde.

Zeichnen sich durch ihre oft bedeutende Grosse aus, sowohl

Daumen als Zeigefinger tragen in der Eegel eine deutlicbe Kralle,

Kopf ausgezogen, etwas liundahnlicli; OLren nicht gross, Backen-

zahne haben gewohnlicli eine tiefe Querfurche; Schwanz klein oder

fehlend.

7. Epomophorus monstrosus All. — Mangrove-Flederhund.

Oberlippo mit blattartiger, tiefer Hautfalte, Fell sehr weich,

oben schiefergraubraun, unten etwas heller; Gaumen hat wie bei

E. comptus drei ganze Querwiilste, aber anders gelegen: der erste

erstreckt sich zwischen den Liicken der Eckzahne und dem ersten

Backenzahn, nicht zwischen den Eckzahnen.

Unterarm 11,5 bis 13, Kopf 6,5 bis 7,5 cm.

Der gemeinste fliegende Hund des Gebiets: Bonge, Bibundi,

N'dian, Itoki u. s. w.

8. Epomophorus comptus All. — Weissbauch-Flederhund.

Oberseite gelbbraunlich, unten etwas heller, mit einem grossen

weissen Fleck auf dem Bauche; an der oberen Basis des Ohres

einem weissen kurzen Haarbiischel und auch am hinteren Basal-

theile des Ohres weisse Haare; Schnauze kurz, ohne Falten; das

Mannchen, nicht das Weibchen, mit einem grossen, gelblichen

Schulterfleck, mit langen Haaren . an der Schulterhohle; Flughaut

von der Spitze, nicht von der Mitte, wie bei der nahestehenden Art

E. Franqueti des ersten Gliedes der zweiten Zehe ausgehend; Gaumen
mit drei ungetheilten, querverlaufenden

,
grossen Wiilsten, deren

erster mitten zwischen den Eckzahnen geht, innerhalb derselben

4 bis 5 halbkreisformige flache Bogen mit feingeripptem Yorderrande;

Flughaut unten hell.

Unterarm 8,6 bis 9,3, Schiidel 4,8 bis 5,7 cm.

Itoki.

9. Cynonycteris collaris (JH.) — Scliwanz-Flederhund.

Schwanz kurz, aber deutlich, zum Theil in der interfemoralen

Membran eingeschlossen; oben und unten dunkelbraun, schwarz-

grau Oder gelblich braun; Schnauze ohne Hautfalte.

Unterarm 7,5 bis 9,5, Kopf 3,8 bis 4,5 cm.

N'dian.

10, Megaloglossus Woermauni Pag. — Langziingiger

Flederhund.
Weibchen und jiingeres Mannchen gauz braun, altes Mannchen

mit einem breiten, weissen Brustbande von abstehenden, langen,
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etwas starren Haaren; Flughaut mit zwei Feldern von der Basis

der zweiten und dritten Zelie.

Unterarm 4,2 bis 4,5 cm.

Selten. Das vorher unbekannte alte Mannchen wurde vou mir

ioi Buschwalde bei Ekundu entdeckt.

b. Insectivora — Insektenfresser.

E-hinolophidae — Hufeisennasen.

Kleinere Fledermause, mit eigenthiimlichen, hautigen Anhangen

um die in einer tiefen Grube auf der Oberseite der Nase gelegenen

Nasenlocher. Der vordere Theil dieser Nasenbildungen hufeisen-

fdrmig, der hintere ist ein vertikal emporragender Lappen. Obren

getrennt und ohne Deckel.

11. Phyllorhina Commersoni (Geoffr.) — Grosse Elattnase.

Die grosste Art der Familie. Mannchen oben hellbraun mit

grauen oder weissen Seiten, unten hell mit einem braunen Schulter-

fleck und dunklerer Bauchmitte. Weibchen hell rostroth.

Unterarm 10,5 bis 11,5, Kopf 4 cm.

Eine Menge dieser grossen, hiibschen Fledermause wurde bei

Bonge gefangen.

12. Phyllorhina cyclops Temm* — Wollige Blattnase.

Diese charakteristische Art wird sofort an dem eigenthiimlichen,

keulenahnlichen, gestielten Anhange an der Mitte des hinteren,

vertikalen Nasenaufsatzes erkannt; die davor gelegene Fartie hat

einen dunkeln, langgestreckten, abgerundeten Fortsatz; Ohr^^n gross,

scharf gespitzt; Unterarm 6,2 bis 6,5, Kopf 2,8 cm.

13. Phyllorhina caffra (Sund.) — Z weig-Blattnase.

Oben dunkelbraun bis rdthlich, Haare an der Basis graulich,

unteQ heller; Oben an der Stirn eine deutliche Driisenhohle bei

dem Mannchen; Unterarm 4,7 bis 5,3, Kopf 2 cm.

Die gemeinste der insektenfressenden Fledermause des Gebiets.

Kitta, N'dian, Bonge.

Nycteridae — Uoliluaseu.

Haben wie die Vorigen eigenthiimliche, aber nicht hufeisen-

fdrmige Bildungen auf der Oberseite der Nase. Ohren mit Deckel,

gross und am Grunde iiber dem Scheitel vereint.

14. Nycteris hispida (Schreb.) — Kleine Hohlnase.

Dunkelbraun; Nasenhdhle in tiefen Langsgruben; entlang deren

Seiten hineinragende Hautfalten, mit rundlichen Anhangseln versehen,

unterhalb dieser ahnliche Falten ohne Anhangsel; Ohren etwas

langer als der Kopf; Unterarm 4, Kopf 2,2 cm.

Itoki, Kitta. Nicht selten.
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.M./.ji Vespertilionidae — Mops-Fledermause.

Kleinere, insektenfressende Fledermiiuse ohne Naseuaufsatz.

15. Kerivoula Smithi Thos. — Laugschwanz-Fledermaus.

Schwanz ebenso lang wie Kdg:per mit Kopf. Hellbraun; Sehr

klein; obere Praemolaren 3—3. Unterarm 2,7, Unterschenkel

1,1 cm.

Bonge.

16. Chalinolobus congiciis Noack.

Dunkelbraun; Unterarm 4,4, Unterschenkel 1,8, Schwanz 5,2 cm.

Zwei Exemplare, wahrscheinlich yon N'dian.

Uebrigens sind folgende Fledermause aus Kamerun bekannt. Pteropidae:
Epomophorus pusillus Peters, klein, oben gelblieh braun, unten falil-

braun; L. 8, Unterarm 5, Kopf 3,2 cm; E. gambianus (Ogilb.), Gaumleisten

gerade, stark angeschwoUen, die zwei letzteren getheilt, keine halbcirkelformigen

feingerippten Bogeu dahinter; Cynonycteris strarainea (Geoffr.), oben

graugelb, unten weisslich, cf "'it goldrothera Halsband, Seiten liellgelblich;

Unterarm 12, Kopf 6 cm, Gaumgrube Vformig; Scotonycteris Zenker

i

Mtscb., aiif der Nase bis zur Stirn eine scharf abgesetzte weisse Langsbinde;

Unterarm 5,3 cm.

Rhinolophidae: Pliyllorhina fuliginosa Temm., ahnlich caffra,

aber das olme Driisenholile an der Stirn; Daumen und Fiisse langer, jener 9,

diese 11 mm, gegen bezw. 6 bis 7 und 7 bis 8 mm bei caffra; Nycteridae:
Nycteris thebaica Geoffr., Oliren viel langer als Kopf, Unterarm 4,5 cm

;

Megaderma frons Geoffr., Schnauze mit einem grossen, aufstehenden Besatz,

Schwanz sehr kurz; Ohren gross, liber der Stirn breit vereinigt, Unterarm

5,5cm; Emballonuridae: Der Schwanz durchbohrt entweder die Zwisclien-

schenkelhaut und ragt frei hervor auf der oberen Seite derselben (Thaphozous)

Oder steht frei aus dem Hinterrande der Flughaut lieraus (Nyctinomus).

Thaphozous mauritianus Geoffr., nach unten weiss, wie ein grosser Theil

der Flilgel, Unterarm 6 cm; T. Peli Temm., rothbraun, Unterlippe durch eine

tiefe Grube getheilt, Unterarm 9 cm; Nycticomus limbatus (Peters), Ohren

kiirzer als der Kopf, oberhalb der Schnauze mit einem Band vereinigt, Bauch
gelbweiss , Unterarm 4,2 cm; V espertilionidae: Vesperugo nanus
(Peters), dunkelbraun; Unterarm 3, Unterschenkel 1,3, Schwanz 4 cm, die Prae-

molaren des Oberkiefers 1—1; Vesper us minutus (Temm.), Unterarm 2,8,

Unterschenkel 1, Schwanz 3 cm, die Praemolaren des Oberkiefers 2—2; Scoto-
philus borbonicus (Geoffr.j, oben olivenbraun, unten blass gelbweiss,

Unterarm 5,1, Schwanz 5,6 cm, der erste untere Praemolar klein, die Praemo-

laren des Oberkiefers 1—1. Chalinolobus argentatus Dobs.

Insectivora — Insektenfresser.

Kleinere Siiugethiere, mit alien drei Arten Ziihne, Eckzahne

klein, gewohnlich kleiner als die Schneideziihne; Sohlenganger rait

etwas riisselformiger Schnauze und kleinen Augen und Ohren.

Soricidae — Spitzmiiuse.

Gewohnlich klein, mausiihnlich mit sammetartigem weichem
Pelz, sparsam behaartem Schwanz und sehr kleinen Augen.

Mittli. von Forseliungsreisendon, X. Band. 1. o
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17. Myosorex Preussi Mtsch. — Preuss' Spitzmaus.

Oberseite vandyckbraun, Unterseite graubraun, Schwanz viel

kiirzer als der Korper. Korper 74 bis 88 , Schwanz 44 bis 49 cm.

Kitta, Bonge, Bibundi.

Ferner sind von Kamerun bekaimt: Crocidura bicolor Boc, obeii

braun, unten silberweiss; L. 4,5 bis 5, Scliwanz 3,7 bis 4 cm, C. aequatorialis
Pucher.; C. dolichura Peters; Myosorex morio (Gray), braun, L. 6,4,

Scbwanz 5;5cra; Potamogale velox Du Chailhi.

Rodntiea — Nagethiere. -jii.-

Zwei (selt. Vi) grosse Nagezabne vorn in beiden Eiefern, keine

Eckzahne.

18. Anomaluridae — Flugeichhornchen.

Hierhergehorige Thiere werden durcb ihre als Fallschirm

dienenden, seitwarts vora Korper ausgehenden, die hinteren Extre-

mitaten niit den vorderen verbindenden, breiten Hautfalten und

durch die scharfen Hornplatten unter dem basalen Theile des

• Schwanzes leicht gekennzeichnet. Nachtthiere.

19. AnomaUirus Fraseri Waterh. — Braunes Flug-

eichhornchen.

Unterseite schmutzigweiss, oben graubraun mit dunkleren Beinen.

Bonge „N'goni."

20. Anomalurus Beecrofti Fras. — Bothbauchiges Flug-

eichhornchen.

Unterseite rostgelb, oben gelblichgrau.

Bonge, nicht selten. J

Idiurus Zenkeri Mtsch., Grosse einer Haselmaus, Flatterhaut nnd '

hornige Schwanzschuppen wie bei An om alums.

Sciuridae — Eichhornchenahnliehe Nagethiere.

Schwanz lang, immer dicht, oft buschig behaart, fiinf Backen-
j

zahne im Ober-, vier im Unterkiefer.

Sciurus — Eichhornehen.

Diese sind, wie bereits erwahnt wurde, die gemeinsten aller

Saugethiere, welche man bei Exkursionen und Marschen in den

dortigen Waldern zu sehen bekommt. Wurden bei N'dian „N'boko^'

benannt.

Uebersicht der angetroffenen Arten:

A. Biicken seitlich mit hellen Streifen oder punktfdrmigen Flecken.

a. Bauchseite und Aussenseite der Ohren rein weiss. S. pyrr-

hopus.

b. Unterseite schon rostrothgelb, Aussenseite der Ohren schwarz.

S. auriculatus.
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B. Riicken seitlich oliDe helle Bander oder Flecken.

a. Schwanz rait Haaren etwa 40 cm; Unterseite fast nackt,

gelblich. S. Stangeri.

b. Schwanz mit Haaren etwa 32 cm; Unterseite, besonders

Innenseite der Beine rostroth. S. rufobracliiatus.

c. Schwanz mit Haaren etwa 23 cm; griingelb. S. poensis.

21. Sciurus pyrrhopus Fr. Cuv. — Kleines Rothschenkel

-

eichhornchen.

Unterseite, Aussenseite der Ohren sammt einem kleinen Fleck

hinter den Ohren rein weiss, Aussenseite der Beine gelbroth; langs

den Seiten ein gelbweisses Band; Korper bis zur Schwanzwurzel 23,

Schwanz mit Haaren 21 cm.

Allgemein; Ekundu, Kitta.

22. Sciurus auriculatus Mtsch. — Gelbbauchiges Eich-

h ornchen.

Unterseite schdn rostrothgelb, Aussenseite der Ohren nebst

einem Fleck hinter den Ohren schwarz; Beine von der oliven-

schwarzen Farbe des Riickens; das helle Seitenband in punktformige

Flecken aufgelost. Korper bis zur Schwanzwurzel 22, Schwanz

mit Haaren 20 cm.

Nur in wenigen Exemplaren bekannt. Ekundu.

23. Sciurus Stangeri Waterh. — Oelpalmen-Eichhornchen.
(Sciurus calliurus Buchh.)

Das grosste Eichhornchen des Gebiets. Unterseite sparlich

behaart, gelblich; Schwanz lang, buschig, schwarz und weiss ge-

ringelt. Farbe variirt. Korper bis zur Schwanzwurzel 33, Schwanz

mit Haaren 41 cm.

Jm Buschwalde bei Ekundu, audi in den Raphiapalmen der

Mangroveregion,

24. Sciurus rufobrachia tus Waterh. — Rothbauchiges
Eichhornchen.

Oberseite gesprenkelt, indem jedes Haar schwarz mit zwei

olivenfarbigen Ringeln ist; Unterseite, besonders die Innenseite der

Beine, rostroth; Schwanzhaare geringelt; Lange bis zur Schwanz-

wurzel 28, Schwanz mit Haaren 32 cm.

Itoki, Ekundu.

25. Sciurus poensis A. Sm. — Grriines Z werge ichh ornchen.

Die kleinste der vorhandenen Arten ; oben dunkel mit gri'mem

Anfliig, unten gelbgrihi: Schwanzhaare mit mehr oder weniger

zahlreichen gelbgrijnen Ringen; Liinge bis zur Schwanzwurzel 19,

Schwanz mit Haaren 23 cm.

Sehr gemein. Ekundu, Kitta, I>onge u. s. w.

3*
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Ferner sind aus Kainerun bekannt:

Sciurus lemiiiscatus Le Oonte (= S. Isabella Gray), Riicken rait

vier Langsbinden; imten weisslich; L. 18,5, Schw. 16 cm; Sciurus punctatus
Temm., ahiilicli S. r ufobrachiatus aber mit weisser, nicht rother Unter-

seite; L. 19, Schw. 27cm; Xerus erytliropus Temm., Bebaarung borstige,

oben dunkel, unten und ein Seitenband weiss; L. 30, Schw. 30 cm.

Myoxidae — Schlafmause.

Aehneln kleinen Eichhdrnchen, haben aber je vier Backzahne

in den Halften des Ober- und Unterkiefers und ermangeln des

Blinddarms.

26. Eliomys murinus (Desm.) — Siebenschlafer.

Pelz sehr weich und dicht; auf grauem Grunde oben braun,

unten weisslicb; Fiisse weiss, Scbwanz buschig, an der Basis etwas

schmaler, ganz fahlbraun. Lange bis zur Schwanzwurzel 8 bis

10 cm, Schwanz etwas klirzer.

Bonge.
Vielleiclit findet sich ebenfalls E. crassicaudatus, mit kiirzerem, aus-

gepragi; pinselformigem, nicht einheitlich gefarbtem Schwanze. Beine braunlich.

Lange bis zur Schwanzwurzel etwa 8, Schwanz bis zu den Haarspitzen etwa

5 cm. — Von Fernando Po bekannt.

Miiriclae ~ Ratten und Mause.

Backenzahne, der liier angefiihrten Arten, in jeder Kiefer-

halfte drei; Schwanz lang, fast nackt; Unterseite der Fiisse mit

rundlichen Ballen. Yon alien Saugethierfamilien fand icli im Ge-

biete diese am zahlreichsten vertreten.

Uebersicht der angetroffenen Arten:

A. Riicken ohne schwarzes, mittleres Band.

a) Farbe der Scbnauze grell rostroth. M. hypoxanthus.

b) Farbe der Schnauze von der des Kopfes im Uebrigen nicht

grell verschieden.

y) Grossere Formen, von der Schnauze bis zur Schwanz-

wurzel ausgewachsen 15 cm und mehr.

^) Schwanz mit ausserem Theil weiss, Hinterfuss 6 bis 7 cm.

Cricetomys.
^^") Schwanz einheitlich, schwarzgrau gefarbt. Hinterfuss 3 bis

4 cm. M. rattus.

yy) Kleinere Formen, von der Schnauze bis zur Schwanz-

wurzel nicht iiber 14 cm, die meisten viel kleiner.

Hinterfuss etwa 3,5 cm^ Schadel 3,8 cm, von der Schnauze

bis zur Schwanzwurzel 12 bis 14 cm. M. longipes.
"^"*) Hinterfuss nicht iiber 3 cm.

t) Stichelhaare auffallig lang und recht starr. Dasymys.

ff) Ohne oder mit Avenig bemerkbaren Stichelhaaren.
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V) Schwanz liinger als Korper.

^) Haare der Unterseite bis zur Basis weiss.

o) Fiisse dunkel. M. dolichurus.

on) Fiisse weiss.

a) Oben schon braunrotli. Deomys.

/9) Oben dunkelbraun. M. setulosus.

flaare der Unterseite weiss mit schiefergrauem Grrunde.

o) Hinterfuss ganz weiss. M. Tullbergi.

o) Hinterfuss graubraun mit weissen Zeiien. M. Alleni.

'tj'V) Schwanz etwa ein Drittel kiirzer als der Korper.

Lophuromys.
B. Riicken mit schwarzem, mittlerem Bande:

a) Das schwarze Band in der Mitte des Riickens breiter als

liber dem Nacken und Riickenende; Hinterkorper rost-

braun, deutlich gegen die Farbe des Vorderkorpers abstechend.

M. rufocanus.

b) Das Riickenband eine gleichschmale Linie. Die ganze Ober-

seite des Thieres fast gleichfarbig. M. univittatus.

Die grdsste der angetroffenen Arten ist die gern auf feuchten

Stellen, vorzugsweise am Saum des Mangrovewaldes lebende Cri-

cetomys gambianus, danach die in den Wohnhausern oft ausserst

lastige Hausratte; Dasymys, Mus longipes und Mus hypo-
xanthus sind kleiner, aber noch zu grosS; um Mause genannt zu

werden, deren Reihe, welche wir mit Mus dolichurus beginnen

lassen konnen, dann noch Deomys, Mus Tullbergi, rufocanus
univittatus, setulosus, Alleni und Lophuromys umfasst.

27. Cricetomys gambianus Waterh. — Buschratte.

Sehr gross. Aeusseres des Schwanzes weiss; Oben braungrau

mit dunklerem Riickenende und helleren hinteren Seitenpartien,

unten weiss; Fiisse weiss, die vorderen mit einem dunklen Fleck,

die hinteren mit dunklem Rande an der Oberseite, Schadel 7 bis 7,5,

Hinterfuss 6 bis 7, Lange von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel

30 bis 40, Schwanz 38 cm.

Kitta und Rio del Rey.

Auf dieser Ratte lebt als Schmarotzer, wie ich fand, ein sehr

gesuchtes, seltenes und iiberaus interessantes Insekt, Hemimerus
talpoides, nach dem deshalb eifrigst zu suchen ist. Es misst etwa

einen Decimeter, hat zwei recht lange hintere Anhangsel, ist gelblich

gefarbt und sehr lebhaft. Es ware von besonderem Interesse zu

erfahren, ob es auch auf anderen Ratten oder anderen Saugethieren

lebt. Obgleich ich zahlreiche Individuen von vielen Rattenarten

daraufhin unterstichte, habe ich das fragliche Insekt nur an dieser

Art gefunden, ui^d zwar beide Male, als ich Exemplare davon erhielt.
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28. Mus rattus L. — Hausratte.
Schwaiiz einheitlich dunkel gefarbt. Oben blauschwarz , unteu

allmahlich heller ius Aschgraue spielend; oder oben braungrau init

nach unten helleren Seiten, unten weiss, ein wenig ins Gelbe spielend

und ohne scharfe Farbeugrenze ; Hinterfuss 3 bis 4 cm. Lange von

der Schnauze bis zur Schwanzwurzel etwa 16, Schwanz etwa 19 cm.

Gemein in den Wohnhausern.

29. Mus hypoxanthus Puch.

Schnauze grell rostroth. Oben fein gelbweiss und schwarz

auf grauem Grunde gespreukelt, nach den Seiten immer heller;

Stichelhaare ganz schwarz und mit gelbweisser Spitze; Aussenseite

der Schenkel und Hinterriicken fast von dem Eostroth der Schnauze,

aber besonders unten mehr ins Gelbe spielend. Unterseite gelb-

weiss, ein wenig ins Rostfarbene gehend. Lange von der Schnauze

bis zur Schwanzwurzel 12,5 bis 14,5 cm, Schwanz 2 bis 5 cm langer.

Bibundi, gemein im Elefantengrase.

30. Mus longipes (M. Edw.).

Oben brauu auf grauem Grunde, Unterseite grauweiss ohne

scharfe Grenze gegen die dunkle Farbe der Oberseite; Fiisse weiss-

lich, Pelz sehr weich und der Stichelhaare entbehrend. Lange von

der Schnauze bis zur Schwanzwurzel 12 bis 14 cm, Schwanz 2 bis 4 cm
langer, Hinterfuss 3,5 cm.

Gemein bei Ekundu, lebt in Erdgangen, unter Baumwurzeln

und dergleichen.

31. Mus setulosus Peters.

Oben dunkelbraun, unten weiss; Haare bis an die Basis von

derselben Farbe, nicht unten grau; Schnauzenspitze, Oberlippen bis

an die Schnurrhaare, Innenseite der Beine, Vorder- und Hinterfiisse

sammt vorderem Theil der Aussenseite der Schenkel von derselben

weissen Farbe; die Begrenzung gegen die dunkle Farbe der Ober-

seite recht scharf; Schnurrhaare fein, nur bis an die Ohren hinan

reichend; erster Backenzahn viel langer, als die beiden anderen

zusammen. Lange bis zur Schwanzwurzel 6,8, Schwanz 5,4, Kopf 2,3,

Hinterfuss 1,3 cm. — Bonge.

32. Mus dolichurus Smuts.

Oben schwarz und braungelb auf grauem Grunde gesprenkelt,

Seiten heller, mehr ins Rostgelbe; Unterseite weiss bis an die Basis

der Haare; auf der Grenze zwischen der dunklen Farbe der Ober-

seite und der weissen der Unterseite geht ein wenig markirtes, hell

rostgelbes Band; Fiisse dunkel, nicht weiss. Lange von der Schnauze

bis zur Schwanzwurzel 11 bis 12, Schwanz 15 bis 16, Hinterfuss

etwa 2,3 cm. — Bonge.
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33. Mus Tullbergi 0. Thorn.

Riicken dunkelbraun, Seiten heller, recht deutlich ins Gelb-

braune spielend, unten weiss, mit recht scharfer Farbengrenze nach

den Seiten hin, grauer Grimd; Fiisse weiss. Lange von der Schnauze

bis zur Schwanzwurzel etwa 9 bis 11; Schwanz 11 bis 13, Hinter-

fuss 2,1 bis 2,3 cm.

Nach M. rattus die gemeiiiste Maus des Gebiets. Bonge,

Ekundu, am Waldsaume unter gestiirzten Baumen u. s. w.

34. Mus Alleni (Waterh.) 0. Thom.

Unterscheidet sich von der vorigen leicht durch die graubraunen

mit weissen Zehen versehenen, nicht ganz weissen Hinterfiisse.

Lange von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel 7 bis 8 cm, Schwanz

etwa 3 cm langer, Hinterfuss 1,9 cm.

Ziemlich gemein. Bonge, Ekundu; an denselben Lokalen wie

Yorige.

35. Mus rufocanus Tullb.

Das vom hinteren Nacken ausgehende schwarze Biickenband ist

seitwarts nicht scharf markirt, erweitert sich etwa in der Mitte des

Ruckens fast zu einem Fleck; die oberen Theile des Kopfes und

der vorderen Kdrperhalfte fein grau, schwarz und gelb gesprenkelt,

das Grau ist die Grundfarbe; Seiten der Schnauze mehr gelb;

Hinterkorper von den Schenkeln deutlich ins Rostbraune gehend;

Bauch grauweiss. Lange von der Schnauze bis zur Schwanz-

wurzel 1 1 bis 12, Schwanz 10, Hinterfuss 2,8 cm.

Yon mir im Buschwalde bei Yevoka entdeckt. Nur ein Exem-

plar ist bisher bekannt.

36. Mus univittatus Peters.

Der schmale, vom vorderen Theil des Riickens nach hinten

gehende schwarze Streifen seitwarts nicht scharf begrenzt, auf dem
Iliicken sich allmahlich verlierend; die ganze Oberseite des Thieres

fast gleichfarbig: fein gelbbraun gesprenkelt, zum Theil, besonders

nach hinten, mehr rostgelb und schwarz mit grauer Grundfarbe;

Unterseite hell rostgelb. Lange von der Schnauze bis zur Schwanz-

wurzel 11, Schwanz 10,5, Hinterfuss 2,8 cm.

Ein Exemplar.

37. Dasymys longicaudatus Tullb.

Mit langen Stichelhaaren; oben recht dunkel graubraun; Seiten

heller mit braungelbem Anflug; die langen, recht starren Stichel-

haare schwarz, glanzend, mit etwas hellerer Basis; Unterseite weiss,

ein wenig ins Graue spielend, diese Farbe geht am Kopfe scharf

markirt die Seiten der Oberlippe liinauf; Fiisse graubraun,

Schwanz mit feinen, bis in die Spitze des Scliwanzes gleicli kurzen
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Haaren. Lange von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel etwa 12,

Schwanz 17 bis 18, Hinterfuss 2,6 cm.

Kamerun, Bovallius.

38. Deomys ferrugineus 0. Thorn.

Oben sclion braunroth mit bedeutend dunklerem, brauuein

Riicken, unten rein weiss, Fiisse weiss, Ohren recht gross; Schwanz

oben graubraun, unten weiss.

Bonge.

39. Lophuromys afer Peters.

Oben einheitlich dunkelbraun, unten rostgelb gefarbt; Pelz

mit ziemlich starren Haaren. Langfe von der Schnauze bis zur

Schwanzwurzel 9, Schwanz 6 cm.

Kitta. Bonge, N'dian. Ziemlich gemein.

Mus alexandrinus Geoffr., gross wie rattus; ahnlich der Wanderratte,

aber mit lichter gelblichgrauer Oberseite und gelblicher Unterseite ; Mus maiira

Gray; Mus natalensis Smith: Euryotis irrorata Gray.

Hystricidae — Stachelschweiiie.

Korper mit Stacheln bedeckt.

40. Atherura africana Gray — Afrikanischer Quasten-

stachler.

Korper mit abgeflachten, scharfen, an der Spitze dunklen, an

der Basis weissen, an den Eandern gleichsam feinwolligen Stacheln

bedeckt. Stacheln des Hinterriickens liinger, rund, einige sehr

gross. Schwanz mit weisslicher Quaste.

Kitta, Bonge; nicht selten.

Carnivora — Raubthiere.

Grosse und kleinere fleischfressende Thiere mit alien drei Arten

Zahnen, grossen vorspringenden Eckzahuen und ausgebildetem Reiss-

zahn, das ist ein durch die scharfzackige Form seiner Krone von

den iibrigen Backenzahnen abweichender Zahn; Zehen mit Krallen

bewaffnet.

Uebersicht der angetroffenen wilden Arten:

A. Korper mit grossen Flecken.

a) Riicken ohne mahnenhaft verlangertes Haar.

^) Grosser, Korper 1,30 bis 1,50 m, Schwanz 70 bis 80 cm.

Felis leopardus.
^''") Kleiner, Korper bis 1 m.

y) Schwanz etwa ein Drittel der Korperlange. Felis serval.

yy) Schwanz von der Lange des Korpers. Genetta aubryana-

b) Riicken mit mahnenhaft verlangertem Haar, Schwanz schwarz

Korper 70, Schwanz 35 cm. Viverra civetta.
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B Korper ungefleckt.

a) Scliwarzgrau, Totallange etwa 1 m. Herpestes loempo,
b) Rothhraun, Totallange etwa m. CrossarOhus obscurus.

Felidae — Katzenahnliche Raubthiere.

Mit zuriickziehbaren Krallen, ZuDge besetzt mit horDartigen,

nach hinten gerichteten, stachelformigen Warzen, Kopf rund, Beine

von mittlerer Hohe; hinter dem Reisszabn im Oberkiefer ein

Hockerzahn, im Unterkiefer keiner.

41. Felis leopardus Schreb. — Leopard.

Orangengelblich, unten weiss, Kopf schwarz punktirt, langs

dem Riicken zwei Eeihen schwarzer Flecken und seitwarts je etwa

6 bis 10 Eeihen runder, schwarzer Ringflecken; gewohnlich ohne

Mittelflecken ; Schwanz schwarzgefleckt, an der Spitze schwarz-

geringelt.

Nicht selten. Bibundi, Vevoka.

42. Felis serval Schreb. — Serval oder Buschkatze.

Oben hellfahlgelb; unten weiss, schwarzgefleckt; Ohren gross

und zugespitzt; Schwanz etwa ein Drittel der Korperlange. Von
Luchsgrosse.

Die bei Bibundi Buschkatze benannte Art diirfte wahrscheinlich

eben diese gewesen sein, die auch von Yaunde bekannt ist.

Felis domestica L. — Hauskatze.
Bei einigen Faktoreien gesehen.

Canidae — Uundeahnliche Raubthiere.

Mit nicht zuriickziehbaren Krallen und glatter Zunge
;
Kopf mit

spitzer Schnauze und stumpfer, vorstehender Nase; Beine ziemlich

hoch; sowohl im Ober- als im Unterkiefer zwei Eckzahne hinter

dem Reisszahn.

Canis familiaris L. — Haushund.
In den Negerdorfern gemein

Tiverridae — Viverriden.

Mit kurzen Beinen, langgestrecktem Korper und Kopf sammt
verlangerter Schnauze; Schwanz lang, oft hangend; Zunge mit

zahlreichen Hornspitzen; stark entwickelte Driisen am After und

an den Geschlechtstlieilen; hinter dem Reisszahn des Oberkiefers

zwei, des Unterkiefers ein Hockerzahn.

43. Genetta aubryana Puch. — Ginsterkatze.

Korper rothgelb mit schwarzen Flecken, welche auf deui

bMicken, ])e8onders nach hinten, am grossten sind; Schwanz von der
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Lange des Korpers, etwa ^2 m, mit 9 bis 10 breiten, gelbweissen

imd schwarzbraunen Eingeln.

Ein Yon Ekundu lieimgebrachtes, unvollstandiges Fell einer

Ginsterkatze scheint dieser Art anzugehoren. Es ware von be-

sonderem Interesse, eine moglichst reiche Sammlung dieser Thiere

zusammenzubringen, um eine sichere Begrenzung der verscliiedenen

schwierig zu begrenzenden Arten zu ermoglichen.

44. Viverra civetta Schreb. — Afrikanische Zibethkatze.

Allgemeine Farbe grau bis gelblicb mit zahlreichen schwarz-

braunen Flecken, langs dem Riicken gleichsam eine Mahne von

langeren, schwarzbraunen Haaren. Korper 70, Schwanz 35 cm.

Bonge.

45. Herpestes loempo Temm. — Schwarzgraues Ichneumon,

Schwanz schwarz, die Haare mit weisser Basis; der recht

langhaarige Korper mit schwarz und weiss geringelten Haaren mit

schwarzer Spitze; Iris braungelb. Lange bis zur Schwanzwurzel 58,

Schwanz 4r) cm.

Ein Exemplar von Bonge, 11. Oktober 1891 ; wurde dort „Enoko-

wo'ko" genannt.

4G. Crossarchus obscurus F. Cuv. — Kusimanse, Riissel-

manguste.
Schnauze zugespitzt, etwas schnabelformig, sehr beweglich.

Pelz rauh, rothbraun mit ein wenig hellerem Kopfe. Lange 35,

Schwanz 20 cm. Bonge.

Genetta servalina Puch., dunkelgelbgrau rait zahlreichen schwarzen

Fleckeii, untea tief gelbgrau, L. 50, Schwanz 42 cm; Genetta genettoides
(Temm.), graugelblich mit 3 bis 4 Reihen schwarzlicher Flecken auf jeder

Korperseite; Schwanz lang, kurz behaart rait breiten schwarzen und schmalen

weissen Binden; kleiner als die Hauskatze; Nandinia binotata (Temm.),

dunkel gelbbraun, schwarz gefleckt, auf dem Nacken drei dunkle Langsbinden,

ein heller Fleck auf jeder Schulter, L. 55, Sehw. 53 cm; Herpestes gal era

(Erxl), dunkel rothbraun und gelblichgrau gesprenkelt, bisweilen fast einfarbig

schwarzbraun, L. 65, Schw. 37 cm; Lutra maculicoUis Licht; Fleckenotter,
dunkel kastanienbraun, Lippen weiss, Kinn und Hals mit mattbraunen Flecken.

Lamnungia — Platthufer.

Ziemlich kleine, an die Nager erinnernde Thiere mit platten,

hufartigeu Nageln ausser an der hinteren Innenzehe, die eine Kralle

tragt; im Oberkiefer zwei, im Unterkiefer vier Yorderzahne ; Eck-

zahne fehlen.

47. Dendrohyrax dorsalis (Fras.) — Baumschliefer.

Oben dunkel mit einem gelbweissen Kiickenfleck; Schwanz

fehlt. Etwa von der Grosse eines Kaninchens. Bibundi. „Loka."
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Proboscidea — Rlisselthiere.

Sehr grosse Thiere mit lang ausgezogener, riisselformiger, als

Greifwerkzeug dienender Schuauze und langen, zii Stosszahnen aus-

gebildeten SchDeidezahnen.

48. Elephas africanus Blbch. — Afrikanischer Elefaut.

Ueberall gemein.

Artiodactyla — Paarzeher.

Mit vier Zehen an jedem Fusse, von denen die beiden mittleien

am grdssten sind; die ausseren klein, nicht den Boden beriihrend,

alle mit Hufen. Die oberen Schneidezahne fehlen meist, oft auch

die oberen Eckzahne.

a« Non - rmiiinantia — Nicht wiederkauende Paarzeher.

49. Potamochoerus porcus (L.) — Pinselohrschwein.

P. penicillatus Schinz.

Oben rothbraun mit weissgelbem Riickenstreifen, unten grau-

weiss; die Ohrenspitze tragt einen Pinsel.

Bus scrofa domesticus — Hausschwein.
Hier und da in den Negerdorfern.

b. Ruminantia — Wiederkauer.

Uebersicht der angetroffenen wilden Arten:

A. Oben weissgefleckt. Hyaemoschus aquaticus.

B. Oben nicht weissgefleckt.

a. Hauptfarbe rothbraun.

'^') Auf der Oberseite ein schwarzes Band von der Schnauze

bis zur Schwanzspitze. Cephalolophus dorsalis.
^*) Das schwarze Band geht nur von der Schulter bis zur

Schwanzbasis. Cephalolophus Ogilbyi.

b. Hauptfarbe russig fahlbraun, unten heller. Cephalolophus
melanorheus.

50. Hyaemoschus aquaticus (Ogilb.) — Hirschferkel.

Oben rdthlich braun, Korperseiteu mit weisser Binde, Riicken

mit kleinen weissen Flecken; B^uch- und Schenkelseiten mit unter-

brochenen weissen Binden; Brust weiss. Mannchen mit hauerartigen

abwarts gerichteten oberen Eckzahnen.

Bonge. Wird wiihrend der Dlirre mit Hunden gejagt, welche

die Thiere ins Wasser scheucheu, wo sie sich zu verbergen versuchen.

51. Cephalolophus dorsalis Gray Subsp. castaneus O.Thom.
Schwarzbinden - S chop fan til ope.

Dunkel rothbraun; von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel und
dann langs der dorsalen Schwanzseite ein schwarzes, iiber den Lenden
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breiter werdendes Band: Vorderbeine; ausser an den oberen Theilen

der Innenseite, und Hinterbeine bis etwa zur Mitte des Unterschen-

kels braunschwarz; Unterseite des Kopfes hell, Brust in der Mitte

dunkel, Schwanz weiss mit scliwarzer, Oberseite. .

'

In seiner Monographie iiber diese Gattung fiihrt Mr. 0. Thomas
ein von Kamerun gekommenes Exemplar einer Antilope, welches

sich von C. dorsalis, dem es sehr nahe steht, besonders dadurch

unterscheidet, dass es merkbar grosser ist und langere Ohren hat, an.

Da dem Verfasser nur ein Exemplar zur Yerfiigung stand, wollte

er keine neue Art aufstellen, sondern ordnete es als Subspezies

unter dorsalis init dem Namen C. dorsalis castaneus ein. Es

war ein jiingeres Weibchen, 48,5 cm hoch. Die Hohe der Hauptform

wird auf 37 cm angegeben. Yon Bonge brachte ich eine Antilope

mit, die gleichfalls die angegebenen Abweichungen von dorsalis

hat, was darauf deutet, dass die kamerunische Form vielleicht eine

selbstandige, von dorsalis getrennte Art ist. Es war ein altes

Mannchen, etwa 50 cm hoch. Es ware von besonderem Interesse,

mehrere Exemplare dieser Form zu erhalten, womdglich in ver-

schiedenem Alter und beiderlei Geschlechts, um diese Frage losen

zu konnen. Die Grosse der Ohren wird hinsichtlich dorsalis auf

47 X 44 angegeben, an meinem Exemplar sind die Maasse 65 x 45 mm.
Am Schadel findet sich unter Anderem die Abweichung, dass seine

grosste Breite bei der Kamerunform bedeutend geringer ist als der

Abstand von dem vorderen Rande der Augenhohlen bis zur Schnauzen-

spitze; die Hauptform hat beide Entfernungen etwa gleich gross.

Wurde bei Bonge ,,80" oder „N'So" genannt. Das Fleisch des

alten Mannchens war herben Geschmacks, kaum geniessbar.

52. Cephalolophus Ogilbyi Waterh. — Schwarzriicken-

Schopfantilope.

Hellorange, nach hinten rothlicher; das schwarze mittlere Band

nur von den Schultern bis zur Kruppe, wo es in einer Spitze endet;

Beine nur unten bei den Hufen schwarzbraun. Etwa von der Grosse

eines Rehes. Bonge. Dort „N'bindi" genannt.

53. Cephalolophus melanorheus Gray
Eine kleine, oben russig fahlbraune, unten hellere Antilope mit

kurzen, spitzen Hornern. You der Schwanzwurzel bis an den vor-

deren Theil des Schulterblattes 34 cm.

Gemeinste Antilope des Gebietes. Bonge, N'dian. „Isello".

Capra hircus L. — Hausziege.

In den Negerddrfern haufig.

Ovis aries L. — Hausschaf.

Bibundi. Hornerlos, nicht mit Wolle, sondern Haaren bekleidet;

wahrscheinlich Ovis aries longipes, „Guineaschaf".
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Bos tavirus L. — Hausrind.

Allgemein.

Folgende Wiederkauer sind iibrigeiia von Kamerun bekaimt: Tragel aplius

gratiis Selat.
,
mittelgross, L.etwa 160,Scliw.30cm, Riicken init Mahne, Hufe selir

schraal iind verlangert, Horner niir beim q^, schwach schraubenfdrraig ; dunkler

oder heller braunlichweiss an Kopf, Kehle, Hals und Fuss. Bub a lis major
(Blyth), Grosse eines kleinen Rindes, mit langgestreektem Kopf, windschiefen

doppeltgekriimmten, stark geringelten Hiirnern mit starken Wiilsten bei und

$ und abscliiissigem Riicken ; rothbraun mit schwarzer Zeichnu^ng an den

Beinen. Kobus defassa (Riipp.) und Kobus unctuosa L aur., von Hirsch-

gestalt mit Mahne um den Hals; Horner nur beim ci^, lang, halbmondformig,

nach vorn gewunden, die Wurzelschafte stark geringelt, bei unctuosa ist

kaum ein Viertel der Gesamratlange glatt. Cephalolophus nigrifrons Gray,
etwa von der Grosse des C. dorsalis, rothbraun mit schwarzem Stirnstrich,

Riicken ohne schwarzes Band. Neotragus n. sp., eine neue, noch nicht be-

schriebene Art (Fide Matschie). AdenotaKob F. Cuv. (oder n. sp. ? Fide

Matschie), mittelgross, L. 155, Schw. 28cm, Horner nur bei S-formig. nach

liinten gekriimmt, stark geringelt, mit starken Wiilsten, Schwanz lang, dicht

behaart, hellbraun; Nasenspitze, Innenseite der Ohren, Brust, Unterkorper,

Innenseite der Beine und Fesseln weiss, Vorderseite der Beine und Spitzen der

Ohren und des Schwanzes schwarz. Bos pumilus Brooke, Rothbiififel, roth-

liches Haar auf heller Haut; Schulterhohe 120 bis 150 cm. Bos galla Salt,

langhornige Reitzebu-Rasse. Bos Zebu Brooke, kleinhornige Rasse.

Sirenia — Seektihe.

Nackte, im Wasser lebencle fischahnliche Saugethiere ohne

hintere Extremitaten, mit flossenahnlichen vorderen und einer hori-

zontal gestellten Schwanzflosse; Lippen mit Schnurrhaaren, Nasen-

Idcher an der Schnauzenspitze gelegen.

54. Manatus senegalensis Desm. — Seekuh oder

afrikanische Lamantin.
Erreicht eine Lange von mehr als 2V2m. Im Meere zwischen

Bibundi und Meme bei Beticka ba Mallale.

Bruta — Zalinarme.

Zahne konnen vollig fehlen; wenu solche vorkommen, ermangeln

sie des Schmelzes und haben offene Wurzeln.

55. Manis tricuspis Baf. — Schmalschnauzen-
Schuppenthier.

Schuppen klein, langgestreckt, mit drei kleinen Spitzen; Korper

mit 19 bis 21 langsgehenden Schuppenreihen; Schwanz mit 34 bis

37 Randschuppen; die schuppenfreien Korpertheile mit recht langen,

hellen Haaren. Ekundu.

Manis tetradactyla L. mit breiten, weiss umrandeten Scliuppen in

13 Langsreihen; Schwanz mit 44 Randschuppen.

Ceti. So tali a Tcuszi Kiikenth.



Aus dem deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiete,

Die Wahehe.
Yon Wilhelra Arning:.

(Schluss.)

In dem weiteren A^erlaufe dieser lediglich aus miindlichen Mit-

theiluDgen gewonBenen Feststellungen ist es auffallend, dass die

ErzahluDgen der Gewahrsmanner iiber die fernere Vergangenheit

weit klarer sind als in Bezug auf die naher liegenden Ereignisse.

Auch bei jenen kommen haufiger Widersprliche vor; aber es ist

immer gewissermaassen der gleiche Urspruug der Erinnerungen zu

erkennen. Wenn es sich z. B. erreichen liess, zwei Leute, die

etwas Widersprechendes ausgesagt batten, einander personlicb gegen-

iiberzustellen, so kamen sie bei einer Aussprache iiber ferner

liegende Dinge fast immer zu einer Uebereinkunft; bei solchen Er-

eignissen dagegen, welche sie, selbst mithandelnd, in letzter Zeit

erlebt batten, war es weit umstandlicher, ein eindeutiges Bild iiber

Zusammenhang und Folge der Ereignisse zu gewinnen. Sie lassen

hierbei zu sehr ihre eigenen Leistungen und Eriebnisse auf sich

wirken und verlieren dariiber manchmal den Sinn fiir das wirklich

Wichtige und den Zusammenhang der Dinge. Es scheint dagegen,

dass die mehr zuriickliegenden Vorkommnisse sich in ihrer aller-

dings nicht sehr weit reichenden Erinnerungskraft erheblich ab-

geklart haben; sicher auch aus dem Grunde, weil ihre Vater und

alteren Freunde ihnen von den Thaten der friiheren Zeit erzahlend

berichteten; sie horten die Sanger — und es giebt berufsmassige

Volks- und Hofsanger unter den Wahehe — die Kriegsthaten und

den Euhm der Vorfahren bei den Festgelagen am abendlichen

Feuer preisen und pragten sich so die Dinge ihrem Gedachtnisse ein,

indem sie eine mehr gemeinsame Gruudlage fiir ihre Erinneruugen

erhielten.

Viel schwerer ist es daher, iiber die Regierung Kwawa-
Mahinjas ein folgerichtig zusammenhangendes Bild zu gewinnen,

als iiber die ruhmreichen Feldziige des gewaltigen Njuguraba. Es
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ist deshalb hier der Grundsatz verfolgt worden, die grossen Kriege,

(lie der Erstere gegen die Wassangu einerseits und die Wagogo
andererseits gefiihrt hat, je fiir sich darzustellen ; wenn z. B. auch

Feldziige gegen die Wagogo gewissermaassen zwischen die ein-

zelnen Kampfe gegen die Leute des Merere batten eingeschaltet

werden miissen, so ist dieses doch nicht in der Weise dargestellt

worden, weil es beim besten Willen nicht moglich war, zu ent-

scheiden, wie die einzelnen Ereignisse auf einander gefolgt sind.

Im Uebrigen bietet Mahinjas Zeit bei Weitem nicht das

Interesse wie die Thaten seines Yaters ; fehlt es ihm auch nicht

an der gleichen riicksichtslosen Thatkraft, so sind doch alle seine

Handlungen fast nur eine Wiederholung und weitere Ausfiihrung

dessen, was sein Vorfahr ruhmreich begonnen. Auch fehlt ihm der

in die Augen springende Erfolg; er hatte zwar nur die letzten

Ueberbleibsel jener von Njugumba fast vernichteten Volker

sich gegeniiber; aber die Hauptlinge derselben kampfteu mit der

Verzweiflung der dem Untergange Geweihten den Kampf urn ihr

Dasein. In letzter Linie allerdings wurden sie nur dadurch ge-

halten, dass ein bis dahin unbekannter gefahrlicher Feind auf dem
Schauplatze erschien, namlich die deutsche Schutztruppe, welche

auch den neuen Unternehmungen Mahinjas nach Norden undWesten
hin ein unerwartetes Ende bereitete.

Zunachst mussten die Wahehe noch einmal das immer noch

nicht befriedigte Rachebediirfniss der Zulu abwehren. Es ist nicht

mit volliger Sicherheit festzustellen, ob der grosse Krieg, welchen

Mahinja gegen diesen Feind zu fiihren hatte, bereits in der Zeit

stattfand, als Mambambe, nach Sliden und Westen ausweichend,

dem eindringenden Nebenbuhler den nordlichen Theil von Uhehe
vorlaufig iiberlassen hatte, oder ob dies erst nach der endgiiltigen

Entscheidung bei Ussawira geschehen ist. Das Letztere ist das

Wahrscheinlichere, weil Mahinja es kaum hatte wagen konnen, sich

auf grdssere Kriegfiihrung ausserhalb des eigenen Landes ein-

zulassen, so lange der auf giinstige Gelegenheit lauernde innere

Feind seiner jungen Herrschaft hatte gefahrlich werden konnen.

Jedenfalls muss es ganz kurze Zeit uach dem endgiiltigen Siege

Tiber Mambambe gewesen sein, als die Waporaa des jungen Scha-

bruma unter der Fijhrung der grossen Iduna — zum vierten

Male — in Uhehe eindrangen. Sie machten zwar gi'osse Beute an

Weibern und Vieh, konnten aber den Streitkraften Mahinjas keine

grossen Verluste beibringen, da er die oft erprobte Art und Weise
seines Vaters anwandte und jeder Entscheidung auswich. Als

jedoch die Zulu, mit ihrem Raube schwer belastet, in die Heimath
zuriickzogen, hatte er genijgend Mannschaften gesammelt, ihnen die
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Beute streitig zu raachen und sich den Wahehe als den wahren

Sohn seines Vaters zu erweisen. In einer Landschaft, Paugalanga

genannt. ereilte er die Abziehenden, und wahrend sie theilweise er-

folgreich Widerstand zu leisten vermochten, durchbrach Mahinjas'

Ungestum ihre Eeihen gerade da, wo sie ihren Raub zu decken

versuchten. Obwohl fast alles Gut wieder in die Hande der

Waheiie fiel, gab Mahinja sich nicht mit diesem Erfolge zufrieden,

sondern er folgte dem weiclienden und zerspreugten Feinde und

verwustete das Gebiet der Wapoma weithin. Nur die Hlilfe der

stammverwandten Zulu des Mliaruri rettete auch diesmal wieder

die bedrangten Stammesgenossen vor der vollstandigen Vernich-

tung. Es kam im Gebiete der Ersteren zu einem heftigen Kampfe,

aus dem Mahinja die bereits erzielte Beute nur mit Miihe und Noth

zu retten vermochte.

Dies war der letzte grossere Kampf der Wahehe mit den

Zulu; im Grossen und Ganzen scheinen sie einander gewachsen

gewesen zu sein und eingesehen zu haben, dass aus ihren Kriegen

fiir keine Partei am Ende ein grosser Nutzen herauskommen wiirde.

Wenn man die Eingeborenen fragt, warum seither die Streitig-

keiten zwischen beiden Yolksstammen eingestellt seien, erhalt man.

regelmassig die Antwort: wanagopana, d. h. sie fiirchten sich

gegenseitig.

Die Erfahrungen der Zulukriege mit ihren immerhin bosen

Folgen veranlassten Mahinja zunachst, das bis dahin olfene Iringa

in weitem Umfange mit einer Holzpalissade zu umgeben, damit er

bei einem kiinftigen AngrilFe eines ausseren Feindes Weiber und

Yieh darin in Sicherheit bringen konne.

Wahrend der Wirren in Uhehe und der Kampfe gegen die

Zulu hatte Merere, der Wassangufiirst, mit mehr oder weniger Er-

folg versucht, sich fiir friihere Verluste schadlos zu halten. Mahinja

war dadurch willkommener Vorwand geboten, den Krieg gegen

jenen wieder aufzunehmen und das Werk seines Yaters mit der

volligen Niederwerfung des unbequemen Grenznachbars zu kronen.

Ein Handstreich auf das neue Utengule misslang, und auch ein Yer-

such, mit Laufgraben an die feindliche Befestigung heranzukommen,

scheiterte an dem Geschick und Muth der Yertheidiger. Mahinja

versuchte darauf, in derselben Weise, wie es schon sein Yater in

dem letzten Kriege gegen Merere gethan hatte, den Eeind zur

Uebergabe zu zwingen, indem er seinerseits Befestigungen rings

um den belagerten Ort baute. Fast ein Jahr lang lag er ununter-

brochen vor der feindlichen Stadt, ohne sein Ziel zu erreichen, da

er nicht stark genug war, Zufuhren und Verstarkungen vollig ab-

zuschliessen. Trotzdem aber erlahmte die Widerstandsfahigkeit
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Mereres schliesslich, unci er bot seinem Feinde grosse Mengen Vieli

UTid Elfenbein als Preis fur die Aufhebung der Belagerung, ja er

verstand sich sogar auf Verlangen seines Gegners dazu, drei seiner

Tochter der Loskaufsumme hinzuzufiigen und dem Mahinja als

Frauen und zugleich als Geiseln zu iibergeben. Da des Letzteren

Soldaten gleichfalls des langen Krieges miide waren und heim-

zukehren begehrten, begnijgte derselbe sich mit diesem Ergebniss

und hob die Einschliessung auf; war ihm auch die vdllige Yer-

nichtung des Feindes nicht gelungen, so hatte er doch einen recht

bedeutenden Erfolg zu verzeichnen, welcher seine Stellung nach

aussen hin und auch seinen eigenen Unterthanen gegeniiber zu be-

festigen geeignet war.

Der kleine Grenzkrieg fand trotz alledem kein Ende und auch

grossere Streitigkeiten blieben nicht aus; wenige Jahre nach jener

grossen Belagerung zog Likombe, ein Sohn Mereres, mit einer

kleinen, aber auserlesenen Gefolgschaft in das ode und von Menschen

ganz verlassene alte Ussangu, um sich daselbst wieder anzubauen,

indem er verbreiten liess, dass Mahinja nunmehr sein Schwager sei

und dem nahen Verwandten die Riickkehr in die alte Heimath

sicher nicht verwehren werde. Trotz aller Verwarnungen und

Drohungen siedelte er sich in der Nahe des alten Utengule an;

dem Wahehesultan mochte aus irgend welchen Grimden viel an der

Erhaltung des Friedens gelegen sein; denn er versuchte vorerst

jedes Mittel, um den unwillkommenen Schwager zum Verlassen von

Ussangu zu bewegen; da er aber um keinen Preis das eroberte Land

in die Hande der Gegner kommen lassen wollte, musste er schliess-

lich Kriegsvolk gegen jenen entsenden. Auch jetzt hatte der

Fiihrer der Abtheilung noch den Befehl, wenn irgend moglich, den

Abzug Likombes ohne Auwendung von Waffengewalt zu erzwingen;

dieser war aber nicht gewillt, zu weichen, und eroffnete seinerseits

die Feindseligkeiten, in welchen er mit seinem ganzen Anhang fiel.

Noch einmal wurden, einige Zeit spater. die kleinen Raubereien

seitens der Wassangu durch eine grossere Unternehmung unter-

brochen.

Hauwanga, ein Sohn Mereres und dessen spaterer Nachfolger,

flihrte einen grossen Raubzug zu giinstiger Zeit in das Land der

Wabena; er hatte einen verhaltnissmassig grossen Erfolg und hatte

mit seiner Beute unbehelligt seines Yater.s schiitzendes Land er-

reichen konnen; aber er war ein tapferer Mann und liess, wahrend

er an der Grenze lagerte, den Mahinja hohnend zum off'enen

Kampfe fordern, indem er erklarte, dass er seinen Feind dort an

der Grenze erwarten wolle. Dieser nahm die Forderung an, al)er

in anderer Weise, als der Wassangu erwartet hatte; er griff ilni

Mittli. von Forscliung8r('isen<l(?n, X. Ran^l. I, a
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pldtzlich uachtliclierweile an, zersprengte seiuea Heerhaufen und

todtete viele seiner Krieger.

Die Wahehe ihrerseits liessen es niclit an Raubziigen in das

Gebiet des Merere fehlen, urn sich zu rachen, und so schwankte

der Grenzkrieg ununterbrochen bin und ber, meist allerdings mit

giiostigem Erfolg fiir die unternebmungslustigen Wabebe. Wabrend
dieser Kampfe batte Mabinja das in AngrifF geuommen, was man
als das Hauptwerk seiner Regierung bezeicbnen kann, namlicb

die Eroberuug von Ugogo. Die politiscben und wirtbscbaftlicben

Verbaltnisse dieser Landscbaft kennen zu lernen, batte er geniigend

Gelegenbeit gebabt, wabrend er^ ein landesfliicbtiger Fremdling, vor

seinem Feinde Mambambe in Nondoa (Kanyenye) Scbutz sucbte und

fand. Seine Eroberungslust wurde damals nocb durcb gewaltige

Viebberden und den Reicbtbum an Salzlagern gereizt; daneben

bat aber sicber aucb das Bestreben mitgewirkt, den Hauptverkebrs-

weg von Deutscb-Ostafrika in der Gewalt zu baben; denn das Aus-

pliindern der Karawanen am Wege, sei es in der Form von ZoU-

erbebung oder durcb direkten AngrilF, bracbte auf die bequemste

Weise Zeug und Elfenbein in das Land Ubebe. Um so mebr war

dies wiinscbenswertb, als der alte Karawanenweg, den dieWatsagusi

eroffnet batten, und derjenige, der friiber vom Nyassasee iiber Ubebe

an die Kiiste fubrte, ganzlicb verodet war, seit unter Mabinjas

grausamer Herrscbaft die Erpressungen der Wabebe den Reisenden

durcbaus unertraglicb geworden waren.

Die Unterwerfung von Ugogo begann mit der Eroberung von

Nondoa und erstreckte sicb scbliesslicb fast auf den ganzen siidlicb

der Karawanenstrasse gelegenen Tbeil des Landes. Sie wurde

zweifellos sebr bald, nacbdem Mabinja zur Herrscbaft gelangt war,

ins Werk gesetzt; denn wie mir der engliscbe Handler Stokes er-

zablte, fand er bereits 1884 Wabebe als standige Siedler und Er-

oberer in Nondoa vor. Leicbt muss die Niederwerfung der quer-

kopfigen Wagogo den Siegern nicbt geworden sein; sie nabm

Jabre in Ansprucb, und wenn die Hauptlinge aucb ziemlicb leicbt

sicb fiigten, so waren ibre Untertbanen docb weniger mit dem

scbweren Jocbe der Wabebe einverstanden. Nur durcb eine Art

regelrecbter Stationsanlage konnten die Unrubigen einigermaassen

im Zaum gebalten werden, und an einigen der kleinen Herrscbaften

scbeiterte sogar alle Kriegskunst der Wainga; trotz aller An-

strengungen war es ibnen nicbt moglicb, Niambwa und Usseke zu

bezwingen. Beide konnten sicb allerdings nur dadurcb balten, dass

zu ibren Gunsten 1893 bezw. 1894 die deutscbe Scbutztruppe tbat-

kraftig eingriff. Usseke war in dem letztgenannten Jabre scbon

zum Tbeil erobert und fast am endgiiltigen Erliegen, als nocb
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gerade rechtzeitig die Kompagnie Tabora auf dem Platze erscliien

aind die belagernden Wahelie verjagte.

Hand in Hand mit diesen grosseren Kriegen gingen klein^re

Unternehmungen, welche die im Norden und Osten wohne^(}en

Volkerschaften der Herrschaft Mahinjas gefugig machen sollten.

^unachst versuchte dieser auch hier das Werk seines Vaters zu

vollenden, indem er die Wabena des etwa 1886 verstorbenen

Mtengere, die nunmehr unter Fiihrung von dessen Sohn Kiwanga

^tanden, zu vernichten strebte. Er fand hierbei weniger schw^re

Arbeit als gegen die Wassangu, aber ebenso wenig hatte er einen

voUen Erfolg zu verzeichnen. Kiwanga, selbst ein muthiger Mann,

Termochte es nie, seine im Wohlleben des fruchtbaren Ulanga-

thales verweichlichten Leute :^u nachhaltigem Widerstande zu ver-

anlassenj trotzdem aber Melten sie zu ihm und trugen das Leid der

Yerschiedenen Angriffe, denen sie ausgesetzt waren, gemeinsam mit

ihrem Hauptling, indem sie sich unter Preisgabe ihres Besitzes in

•die Berge am ostlichen Rande des Thales flucliteten und sich,

wahrend der Feind im Lande hauste, dort verbargen. Die kleinen

Hacheziige, welche Kiwanga gelegentlich zu giinstiger Zeit nach

Uhehe hinein unternahm, konnten ihm nur geringe Entschadigung

fiir seine Verluste bringen. Der letzte der sich wiederholenden An-

griffe Mahinjas in dieser Eichtung fand 1892 statt und damals

-suchte Kiwanga, welcher sich am Ende seiner passiven Wider-

standsfahigkeit sah, personlich Schutz beim deutschen Gouvernement.

Derselbe wurde ihm durch kleine Abtheilungen und spater durch

Anlage einer Station in der Nahe seines Gebietes gewahrt, dafiir

hat er sich immer als treuer, thatkraftiger Freund der Deutschen

in alien Unternehmungen gegen die Wahehe bewahrt, indem er

<lurch Kenntniss des Landes und seiner Bewohner schatzbare

Dienste leistete, und nach den neuesten Nachrichten wird es ihm

nun wohl vergonnt sein, das dereinstige Land seiner Vater wieder

in Besitz zu nehmen.

Gelang es also Mahinja nicht, die Wabena des rechten Ulanga-

ufers seiner Gewalt zu beugen, so wurde doch das linke ganzlich

.seiner Willkur iiberliefert; die grossen Hauptlinge der Wambunga
(Mafiti), wie Dhangwire und andere, unterwarfen sich ihm, ohne

nennenswerthen Widerstand geleistet zu haben; nur einige, darunter

Pangalalla, derVater derjetzigen SultaninMkiu von Mahenge, leisteten

heftigen, aber vergeblichen Widerstand und zogen sich schliesslich

ganz vom linken auf das rechte Ufer des Ulangastromes zuriick,

woselbst sie durch die Tiefe des Flusses ebenso wie die Wabena
«ines gewissen Schutzes theilhaftig wurden.

Nicht zum geringsten Theile war es der Druck dor Waliehe

4*
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gewesen, welcher einen Theil der Wambunga unter Tikatika ver-

anlasst hatte, nach Norden in das Gebiet um Kisaki auszuweichen:

die Wirren, welche sie durch ihre Einwanderung veranlassten.

gaben aber gerade ihrem Bedranger Gelegenheit, sich auch dort in

die Verhaltnisse einzumischen. Derselbe wurde von dem arg in die

Enge getriebenen Schaurembe, einem Hauptling der Wakutu, um
Hijlfe angegangen, und Tikatika zog es nach kurzem Kampfe voiv

sich dem Starkeren zu unterwerfen ; er konnte dies um so eher

thun, als Mahinja ihm die Bitterkeit der Niederlage durch Preis-

geben des Schaurembe versiisste. Dadurch hatten die Wahehe
wiederum einen weiten und sehr fruchtbaren Landstrich ihrem Ein-

fluss unterworfen, der infolgedessen gefahrdrohend der Kiiste immer
naher riickte.

Hieran anschliessend versuchten die Wahehe auch die Be-

wohner des Kisaki nahe gelegenen Kidunda auf dem rechten Ufer

der Mpangali in ihren Machtbereich zu ziehen. Diese werden nacli

ihrem damals noch lebenden Oberhauptling Ungwira Wangwira,

d. h. Leute des Ungwira, genannt, bezeichnen sich selbst aber als

Wakutu-Wabaena, nicht zu verwechseln mit den Wahehe -Wabena
des Kiwanga. Die Ackerfelder der Wangwira liegen in den frucht-

baren Thalebenen, wahrend sie ihre Wohnplatze hoch in den wild-

romantischen, schroffansteigenden Kidundabergen an fast unzugang-

lichen Stellen erbauen. Dadurch waren sie vor pldtzlichen Ueber-

fallen einigerraaassen geschiitzt, und an dem Unabhangigkeitssinn

des freiheitgewohnten Bergvolkes missgliickten die Angriffe der

Wainga; jene fliichteten ihre Weiber und Habe in schwer zugang-

liche Gebirgshohlen und setzten sich zur Wehr, indem sie Fels-

blocke auf die Angreifer herniederwalzten. Zweimal kehrten die

ausgesandten Watsagira Mahinjas fast ohne jede Beute heim, und

zu einem dritten Zuge, welchen ein Bruder des Sultans unter-

nehmen wollte, versagte dieser seine Erlaubniss, mit dem jedenfalls

merkwurdigen Erfolge, dass sich der in seinem Ehrgeiz gekrankte

Bruder selbst erschoss.

In der Zeit zwischen diesen Unternehmungen und dem ersten

Zusammenstoss mit den Deutschen fallt ein Theil jener oben ge-

nannten Kampfe und auch ein gefahrlicher Krieg mit den Massai.

Diese waren, durch den Reichthum an Rindern gereizt, mehr als-

einmal in die Hochebenen von Uwotta hinaufgestiegen und mit

Beute beladen in ihre weiten, fiir die Wahehe unzuganglichen

Steppen zuriickgekehrt. Ihre Erfolge ermuthigten sie, weiter zu

geheu und einen Angriff auf das eigentliche Gebiet von Uhehe 7ai

unternehmen. Gegen das Ende der 80 er Jahre durchbrachen sie

in grossen Mengen die Grenzwachen der Wahehe; erst bei Image,,
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schnell zusammengeralften Schaaren der dort angesessenen Unter-

liiiuptlinge ihnen Halt, und nach einem angeblich unentschiedenen

Kampfe, in dem auf beiden Seiten viele Menschen getodtet wurden,

zogen die Massai es vor, von weiterem Vordringen abzustehen.

Von den iibrigen Kampfen ist besonders der Angriff auf

Mnasimoja im Myombogebiet bemerkenswerth. Hier war der friihere

Wohnsitz eines Arabers mit Namen Hassan, der sich durch diesen

Ueberfall veranlasst sah, seine alte Niederlassung aufzugeben und

sich auf den Hauptplatz der Araber in dieser Gegend, die Stadt

Kondoa, zuriickzuziehen.

Abgesehen davon, dass neben den Wagogo auch die Wabehe
schon seit Jabren die Karawanenstrasse belastigt batten, traten sie

•durch diesen Krieg in tiefer eingreifende Beziehungen zu den

Deutschen. Noch war allerdings der grosse Kiistenaufstand nicht

gewesen und Stationen im Innern ausser Mpapwa von der Deutsch-

Ostafrikanischen Gesellschaft nicht angelegt worden, wohl aber

wurde der Missionsplatz Lalonga bedroht, und das nachste und

fruchtbarste Hinterland der Kiistenstrecke Bagamoyo—Dar-es-Salam

gefahrdet. Die Wahehe setzten sich im oberen Myombothale, im

Oebiete des eingewanderten Wanyamwesihauptlings Mangatoa, fest

und hielten durch kleinere Raubziige und starke Tributerhebung

das umliegende reichbevolkerte Land in Athem; mehrfach mussten

die Briider von Lalonga zu ihrem und ihrer Leute Schutz die

Waffen tragen, und der uns von jeher zugethane Hauptling Kingo

Kuba von Morogoro begann, fiir seine Herrschaft zu fiirchten. Durch

-den gliicklichen Feldzug v. Wissmanns an der Kiiste und seinen

kurzen Zug nach Mpapwa waren diese Verbaltnisse kaum beriihrt

worden, und als der erste Gouverneur v. So den sein Amt antrat,

v^aren die Zustande in den zunachst uns angehenden Gebieten Ugogo
und Kondoa die oben geschilderten. Wenn wir iiberhaupt einmal

an Einfluss im Innern unseres Gebietes gewinnen woUten, so

musste — schon urn der Sicherung der Verkehrsstrassen willen —
die Macht der Wahehe gebrochen werden; nicht allein die unter-

worfenen Vdlker, sondern auch die weit entfernt wohnenden Stamme
zahlten mehr oder minder freiwillig Zins an die gefiirchteten Er-

oberer; denn nach der Aussage der Eingeborenen und Araber stand

damals mehr als die Halfte unseres ostafrikanischen Gebietes unter

<lem direkten oder indirekten Einfluss der Wahehe.
Sicher gaben diese Zustande neben Griinden, die mehr in den

Personen der betheiligten Europaer lagen, Veranlassung zu dem
bekannten Zelewskischen Zuge gegen die Wahehe. Anscheinend
war man sich damals bereits der Macht des Wahehereiches bewusst,
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ohne aber seine ganze Gefalirlichkeit voll zu wurdigen. Die Starke

des Expeditionskorps war denn auch gross genug, um das Unter-

iiehmen erfolgreich durchfuhren zu konnen; aber die Art und Weis&

der Leitung ist nur daraus zu erklaren, dass die gewaltige Kraft

der kriegerischen Organisation des Feindes vollig unbekannt war.

Wochenlang hielt man sich in den Gebietstheilen nordlich der

Mpangali mit der Zerstorung der Dorfer auf und gab dadurch dem
Mahinja Gelegenheit, seine Truppen zu sammeln. Der Fiihrer der

Deutschen war der schriftlich und miindlich ausgesprochenen An-

sicht, dass die Bewohner unseres Gebietes nie und nimmer sich zu

einem Angriff auf eine organisirte Truppe verstehen, sondern sicli

lediglich auf die Vertheidigung bescbranken wiirden; die Folge-

dieser Anschauung war die absichtliche vollstandige Vernachlassigung-

jeglicher Marschsicherung. Auf seine diesbeziigliche Beobachtung

bin baute der Sultan seinen Angriffsplan auf, nachdem er, wie seine

Leute sagen, vergeblich versucht batte, den anriickenden Deutschen

Friedensvorschlage zu machen. Die Truppe wurde bekanntlich bei

Lugalo wahrend des Marsches iiberfallen und erlitt eine vollstandige

Niederlage; fast nur die Nachhut entkam, alles Andere fiel unter

den Speeren der Angreifer. Nach den Aussagen am Kampf be-

theiligter Wahehe ist das Gefecht in der Ebene nicht so schnell

beendigt gewesen, wie die Europaer der Nachhut angenommen.

haben, sondern die durchbrochene Linie hat sich gruppenweise bis-

IOV2 Uhr gewehrt und viele Feinde getodtet, besonders Zelewski
habe sein Leben theuer verkauft und Manchen vorangeschickt auf

dem Wege, den er selbst schliesslich auch gehen musste; lebend

sei kein Deutscher in Feindeshand gefallen, von den schwarzen

Soldaten nur zwei verwundete Zulu, die der Herrscher gleich darauf

habe todten lassen. Die Verluste der Wahehe seien derart gewesen,.

so sagen sie selbst, dass ihre Weiber trotz des grossen Erfolges

nicht Siegeslieder gesungen haben, sondern Trauergeheul hatten

anstimmen miissen.

Die Folge dieses Sieges war, dass das Ansehen der Wahehe
ins Ungeheure stieg; sie galten jetzt mehr als je fiir uniiberwindlich,.

und von weit her suchten selbst grosse Hauptlinge ihre Freund-

schaft; trotzdem aber war Mahinja klug genug, fiir die Zukunft

einen Rachezug der Deutschen zu befiirchten, und da er die Wirkung

unserer Feuerwafifen zur Geniige kennen gelernt hatte, liess er so-

fort nach dem Kriege die bis dahin holzerne Palissadenumgebung

seiner Hauptstadt Iringa durch eine vollstandige Steinmauer mit

Graben ersetzen.

Mahinja dehnte seine Raubziige weiter als je zuvor aus; kaum
eine Karawane kam, wenn sie nicht von Soldaten begleitet wurde^
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imaDgegriffen durch Ugogo uud die Mgundamkali; der Karawanen-

weg fing an zu veroden und der stark berabgesetzte Verkehr be-

gann sich weiter nordlich auf den Weg iiber Usandaue zu ziehen.

Bis unter die Augen der Besatzungen unserer Stationen wagten sie

ihre Raubereien auszudelmen, und Hauptlinge, welche taglich zu

unseren Gerichtsverbandlungen kamen, zahlten insgeheim, wie Kutu-

kutu bei Kilossa, Zins nach Uhehe, um ihres Lebens und Besitzes

sieher zu sein. Unbotmiissige Hauptlinge in den entlegensten

Gegenden beantworteten die Aufforderung zur Unterwerfung meist

hdhnend damit, dass sie sich zu Untertbanen der Wabebe erklarten,

die machtiger seien als die Deutscben.

In den Grenzkriegen, weicbe mit den tbeilweise recbt grossen

Raubzugen derWabebe inVerbindung standen, waren wir — mit einer

Ausnabme bei Kilossa — allerdings siegreicb; aber trotzdem wurde

der Zustand unbaltbar. Der Handel und Verkebr war fast voll-

standig abgescbnitten , der Ackerbau lag iiberall danieder, und die

Stellung der Besatzungen in den Stationen, die obnebin andauernd in

Atbem gebalten und umbergebetzt wurden, war dringend gefabrdet;

kurz, es bandelte sicb nur um eine Spanne Zeit, dann wiirden die

Wabebe aucb der Tbatsacbe nacb die unbescbrankten Herren des

grossten Tbeiles von dem direkten Hinterlande unserer Kiiste ge-

wesen sein. Der spater so vielfacb angefeindete Zug des Obersten

Y. Scbele im Jabre 1894 war also ein Gebot dringendster Notb-

wendigkeit. Es ist iibrigens cbarakteristiscb, dass Mabinja bei dieser

Gelegenbeit aucb gegen uns seine und seines Vaters altbewabrte

Taktik anzuwenden versucbte; er zog sicb mit all seinem Vieb und

seinem Gute in das von ibm fiir uneinnebmbar gebaltene Iringa:

die Vertbeidigung der Stadt iiberliess er in der Hauptsacbe den zu

ibm gefliicbteten Anbangern des von Prince niedergeworfenen

Wanyamwesibauptlings Sikki, denen er die uns fruber abgenommenen

Hinterlader zu diesem Zweck iibergeben batte. Seine eigenen

Krieger scbonte er nacb Moglicbkeit und fliicbtete mit ihnen zwar

mit Miibe, aber nocb gerade zur recbten Zeit aus der fast scbon

eroberten Stadt, um bei Image den gewobnten Ueberfall des ab-

ziebenden Feindes zu versucben. Selbst fiibrte er seine Wainga

zum offenen Angriff auf die Deutscben; aber ein Erfolg, wie ibn die

Wabebe fruber unter abnlicben Umstanden gegen Zulu und andere

Feinde gebabt batten, war ibm nicbt bescbieden; der Angriff wurde

glanzend abgescblagen. Mit diesem vollstandigen Misserfolg war

im Grunde genommen das Scbicksal der Wabebeberrscbaft ent-

scbiedeU; und der Zug des Obersten v. Scbele endete, alien Un-

gluckspropbeten zum Trotz, mit einem vollen, weitbin wirkenden

Erfolge; das kann voll und ganz nur derjenige beurtbeilen, welcber
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sowohl vor wie nacli 1894 an der Grenze gestanden imd den ganzen

Umschlag der Verhaltnisse mit erlebt bat.

Die blutig - grausame Herrschaft der Njugumbafamilie war
lediglicli gefijrchtet, nicht beliebt gewesen, und da nunmehr Mahinja

seinen Meister gefunden hatte, so war die Furcht vor seiner Rache

bis auf ein Mindestmaass herabgedriickt. Die Bevolkerung nordlicli

der Mpangali und des Ulangathales unterwarf sich freiwillig der

deutschen Herrschaft, und selbst aus der Hauptstadt Iringa, die

wieder aufgebaut wurde, liess man uns wissen. dass es nur an uns

liege, dort festen Fuss zu fassen; wir miissten dann nur verspreclien,

dort eine Truppe hinzulegen, um die Bevolkerung vor etwaigen

Rachegeliisten Maliinjas zu schiitzen.

Dem Sultan selbst waren diese Zustande durchaus niclit unklar,

und mit blutiger Strenge versuchte er Abfallsgedanken seiner Unter-

hauptlinge zuvorzukommen; viele derselben liess er auf blosse Ver-

dachtsgriinde bin todten, und seinen Bruder Mpangile ziichtigte er

mit eigener Hand, als dieser zum Frieden mit den Deutschen zu

rathen wagte. Durch kleine Fehden gegen umwohnende Haupt-

linge, besonders solche, welche die deutsche Flagge angenommen
hatten, ohne direkten Schutzes theilhaftig zu sein, versuchte er,

den Muth und das Selbstvertrauen seiner Krieger zu heben. Als

dann im vorigen Jahre von deutscher Seite der \^ersuch gemacht

wurde, einen Friedensschluss zu Stande zu bringen, konnte dieses

ihm nur eine willkommene Hiilfe sein, seine Herrschaft zu starken.

Die Bedingungen, welche von Kilossa aus gestellt wurden, waren

derart milde, dass wir eigentlich gleich nach der Zelewski-Nieder-

lage nicht viel zahmere hatten stellen konnen; dazu kam, dass wir

durch die Riickgabe der kriegsgefangenen Weiber unsere Zusagen

erfiillten, er dagegen die ihm gestellten Bedingungen niemals aus-

zufiihren gedachte; er gab weder die 1891 eroberten Hinterlader

zurlick, noch auch stellte er die Feindseligkeiten gegen seine von

uns nicht geschiitzten Nachbarn ein. Selbst wahrend der Friedens-

verhandlungen griff er mit grosser Truppenmacht Mbejera und

Rupembe an, die bereits seit 1893 unsere Flagge fiihrten, und setzte

die Feindseligkeiten spater fort, unter dem Yorwande, diese Beiden

der deutschen Herrschaft unterwerfen zu wollen.

Unter diesen Umstiinden konnte er seine Leute leicht glauben

machen, dass die Macht der Deutschen nur gering sei, und sie nur

aus Furcht vor ihm seine Freundschaft suchten; um so mehr musste

dies den Wainga einleuchten, als er immer darauf hinweisen konnte,

dass er wie sein Vater zwar oft besiegt, doch spater immer Avieder

Herr ihrer Feinde geworden seien.

Jedenfalls war es dem Mahinja durch alle diese Maassnahmen
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geluDgen, seine Widerstands- und ADgrifl'sfahigkeit derart zii starkeii;

(lass die zweifelhaften Elemente iu den ims zugefallenen Landes-

theilen es vorzogen, sich nach dem Hochland von Uhehe zu ziehen/

wahrend Geriichte iiber Biindnisse mit den Magwangwara des

Mharuri und iiber starke Truppenansammlungen der Waliehe die

Luft durcbschwirrten. Sollten die Erfolge von 1894 gewahrt werden,

so war energisclies Vorgehen und die Besetzung des Hochlandes

unbedingt geboten und bei rechtzeitigem Eingreifen ohne jede Ver-

luste moglich.

Noch zu geeigneter Zeit konnte der von den Wahebe mebr

ills Jeder gefiircbtete Hauptmann Prince den diesbeziiglicben

Befebl ausfiibren; er fand einerseits die lange verbreiteten Geriicbte

bestacigt, ein Biindniss mit Mbaruris Nacbfolger im Werden und

ganz bedeutende Mengen von Truppen an der Grenze des Ulanga-

tbales versammelt.

Andererseits war die paniscbe Furcbt vor unseren Soldaten

und Gewebren nocb eine derartige, dass die Tausende der Wainga
vor unseren 200 scbwarzen Landsknecbten auseinanderstoben, obne

aucb nur einen derselben verwundet zu baben.

Die neuesten Nacbricbten versprecben eine vollige baldige Be-

rubigung der frucbtbaren und gesunden Hocblande, und mit dem
Ende des Wabebereicbs die Beseitigung einer scbweren Gefabr fiir

unsere ostafrikaniscbe Kolonie.

Die Gewabrsmanner fiir alle Aufzeicbnungen waren zabllose;

icb fiibre bier jedocb nur die wicbtigsten derselben an. Aus den

Namen ist ersicbtlicb, dass fast von alien Stammesabtbeilungen, die

in Betracbt kommen, und von alien Hauptlingsfamilien, die genannt

wurden, Angeborige darunter sind:

Mafimbe, ein fliicbtiger Mtsagira Mabinjas, dessen Vetter, Sobn

der Singimba ndogo, der Sobwester von Mabinjas Mutter.

Jabensa, ein Obeim Mabinjas, Bruder seiner Mutter, derzeit Ge-

sandter des Sultans an das Lager Perondo.

Kiwanga, des Mtengere Sobn, Sultan der Wabena.

V Ein Bruder Mtengeres, dessen Name mir entfallen ist.

Njamanjoko, Scbwager des Mtengere.

Farbenga, Mamobangas Sobn, ein Hiicbtiger Mtsagira des Mabinja.

Nassolo-Nagokolo, Munjeweringombos Sobn, derzeit in Kisaki an-

sassig.

Bomboma, des Tikatika Sobn, Hauptling der Wambunga urn

Kisaki.

Fillakuluga, Mtsagira Mereres, bezvv. Hauwangas, Fiibrer einer

Wassangiigesandtscbaft an die Station Ulanga.
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Bei der Feststellung der Zeitverhaltnisse stehen zwei ver-

schiedene Quelien zur Verfiigung, die einander erganzen: die An-
gaben der eiDgeborenen Gewahrsmanner imd die allerdings sebr

kurzen Aufzeicbnimgen einiger Reisenden, die in den vorigen beiden

Jabrzehnten mit den Wabebe in fliicbtige Beriibrung gekommen
sind; es sind dieses Elton, Cotterill, Tbomson und Giraud.
Icb bemerke dazu, dass icb die betreffenden Reisewerke erst kennen

gelernt babe, lange nacbdem icb meine miindlicben Erkundigungen

abgescblossen batte.

Elton und Cotter ill waren vom 29. Oktober bis 18. No-
vember 1876 in der Boma Mereres, als dieser, bereits aus Ubena
und Ussangu vertrieben, von den „Macbinga or Majinga" in seiner

neu erbauten Hauptstadt belagert wurde; die Einscbliessung wurde

bald nacb der Ankunft der Europaer aufgeboben. Sie erfubren,

dass Merere damals bereits ein Biandniss mit den „Makangwala'^

anzukniipfen versucbte, und borten nacb ibrem Weitermarscbe, dass

nacb Zustandekommen dieses WalFenbundes ibr Gastfreund Ussangu

wiedererobert babe und siegreicb in Ubena eingedrungen sei.

Die „Macbinga or Majinga" sind zweifellos gleicbbedeutend mit

Wainga, die in anderer gleicbfalls gebraucblicber Form aucb Wa-
jinga oder mit einem anderen Mebrzablprafix Majinga genannt

werden. „Makangwala" sind sicber dasselbe wie Magwangwara; so

werden die Zulu im Siiden uuseres Gebietes im Allgemeinen oft

genannt, zu welcben aucb die Wapoma des Kipeta geborten. AUe
Mittbeilungen von Elt on-Cotterill decken sicb also durcbaus mit

den oben erzablten miindlicben Erkundungen, und die endgiiltige

Vertreibung Mereres aus Ussangu und Ubena muss demnacb in das

Jabr 1877 gesetzt werden.

Tbomson traf im Jabre 1879 als Herrn in Ubena den Mamie

an und erzablt, dass der Vorganger dieses, Macbinga mit Namen^

sicb eine Reibe von Jabren vorber gegen den Wassangusultan

Merere erboben babe, welcber, in vielen Kriegen besiegt, die

Selbstandigkeit des Macbinga babe anerkennen miissen. Mamie

babe dann den Merere endgiiltig nacb Usafua gedrangt. Wabrend

der Anwesenbeit Tbomsons in Dbena versucbt ein nicbt naber

bezeicbneter Sobn Macbingas, Mamie zu vertreiben. Dieses ist, wie

Tbomson spater geriicbtweise vernimmt, demselben im Bunde mit

Merere gelungen, weswegen Mamie zu Njungu gefliicbtet sei, um
Scbutz und Kriegsbiilfe zu gewinnen.

Macbinga ist sicber der nacb engliscbem Spracbgebraucb um-

geformte Name Mujingas; Mamie -Mambambe, der in Frage kom-

mende Sobn, ist zweifellos Kwawinjika, und Njungu, welcber dem

Mamie Scbutz gewabrt, ist Sultan von Kiwere, der Vater der jetzt

berrscbenden Mangarura.
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Auch hier linden wir Uebereinstimmung mit den miindlichen

Ueberlieferungen, und da Mambambe sich sehr lange in Kiwere

aufgehalten haben soil, ehe er den Njungu zu dem gefahrlichen

Kriege bewegen konnte, so diirfte die Entscheidung bei Ussawira

im Jahre 1881 oder 1882 gefallen sein.

Giraud, der im Februar und Marz 1883 Uhehe durchzog,

schreibt, obwohl er am meisten von dem Lande sah, am wenigsten

von geschichtlichen Verhaltnissen. Er beriihrt das noch lediglich

mit Holzpalissaden befestigte Iringa und ist froh, mit dem Leben

aus dem Lande der gefahrlichen Wahehe davonzukommen; den

Sultan Mkuanika bekommt er nicht zu sehen. Giraud ist, wie ge-

sagt, gliicklich, dass er iiberhaupt aus dem feindlichen Lande ent-

rinnt, und hat ganz und gar keine freundschaftlichen Beziehungen

mit den Einwohnern gehabt. Daraus erklaren sich die Ungenauig-

keiten seiner Angaben. Mkuanika soil sicher der urspriingliche

Name Kwawa Mahinjas — Kwawinjika — sein. Von den kaum ver-

gangenen inneren Wirren, von Mambambe und Muharuiki, hort er

nichts und erwahnenswerth ist nur, que I'Ubena vient de

passer directement sous celle (erganze: domination) de Mkuanika.

Daraus geht hervor, dass Mahinja erst 1882 in den vollen Be-

sitz seines Landes gekommen ist, und also der Kampf bei Ussawira

wohl in dem gleichen Jahre stattgefunden hat.

Wie ersichtlich, decken sich die Angaben der Eingeborenen,

was die Vorgange selbst anbelangt, ausgezeichnet mit den Mit-

theilungen der europaischen Reisenden; aber auch liber die Zeit-

verhaltnisse haben besonders Kiwanga und Mafimbe sich durchaus

zuverlassig erwiesen. Dieses ist um so wichtiger, als gerade diese

Beiden von ganz hervorragend guter geistiger Begabung waren, und

sie ihre Angaben, was man bei Schwarzen sehr selten findet, genau

nach Jahren machen konnten, da ihnen die alljahrlich regelmassig

wiederkehrenden grossen Ueberschwemmungen des Ulangastromes

zu diesem Ende ein iiusserst giinstiges Merkmal an die Hand gaben.

Kiwanga, ein Mann Mitte der Zwanziger, giebt an, dass er bei

der endgiiltigen Vertreibung seines Vaters Mtengere aus Ute-

mekuila ein Kind gewesen sei, das noch von der Mutter getragen

wurde, also wenige Jahre alt; die Entscheidung gegen seinen Vater

miisste demnach vor 20—24 Jahren, um das Jahr 1874 herum, ge-

fallen sein; Mtengere war, wie Kiwanga 1895 angab, vor neun
Jahren, also jetzt vor elf Jahren, mi thin 1886 gestorben.

Mafimbe hat nach dem Tode Njugumba-Mujingas noch fiinf bis

sechs Jahre in Uhehe gelebt, ehe er von seinem Vetter Mahinja
mit dem Tode bedroht wurde und zu Mtengere in das Ulangathal

floh. Bis zum Tode dieses seines Gaatfreundes sind dann noch drei
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Jalire verflossen, so dass Mujinga acht bis neun Jahre vor Mtengere,

im Jahre 1877 oder 1878, gestorben sein miisste. Dieses stimmt

Avieder mit den Angaben der Reisenden iiberein, da Mujinga in der

Zeit zwischen den Unternehmungen Eltons 1876 und Thomsons
1879 das Zeitliche gesegnet haben muss.

Wenn wir bei den Anfangen Mujingas beginnen, so konnen

wir nach den Angaben der Gewahrsmanner und der Natur der Er-

eignisse Folgendes ansetzen: fiir die Kriege mit den Nachfolgern

Msambiros drei Jahre, gegen die kleineren Hauptlinge des mittleren

Uhehe zwei Jahre, gegen Munjeweringombo drei bis vier. gegen

Mtengere sechs bis sieben Jahre, im Ganzen also 14 bis 16 Jahre.

Wenn Njugumba etwa 15 Jahre nothig hatte, ehe er 1875 zur Be-

kampfung Mereres schreiten konnte, so miissen wir sein erstes Auf-

treten in das Jahr 1860 setzen und bekommen alsdann fiir die

einzelnen Ereignisse folgende Jahreszahlen:

Kriege gegen die Nachfolger Msambiros . . . 1860—1863.

„ kleineren Hauptlinge . . . 1864—1865.

„ „ „ Munjeweringombo .... 1866—1869..

„ Mtengere 1869—1874.

„ Merere J. Krieg 1875-1876.

Mereres Biindniss mit den Zulu und seine end-

giiltige Vertreibung aus Ussangu .... 1877.

Grosser Krieg der Wahehe gegen die Zulu,

Kipetas Tod und Ilachezug der Zulu . . 1878.

Njugumba-Mujingas Tod Ende 1878.

Mambambes Herrschaft und innere ¥/irren in Uhehe 1879— 1882.

Mahinjas endgiiltiger Sieg bei Ussawira ... 1882.

Mtengeres Tod 1886.

Die iibrigen Zeitverhaltnisse erledigen sich von selbst durch

die oben mitgetheilten Angaben.

UeograpMsclie Ortsbestimiimngen, ausgefiilirt von Herrn Hauptmanii

Ramsay l)ei Gelegenlieit verscliiedener Reisen in Ostafrika.

Berechnet von Dr. L. Ambronii.

Die ill uaclifolgenden Zeilen mitgetheilten Resultate astronomisclier Be-

obachtungen des Herrn Hauptmann Ramsay erstrecken sicli wie auch in den

friiheren Jahren auf Beobachtmigen der Zeit, der Breite und auf einige wenige

Langenbestimmungen durch Mondhohen. Dieselben sind mittelst des schon in

den fruheren Mittheilungen naher beschriebenen kleinen Universalinstrumentes

von Hildebrand in Freiberg ausgefiihrt worden. Dasselbe bewahrt sich sehr

gut, nur fiir die Mondhdhen ist es doch zu klein, denn fiir eine seiche Messung

7Mm Zwecke der Laiigenbestimmung ist es doch erforderlich, ein paar Bogen-

sekunden in der Hohe verbiirgen zu konnen. Im Uebrigen hat das Instrument
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sogar eineii grossereh Uiifall ohiie erhebliclien Scliaden iiberstaiiden und iiach

griindlicher Korrektur dnrcli den Reiseiiden selbst wieder gate Dienste ge-

leistet. Da die hier bearbeiteten Beobachtuiigen sehr verschiedenen Zeiten

entstammen, ist es nothig gewesen, mit verschiedenen Zenithpunkten zii rechnen,

fiir deren Bestimmuiig aber geniigendes Material vorlag.

Am 29. Februar 1896 wurde durch einen Sturm das ganze Instrument zur

Erde geworfen, nacli diesem Unfall ergab eine sehr sorgfaltige Untersuchung den

Zenithpunkt zu 179° 34' 54", wahrend er vorher aus mehreren Bestimraiingen zu

180° 0' 20" gefolgert worden war. Fiir die Messungen vom September 1894 fand

sich derselbe zu 178° 42' 34", zwischen letzteren beiden Bestimmuiigen war das

Instrument aber in Europa und von mir vor seiner Absendung gepriift und

justirt worden.

Die erlangten Resultate lasse ich wie in friiheren Fallen auch hier wieder

in tabellarischer Zusamraenstellung folgen (siehe umstehend).

Fiir diejenigen Orte, von welchen mehrere Breitenbestimraungen vorlagen, ist

das Mittel derselben gebildet worden.

Ein TJnterschied zwischen den Breiten aus nordlichen oder siidlichen

Zenithdistanzen konnte nicht in Rechnung gezogen werden, da hierzu die Yer-

theilung der Messungen dieses Mai nicht geeignet war.

Die einfachen Mittel sind daher:

Yon den gut bestimmten Orten habe ich einige naher untersucht, und es

hat sich gezeigt, dass der mittlere Fehler einer einzelnen Einstellung die Breite

etwa bis auf ± 10" liefert, damit wiirde der Kechnung gemass folgen, dass

eine auf 8 bis 12 Einstellungen beruhende Breitenbestimmung einen mittleren

Fehler von ±3" bis ±4" aufweisen wiirde. Das wiirde weiterhin fiir eine auf

4 Beobachtungen beruhende Breite nur einen Fehler von etwas iiber eine Sekunde

lieferu. Das ist natiirlich in Wahrheit nicht zutrefifend, vielmehr werden die

konstanten Einfliisse und manche andere Ursachen die Uiisicherheit fiir einen

gut bestimmten Ort doch nicht unter etwa 0.1 Bogenminute herabzubringen ge-

statten. Aber auch das ist immerhin eine gute Leistung. In vorliegendetn

Falle konnte die Yertheilung auf nordl. und siidl. Zenithdistanzen aber noch

etwas besser sein. Ein gleich erfreuliches Resultat ist aus den beobachteten

Mondhohen leider nicht abzuleiten gewesen. Die drei in Newala gefundenen

Werthe fiir die Lange stirnirien untereinander ziemlich gut und liefern im

Mittel fiir die ostl. Lange dieses Ortes von Greenwich 2^1 37in 14^ =39° 13'. 5.

Aber dieser Werth ist doch noch ein re'cht unsicherer. Dasselbe gilt von den

Beobachtungen in Mpapwa, von denen offenbar nur die erste einigermassen vom
Gliick begiinstigt gewesen ist, indem sie den nicht ganz verfelilten VVertli

30'' 30'.3 gegen 36° 23'.3 der neuesten Karten liefert. Die zweite aber ist ganz ver-

ungliickt, weil zweifelsohne der falsche Mondrand beobachtet worden ist. Es diirfte

aeinen Grnnd darin haben, dass der Mond nocli nahezu vol! war und ausnahms-

weisc einmal im Osten beobaclitet wurde.

Wie schon oben bemerkt, wiirde fiir die Messung von Mondliiihen doch ein

groHseres Instrument einen erheblich sicherern I^h'folg versprechen.

Bei vorstehend gegebenen Berechnungen hat micli wie in friiheren Fallen

;iiK'li wieder Herr Dr. E. Grossmann auf das Freundlicliste unterstiitzt.

Anzahl der Einzelwerthe
Laijer am Mavudje . .

1. Lager am Umbekurru
Kionda
Maishemba
Newala
Ruvuma-Lager . . . .

Mpapwa

9° 3' 13'

9 34 16
10 26 42
10 32 14
10 57 16
10 54 58
6 21 31

4
2
3
2
3
2
4
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Aus dem Schutzgebiete der Marshall-Inseln

Anfzeichnungen iiber die Rechtsanschauungen der

Eingeborenen von Nauru.
Yon dem Bezirksamtsvorstelier Jung.

Allgemeines.

Die eiogeborene BevolkeruDg der Insel Nauru, welche nacb

der letzten Volkszahluug ini Jalire 1894 1431 Seeleu ausmachte^

gliedert sich in zwolf Stamme, ''denen je ein Hauptling vorsteht.

Unter diesen Stammen uimmt der Doen Amed nicht alleiu schon

seiner grosseren Anzalil Stammesangehorigen wegen, sondern auch

infolge des Ansehens, welches die Mehrzahl seiner Mitglieder ge-

niesst, von jeher die erste Stelle ein. Er wird allgemein als

Urstamm, dem alle ubrigen, mit Ausnahme des Iluastammes ent-

sprossen sind, angesehen und seinen Hauptlingen gebiihrt die erste

Stelle.

Die Ilua (d. h. Fremdlinge) sind Nachkommen fremder in Kanus

nach Nauru verschlagener Kingsmill- und Ocean-lsland-Eingeborener,

welche durch Eingehung von Ehen mit Nauru-Eingeborenen sich

derartig vermehrt haben, dass sie jetzt, was Anzahl betrifft, nur

noch von den Doen Amed iibertroffen werden.

Von zwei der Naurustamme (Erityi und Ewei) mit zusaramen

nur 16 Mitgliedern steht zu erwarten, dass sie in absehbarer Zeit

ganz aussterben werden, da die weiblichen Mitglieder ein zu hohes

Alter haben, um noch auf Nachkommen rechnen zu konnen.

Die Zunahme der Gesammtbevolkerung betrug von 1890 bis

1893 4,6 pCt., von 1893 auf 1894 3,9 pCt.

Die Hauptlinge und ihre Stellung.

Die Stelle eines Hauptlings ist ein Privilegium, welches sich

in der Familie forterbt. Die Frau nimmt an den Rechten des

Standes ihres Mannes theil. Die Machtbefugnisse der Hauptlinge,

speziell derjenigen des Doen Amedstammes, waren vor Einverleibung
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Naurus in das Schutzgebiet viel weitgehendere als jetzt, wo ihre

Stellung grossteutheils uiir noch durch die Anerkennungj welche

ihnen von der Verwaltung zu Theil geworden ist, aufrecht erhalten

wird. Wenu schon ihre Macht vordem grosser war, so konnte sie

doch niemals als eine unumsclirankte augesehen werden und alle

Hauptlinge waren mehr oder weniger dem Regiment des Hauptchefs

der Amed unterworfen.

Er war der Einzige, der zur Zeit der Kriege ohne jede Gefahr fiir

sein Leben andere Distrikte besuchen konnte. Es lag aucli in seiner

Macht, zeitweise Frieden zu gebieten oder aber auch die Streitig-

keiten wieder in Gang zu setzen. Ihm stand ferner das Recht zu,

alles wahrend der Kriege von seinem Stamm eroberte Land fiir

sich in Anspruch zu nehmen, oder es unter andere Hauptlinge

seines Stammes zu vertheilen.

Die Hauptlinge wurden friiher auch w )hl zur Schlichtung von

Streitigkeiten iiber Landbesitz unter den Eingeborenen angerufen.

Sie gebrauchten ihre Macht dann gewdhnlich zu dem Zweck, dass

sie den streitenden Parteien das Land abnahmen und als ihr

Eigenthum betrachteten. Auf diese Weise haben sich die meisten

Hauptlinge bereichert und gleichzeitig ihren Einfluss ausgedehnt.

Die Schwache der Eingeborenen verbot ihnen, hiergegen Einspruch

zu erheben, und so gaben sie sich zufrieden.

Im Vergleich zu den Amed nehmen die iibrigen Stammeshaupt-

linge nur eine untergeordnete Stellung ein und ist ihr Ansehen

nicht derartig, einen besonderen Einfluss gegeniiber den Eingeborenen

ausiiben zu konnen. Dieselben gehorchen und achten sie, eines-

theils einer althergebrachten Sitte entsprechend , andererseits weil

sie, gewissermaassen als Mundstiick der Verwaltung dienend, ihnen

Oehorsam schuldig sind.

Das Familienrecht.

Als Haupt der Familie ist der Mann anzusehen, dagegen richtet

sich bei den Kindern, gleichviel ob mannlichen oder weiblichen

Geschlechts, die Stammesangehorigkeit stets nach derjenigen der

Mutter. Die Frau bedingt also die Fortpflanzung des Stammes.

Die Eingehung einer Ehe zwischen zwei gleichen Stammes-

angehorigen gilt bei den Eingeborenen als das schwerste zu begehende

Verbrechen. Trotzdem kommen derartige Ehen, wenn auch nur

hochst selten vor. Solche Ehekontrahenten verlieren alles Ansehen,

werden aus ihrem Stamme ausgestossen und der Verachtung preis-

gegeben. Entspringen der Ehe Kinder, so ist es allgemein Branch,

dass dieselben bei der Geburt oder kurz nachher, durch irgend eine

versteckte Unvorsichtigkeit oder Nachlassigkeit von ihren Ange-

hdrigen getodtet werden.
Mitth. von Forachungbrciseadon, X. liaud. 1. 5
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Hier verdient audi eine andere Sitte Erwahnung und zwar die,

dass bei der Geburt von Zwillingen ungleichen Geschlechts fast

stets das eine Kind und zwar am haufigsten das mannliche, auf

ahnliche Weise aus der Welt geschafft wird. Der Grund hierfiir

ist die Ansicht der Eingeborenen, dass solche Zwillinge sich schon

im Mutterleibe verehelicht haben und, da sie doch gleichen Stammes

sind, damit eine Blutsiinde begangen haben.

Die Ehe wird im Allgemeinen respektirt, jedoch kommt der

Ehebruch haufig vor. Eine besondere Strafe, ausser eventuell die

Auflosung der Ehe, giebt es jetzt nicht mehr. Friiher hatte der

Mann das Recht, die ehebrecherischen Parteien zu todten. Sind bei

der Auflosung der Ehe Kinder vorhanden, so bleiben die Sdhne

gewohnlich bei dem Vater, die Tdchter dagegen folgen der Mutter

Die Eingehung einer Ehe eines Mannes mit zwei oder mehreren

Weibern, oder einer Frau mit mehreren Mannern, ist nicht selten

Der Mann wahlt sich dann gewohnlich die Tdchter einer Familie

zu Frauen.

Kinder werden in vielen Fallen noch wahrend der Jugendjahre

mit Ehehalften vei'sehen, und treten hierbei oft recht erheblich

Altersunterschiede zu Tage. Dies trilft hauptsachlich bei Mitgliedern

angesehener Familien zu, wo die Eltern immer danach trachten, ein

ebenbiirtige Ehehalfte fiir ihre Kinder zu gewinnen.

Bei kinderlosen Ehen ist die Annahme an Kindesstatt seh

haufig. Adoptirte Kinder geniessen dieselben Yorrechte wie di

leiblichen.

Dass sich Familienmitglieder gegenseitig in ihrem Lebens

unterhalt unterstiitzen, kann nicht als Regel angenommen werden

Geschieht es doch, so sind fast immer persdnliche Interessen im

Spiel. Haben z. B. altersschwache Eltern Besitzthum, so wird es

ihnen an Unterstiitzung von Seiten der Kinder nicht fehlen, sind

die Eltern jedoch unvermdgend, so kiimmern sich die Kinder wenig

oder gar nicht um sie.

Die Erbfolge bei Hauptlingen.

Wie oben angefiihrt, nehmen Kinder die Stammesangehdrigkeit

der Mutter an, folglich sind also die Kinder von Hauptlingen, als

nicht zu dem Stamm des Yaters gehdrend, auch nicht berechtigt

eine Hauptlingsstellung in demselben zu bekleiden. Um nun aber

doch die Erbfolge in der Familie zu erhalten, so gilt der Grundsatz

dass die Kinder von Hauptlingen sich eine Ehehalfte aus den

gleichen Stammesangehdrigen wahlen, zu welchen der Vater gehdrt

und auf das erste Kind mannlichen Geschlechts aus dieser Ehe
pflanzt sich der Titel und die Stellung des Hauptlings fort. Es
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ist also nicht der Sohn, sondern der Enkel des zeitweiligen Haupt-

lings, der bei dem Ableben des Letzteren in dessen Stelle tritt.

Dagegen nehmen die Hauptlingssoline und Tochter in dem

Stamme der Mutter (also aucb in ihrem) eine bevorzugte Stellung ein.

Das Erbrecht.

Einen anerkannten Grundsatz, nacli welchem sich die Erbfolge

regelt und welcher als unumstosslich gelten konnte, giebt es nicht.

Als Regel kann angenommeu werden, dass die Kinder zu gleichen

Theilen erben. Eine Ausnahme tritt dann ein, wenn in einer

Familie mehrere Tochter und nur ein Sohn vorhanden sind. Hier

fiillt dem Sohn immer ein grosseres Erbtheil zu als seinen Ge-

schwistern. Wo Kinder sich einer schlechten Behandlung der Eltern

schuldig gemacht haben oder unterlassen, ihnen an ihrem Lebensende

die nothige Unterstiitzung und Pflege angedeihen zu lassen, tritt in

der Regel ganzliche Enterbuug ein. Der Nachlass fallt dann ge-

wohnlich demjenigen zu, welcher fur den Lebensunterhalt des Erb-

lassers Sorge getragen hat, oder aber der Stamraeshauptling tritt

die Erbschaft an. Wie es in dieser Beziehung zu halten ist, wird

in der Regel von dem Erblasser vor seinem Tode bestimmt.

Durch die Yollziehung einer Ehe geht das Vermogen der Frau

in die Vervvaltung des Mannes und bei ihrem Tode in dessen Besitz-

thum liber. Ebenso wird die Frau bei dem Ableben ihres Mannes

Besitzerin seines Vermogens.

Als von der Frau Eingebrachtes gelten ihre Schmucksachen

und Kostbarkeiten. Diese fallen bei ihrem Tode stets der altesten

Tochter zu, und ist keine Tochter in der Familie, so werden die-

selben vergraben oder ausserhalb des Riffs in das Meer versenkt.

Uneheliche Kinder haben weder auf den Nachlass des Yaters

noch der Mutter Anspruch, dagegen erben Stiefkinder in das Ver-

mogen der Mutter.

Das Sachenrecht.

Hier kommt in erster Linie der Landbesitz in Betracht. Fast

jeder Eingeborene auf Nauru ist Land- oder Palmenbesitzer. Eine

Ausnahme hiervon machen die Leibeigenen. Wie jedes Fleckchen

Land und jede Palme, so hat auch das die Insel umgebende Riflf

und selbst das die Kiiste umspiilende Meer seinen Eigenthiimer.

Es darf z. B. kein Eingeborener einen Fischkorb ausserhalb des

Rififs niederlassen, ohne hierzu die Erlaubniss des betreffenden

Eigenthiimers erst eingeholt zu haben.

Auch sind einige der Stamme sowie verschiedene Gemeinden

Kollektivbesitzer grosserer Landkomplexe, deren Nutzniessung nur

den Stammes- oder Gemeindeniitgliedern zu gute kommt. Die Ver-
5*
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ausserung von Landbesitz kommt selten vor, dagegen findet der

Austausch verschiedener Parzellen liiiufig statt. Erwahniing verdient

der Umstand, dass aiif vielen Stellen der Grund und Boden und die

darauf stehenden Palmen sich in Handen von zwei verschiedenen

Besitzern befinden. Hier darf der Palmenbesitzer ausser den schon

auf dem Land befindlichen Baumen keine weiteren pflanzen. Stirbt

eine Palme ab, so muss er bei Neuanpflanzung genau auf die Stelle

pflanzen, wo die friihere Palme stand.

Gemeingut Aller sind diejenigen Palmen, von denen Toddy

gezapft wird. Es bleibt jedem Eingeborenen unbenommen, irgend

eine Palme zur Gewinnung des Toddy anzuschneiden, und wird der-

selbe, solange er diese in Gebrauch hat, als Besitzer anerkannt.

Ein anderes sachliclies Recht, welclies bei den Eingeborenen

ebenso hohen, wenn nicht hoheren Worth als Landbesitz hat, ist

ein anerkanntes Zeichen, welches die Eigenthiimer von gezahmten

Fregattvogeln gebrauchen, um die ihnen gehorenden Vogel von

denjenigen anderer Fangsteller unterscheiden zu konnen. Die

Zeichnung geschieht durch eine bestimmte Anzahl grdsserer und

kleinerer Einschnitte in die Schwanz- und Fliigelfedern der Yogel.

Jede Fangstelle hat ihre besondere Schutzmarke, welche den Ein-

geborenen wohlbekannt ist. Neue Erkennungszeichen diirfen nicht

eingefiihrt werden, wiirden auch nicht respektirt werden. Fiir ein

solches anerkanntes Schutzzeichen werden nach Naurubegrijffen ganz

bedeutende Preise gezahlt, und sind es fast ausschliesslich nur wohl-

habende Familien, welche sich dieses Vergnligen leisten konnen.

Das Zeichen gilt als Erbstiick der Familie.

Die Leibeigenen und das Verhaltniss zu ihren Herren.

Es existirt auf Nauru ein Verhaltniss, dessen Ursprung viel-

leicht auf die unter dem Abschnitt „Strafrecht" S. 70 erwahnten

Yorkommnisse zuriickzufiihren ist, das jedenfalls sehr alt sein muss

und zu dessen Yerbreitung die frliher herrschenden Kriege viel bei-

getragen haben, wonach viele Familien in dem Yerhaltniss der

Leibeigenschaft gegeniiber den Hauptlingen und sonstigen an-

gesehenen Familien stehen. Die Macht, welche die Herren uber

diese Sklaven besassen, muss eine sehr grosse gewesen sein und

soil sich selbst auf die Yerfiigung iiber Leben und Tod erstreckt

haben. Die Kriege haben insofern viel zur Yerbreitung der Leib-

eigenschaft beigesteuert, als zu jener Zeit viele Familien und selbst

reichbevolkerte Distrikte von einer feindlichen Partei aus ihrem

Besitzthum vertrieben wurden und sonstwo Unterkunft suchen

mussten. Wurde nun eine der verjagten Familien von einem freund-

lichen und gleichzeitig machtigen Hauptling oder sonst angesehenen
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Personlichkeit in Schutz genommen, so war die erste Bedingung,

dass sie ihres Besitzthuras zu Gunsten ihres Beschiitzers entsagte

und den Schutz gewissermaassen mit ihrer Freiheit erkaufte. Der

Fliichtling gab sich mit sammt seiner Familie vollstandig in die

Macht des ihn beschiitzenden Hauptlings und hatte ausser seinem

Lebensunterhalt nichts mebr zu erwarten.

Nach der Entwaffnung der Eingeborenen, und nachdem die Ein-

wohner der vertriebenen Distrikte wieder nach ihrem friiheren

Wohnort zuriickgekehrt waren, wurden viele dieser Leibeigenen von

ihren Herren auf ihrem vormaligen Besitzthum als Wachter ein-

gesetzt. In dieser Stellung leben sie ganz ungestort, haben nur

die Yerpflichtung, die Produkte des Landes an ihren Herrn abzu-

liefern, was aber infolge der schlechten Beaufsichtigung nicht immer

geschieht. Obgleich nun durch die Einsetzung als Wachter an dem
Verbaltniss der Leibeigenschaft durchaus nichts geandert wird, so

verliert dasselbe doch rait der Zeit viel seiner friiheren Strenge, und

hat gerade dieser Umstand viel Anlass zu Landstreitigkeiten gegeben,

indem der Wachter oder nach Jahren dessen Kinder sich wieder

als rechtraassige Eigenthiimer des doch nur von ihnen verwalteten

Landes betrachten und in Konflikt mit dem wirklichen Eigenthiimer

(ihrem Herrn) gerathen.

Der Leibeigene versieht die Stelle eines Dieners bei seinem

Herrn und hat dessen Befehlen zu gehorchen. Ungehorsam wurde

friiher mit korperlicher Ziichtigung bestraft, dies geschieht aber

schon seit Jahren nicht mehr. Die Leibeigenschaft vererbt sich

vom Vater auf den Sohn und lebt in der Familie fort. Der Diener

darf ohne Erlaubniss seines Herrn keine freie Frau heirathen.

Durch eine solche Heirath tritt die Frau in dasselbe Verhaltniss,

in welchem sich der Mann beiindet. In der Kegel wahlen die

Herren von anderen ihnen Untergebenen Ehehalften fiir diese. Es

kann aber auch mit Einwilligung seines Herrn durch die Voll-

ziehung einer Ehe zwischen einem Leibeigenen und einer freien

Eingeborenen ersterer sich seine Freiheit wieder erwerben, und dies

tritt fast regelmiissig dann ein, wenn die freie Partei eine ange-

sehene Personlichkeit oder ein grosserer Landbesitzer sein sollte.

Es sind im Ganzen etwa 18 bis 20 Familien auf Nauru, welche

sich der Berechtigung zum Halten von Leibeigenen erfreuen, und

die Zahl derer, die je einer Familie untergebeu sind, schwankt

von zwei bis drei Familien bis zu zwanzig und mehr.

Im Allgemeinen hat sich das Loos dieser Leute, seitdem wieder

Frieden auf der Insel herrscht, merklich gebessert und kann unter

den jetzigen Umstiinden als ein ertriigliches bezeichnet werden.

Der krasse Unterschied zwischen ihnen und ihren Herren, wie er
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friiher existirte, gleicht sich mit der Zeit immer mehr aus und mit

dem Aufhoren der Kriege ist denn auch eine der Hauptursachen,

welche zu der Entstehung imd Verbreitung der Leibeigeiischaft bei-

getragen hat; verschwunden.

Str afrecht.

Zu den Kechtsanschauungen der Nauru-Eingeborenen gehdrt es,

dass bei Korperverletzungen oder auch bei Beschadigung der Ge-

sundheit oder des Allgemeinbefindens durch Zauberei (an deren

Wirksamkeit die Eingeborenen mit unerschiitterlichem Glauben fest-

halten) der Thater dem Betroffenen eine entsprechende Siihne zu

gewahren hat. Je nach der Stellung, welche der Verletzte in der

Gesellschaft einnimmt, richtet sich die Hohe und Art der Ent-

schadigung. Sie kann nur aus einigen Hundert Kokosniissen besteheu,

kann aber auch das ganze Vermogen und Besitzthum des Thaters

in Mitleidenschaft ziehen.

Es sind Falle bekannt, wo Zaubereien, welche gegen das Leben

eines Hauptlings oder einer sonstigen angesehenen Personlichkeit

gerichtet waren und wo es der Zufall gerade wollte, dass der Be-

treffende starb, der Hexenmeister seine Unvorsichtigkeit mit dem

Leben biissen musste und sein Besitzthum der betroffenen Familie

zufiel. Wenn dies auch nur vereinzelt vorgekommen sein mag, so

gilt es doch als Grundsatz, dass da, wo ein Zusammenhang mit dem
Ableben des Bezauberten und den Handluugen des Thaters nach

den Ansichten der Eingeborenen obwaltet, der Letztere stets der

Leibeigenschaft der betroffenen Familie anheimfiel und sein Eigen-

thum verier.

Tabu.

Die Verbreitung und die ganz bestimmten Regeln und Formen,

nach welchen der Tabu gehandhabt wird, ferner auch die strikte

Befolgung dieser Regeln von Seiten der Eingeborenen lassen den-

selben als theilweise zu den Kechtsanschauungen der Eingeborenen

gehorend erscheinen.

Der Tabu auf Nauru ist Eigenthum der Hauptlinge und nur

ihnen steht das Recht zu, denselben iiber Distrikte, Palmen,
Wege etc. zu verhangen. Um z. B. das Pflucken von Kokosniissen

zu verhindern, erlasst der Chef des Distrikts ein in seiner Aus-

fuhruug ausserordentlich strenges Yerbot, welches den Eingeborenen

untersagt, die inneren Wege der Insel zu betreten. Die einzige

Strasse, welche dann noch dem Verkehr geoffnet ist, ist der Strand.

Nach Sonnenuntergang diirfen Eingeborene, welche auf dem mit Tabu
belegten Land wohnen, ihre Hauser nicht mehr verlassen. Wer ausser-

halb seiner Wohnung angetroffen wird oder den Tabu auf sonstige
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Weise mutliwillig bricht, dessen Behausung wird vou dem Chef

medergebrannt. Was sich an Matten etc. in dem Haus befindet,

kommt dem Hauptling zu.

Auch bei Kranklieit und Schwangerschaft werden die

Wage in nachster Umgebung der Kranken mit Tabu belegt. 1st

die Schwangere eine HaiiptlingsfraU; so wird der ganze Distrikt; in

dem sie wohnt, von dem Tabu betroffen und diirfen dort wahrend

der Schwangerschaft der Frau keine Niisse ausgepflanzt werden.

Bei dem Fang der Fregattvogel (die Saison wahrt gewohn-

lich einige Monate) werden eine Menge Taburegeln beobachtet.

Diejenigen Manner, welche dabei betheiligt sind, diirfen wahrend

dieser Zeit keinerlei Verbindung mit Weibern haben und auch

anderen Eingeborenen ist es streng verboten, sich in der Nahe der

Fangstelle aufzuhalten.

Wie iiber die Landereien, so wird auch iiber das Riff und

seine Umgebung der Tabu verhangt, um zeitweise den Fischfang

dort zu unterbrechen. Der Fischfang iiberhaupt ist mit einer

Unzahl Taburegeln verkniipft. Kein Eingeborener wird sich unter-

stehen, die von ihm selbst gefangenen Fische zu geniessen, er ver-

tauscht seinen Fang stets mit dem eines Anderen, auch wenn dieser

bedeutend kleiner sein soilte. Einige Arten von Fischen miissen

dort zubereitet und gegessen werden, wo sie gefangen wurden, und

diirfen nicht an einen anderen Ort getragen werden. Alle Tief-

wasserfische werden, nachdem sie an Land gebracht sind, stets mit

dem Kopf nach Inland zeigend niedergelegt. Fische, welche in

Fischkorben gefangen sind, sind fiir Weiber Tabu, wie denn iiber-

haupt den Frauen nur wenige Arten erlaubt sind.

Bei den letzt aufgefiihrten Regeln hat der Aberglaube wohl

auch seine Hand im Spiel, immerhin zeigen sie den Gedankengang

der Eingeborenen an.

Was nun die Erfahrungen anbelangt, welche die Verwaltung

bei der Schlichtung von Streitigkeiten unter den Eingeborenen ge-

sammelt hat, so sind es in erster Linie und fast ausschliesslich

Streitigkeiten iiber Landbesitz, in denen der Beamte als Schieds-

richter angerufen wird.

Bei der Erledigung dieser Landstreitigkeiten ist bisher, soweit

es unsere moralischen und geschriebenen Gesetze erlauben, an dem

Grundsatz festgehalten worden, die Entscheidung in moglichster

Anlehnung an die Sitten und Gebrauche der Eingeborenen zu treffen.

Insbesondere wird auch bei Beurtheilung des Falles das bei den

Eingeborenen gebrauchliche Erbrecht mit in Betracht gezogen. Bei

Wahl der Zeugen wird darauf geachtet, dass diese rait keiner der

Parteien verwandt sind oder zu demselben Stamm gehoren. Es ist
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der Versucli gemaclit worden, zur Unterstiitzimg des Beamten zwei

oder melirere Hauptlinge zu den Yerhandlungen heranzuziehen. Der

Versucli sclieiterte aber, da die Hauptlinge eben nicht das nothige

Interesse an der Sache, noch die gewimschte Unabhangigkeit be-

sitzen, um ein von alien Parteiinteressen freies Urtheil zu gewinnen.

Vor der Entscheidung findet stets eine Besichtigung des strei-

tigen Objekts behufs Feststellung der G-renzen statt, bei der die

beiden Parteien und etwaige Zeugen zugegen sind. Das Urtheil

selbst wird auf dem Bezirksamt verkiindet. Gegen die Entsclieidung

steht der Partei das Rechtsmittel der Beschwerde an den Kaiser-

lichen Landeshauptmann zu. In den allermeisten Fallen beruhigen

sich jedoch die Eingeborenen bei dem gegebenen Schiedsspruch.

Die entstandenen Auslagen an Dolmetschergebuhren werden von der

verlierenden Partei eingezogen, besondere Gerichtskosten werden

nicht erhoben.

Aber auch in ihren privaten Angelegenheiten nehmen die Ein-

geborenen immer mehr den Rath und Beistand des Beamten in

Anspruch.

Der Einfluss, den die Verwaltung in Nauru bei der Eingeborenen-

bevolkerung ausiibt, ist dank der bei Einverleibung der Insel in

das Schutzgebiet vorgenommenen Entwafifnung der Eingeborenen bis

jetzt von dem besten Erfolg gekront worden. Es befinden sich

allerdings noch Elemente auf der Insel, welche sich noch nicht

recht in den neuen Stand der Dinge finden konnen; im Allgemeinen

aber hat die Verwaltung wenig Anlass gehabt, durch verscharftes

Eingreifen sich den nothigen Respekt zu erzwingen.

Dass sich die Eingeborenen, nachdem sie sich jahrelang be-

kriegten und wo fast jede Familie den Verlust eines Angehorigen

oder einen Theil ihres Besitzthums zu beklagen hatte, so schnell

wieder untereinander ausgesohnt haben und nun friedlich miteinander

verkehren, ist nur der Einsetzung und Erhaltung einer Verwaltung

auf Nauru zu verdanken.

Schluss der Bedaktion am 12. Januar 1897.
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Aus dem Schutzgebiete Togo.

Aus einem Reisebericht des Missionars A. Mischlich

in Bismarckburg.

Einem der Eedaktion glitigst von dem Komitee der evan-

gelischen Missionsgesellschaft zu Basel zur Verfiigung gestellten

1

Bericht des um die Kartographie des ndrdlicheren Theiles des

j

Schutzgebietes Togo sehr verdienten Missionars A. Mischlich

I
entnehmen wir die nachstehenden Mittheilungen iiber eine Reise

von Bismarckburg nach Tshautslio.

Herr Mischlich trat seine Eeise von Bismarckburg am
23. Juni 1896 an, indem er die schon oft begangene Route iiber

I

Kue (Kwoe)"^) nach Fasugu (Fosowu) einschlug.

j

^Der stramme Marsch des 25. Juni brachte uns dann mittags in

I die erste Fasugu-Farm. Diese bestand aus etwa 10 runden Hlitten

mit kegelformigem Grasdach. Die einzelnen Hiitten sind durch

1 bis 1^/2 m hohe Mauern verbunden und bilden beinahe die

Peripherie eines Kreises, Das ganze Anwesen macht mit dem

schmalen Eckthiirmchen den Eindruck einer Bastion. Die Yams-

und Maispflanzungen reichen bis an die Hauser heran. Sehr viel

Guineakorn wird hier angebaut. Dasselbe wird in eigenartigen,

mit der Spitze nach unten gerichteten kegelformigen Behaltern aus

;
Holz- und Strohgeflecht aufbewahrt. Ueber denselben ist ein spitzes

I

Grasdach gestiilpt. (Yergl. Abbildung 1.)

I

Als wir den Weiler erreichten, waren nur 10 bis 12 nackte

j

Sklaven anwesend. Sofort nach u;nserem Erscheinen vvurden mittels

;
einer trogartigen Holztrommel die Uebrigen von den Pflanzungen

herbeigetrommelt. Die Sklaven trugen den Kopf meist glatt rasirt

^

bis auf eine Art zottige Raupe oder Mahnc liings der Scheitel-

*) Herr Mischlich gehraucht in scinen Berichten fiir die geogi-aphischcn

Namen vielfach eine von der bisherigen abweichende Schreibweise auf Orund

seiner Kenntnisa der verschiedenen LandesHprachen, die den fruheren deutschen

Reisenden in diesen Gebietcn fehlte. Wir fiigen diese Schreibweise iu

Klammern bei.

Mitth. von Forychungsreiscncicn, X. Hand. II. g

i
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linie, die mich selir an einen bayerischen Helm erinnerte. Die Leute

waren recht zutraulich und zeigten niclit das geringste Anzeichen

von Furcht.

Eine gewisse Wohlhabenheit scheint hier zu herrschen, denn

wir sahen reichlich Yams und grosse Massen von Guineakorn auf-

gespeichert. Auch Hiiliner und Perlhiihner. sowie etwa ein Dutzend

schoner Kiihe fanden wir vor. Mit dem Betreten von Fasugu er-

reicht man iiberhaupt wohlhabendere und bevolkertere Gregenden.

Der grossere Wohlstand der Bewohner fallt Einem sofort auf. Fast

in alien Farmen trifft man Kiihe, Pferde, Schafe und Huhner an,

wahrend die Speicher reichlich Yams, Hirse, Mais und Bohnen

bergen. Der Adele dagegen hat nicht viel, das er sein eigen nennen

kann, und eigentlich reiche Leute giebt es unter ihnen nicht,

wahrend man doch hier Leute antrifFt, die iiber 100 Sklaven haben,

ja einer der angesehensten Farmer soil deren 300 besitzen. Das

ist in Ad^le gar nicht denkbar. Ueberhaupt lebt der Bewohner

von Fasugu, und noch mehr der von Tshautsho in einem viel

grosseren Gesichtskreis, ist aufgeweckter und erfahrener. Der Adele

kommt ja kaum aus dem Weichbild seines Ortes, geschweige seiner

Landschaft hinaus.

Am 28. Juni verliessen wir Fasugu und schlugen ostliche

Bichtung ein. Der durch Baum- und Buschsavanne sich hiu-

schlangelnde, theils sandige, theils steinige Weg ist verhaltniss-

massig gut. Die vielen kleinen Wasserlaufe sind mit Galeriewald

umsaumt. Oelpalmen, Baphia und Bambus treten darin vereinzelt

auf. Shea-Butterbaume triflft man hier fjist iiberall in der Savanne.

Das Gelande ist anfangs ziemlich eben und geht erst nach Ueber-

schreitung des Buea, eines Nebenflusses des Anga (Angge) in stark

welliges Terrain iiber. Kurz nach 12 Uhr mittags erreichten wir

den Fasuguweiler Pasa (Pasawo), sogenannt nach dem Namen
eines Baumes. Sehr interessant ist die iibliche Begriissung. Um
recht respektvoll zu griissen, kniet oder kauert man auf die Erde

und schlagt mit der rechten flachen Hand leicht auf die linke,

deren Daumen an dem Zeigefinger anliegt, wobei man ausruft, — t

beim Morgengruss: ya he, ya he, ya he, bavenekasa, ya he, ya hefl

ya he . . beim Mittagsgruss: ya he, ya he, ya he, mananese, jM
he, ya he, ya he . . ., beim Abendgruss; ya he, ya he, ya he, maJ
danenga, ya he, ya he, ya he . . . Sonst geniigt eiue gewohnliche

Kniebeuge. Mohammedaner erkennt man sofort daran, dass sie

sich beim Begi-iissen mehreremale die Rechte reichen und leicht

Stirn und Brust beriihren.

Dass hier ein ausserst reger Yerkehr besteht, bezeugten die

zahlreichen Karawanen, die uns begegneten. Jch zahlte mehrmals
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iiber 50 Personen. Es sind meistens Eingeborene aus Wangara in

Sugii oder aus Dadaura und Paratau (Kparatawo) in Tshautslio.

Sie fiihren Sklaven, selir hiibscli geflocbtene farbige Matten, Shea-

butter, Schafe und Pferde mit sich und tauschen dann in Keta —
Kratyi (Krakye) hauptsachlich Salz, Zeuge und Kolaniisse ein.

Wenn die mitgefiibrten Esel zum Transport der Waaren nicbt aus-

reicben, miissen letztere von den Frauen und Mannern auf den Kopfen

getragen werden, obwobl eine Last oft einen Zentner und dariiber

scbwer ist. Dabei zieben aber Alle frohlicb ihre Strasse, singen

und erzablen sich Erlebnisse. Alle sind bewaffnet mit Pfeil und

Bogen. Der Kocher aus Bambusrohr ist oft mit buntem Leder und

1

.VbWildiing 1. Kornbehalter in i u.sugu.

Franzen hiibsch verziert. Lange Speere und ein dolchartiges Messer,

dessen 0-fdrmiger Griff fast standig in der rechten Hand ruht, ver-

vollstandigen die Bewaffnung. Manche unter ihnen sind Mohamme-
daner. Am Morgen und Abend sieht man sie in hockender Stellung

laut ihre Gebete verrichten, da]>ei mehrmals mit der Stirne und

den flachen Hiinden die nackte Erde berijhrend. Man sieht sie

selten miissig. Sobald sie am Rastort angelangt sind, miissen die

Frauen fiir das Essen sorgen, Bohnen rosteu oder Kaffa anriihren,

wahrend die Manner im Koran lesen, nach Pferden und Eseln sehen
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sitzen, um sie auszubieten. Es sind meistens Peiien, geschliffene

Achae, Kolaniisse und Salz.

Am folgenden Morgen, den 29. Juni, erreichten wir nacli einem

Marsch von 20 Minuten die Grenze und befanden uns nun in dem
gefiircliteten Tshautsholand. In der Baumsavanne zeigten sicli zu-

nachst keine Sheabutterbaume, bis sie in der Nalie des Weilers

Kolenggebua wieder yereinzelt auftraten. Das Gras der Savanne

ist niedrig, so dass man einen weiten Fernblick geniesst. Die

Sonne brennt heiss und nur in den schmalen Streifen Waldes langs

der in raschem Lauf meist nach Siiden eilenden Bachlein erfreut

sich der Beisende an der Wohlthat erquickenden Scliattens. Grosse^

saubergehaltene und regelmassig angelegte Plantagen tliun dem
Auge wohl. Die humusreiche Erde wird mit der Hacke aufgehackt

und dann in langen, geraden Linien aufgeliauft. In diese Auf-

haufungen wird dann Yams gesteckt oder es werden Bohnen, Erd-

niisse (zwei Arten), Mais und Hirse eingesaet. Kassada bemerkte icli

hier wenig, an vielen Orten iiberhaupt nicht, ebenso findet man
auffallenderweise nirgends Bananen oder Pisangs. Das Auge freut

sich an den auf das Sorgfaltigste bestellten und mit peinlichem

Fleiss gepflegten Yamsfeldern. Die Leute sind fleissig und bei aller

Arbeit recht heiter und frohlich. Unter Trommel- und Pfeifenklang

Ziehen die Sklaven am Morgen aus zur Arbeit und kehren erst

gegen Abend zuriick. Dabei macht Alles einen frischen, frohen

Eindruck. Pferde trifft man in fast alien Farmen, da und dort auch

Rindvieh.

Gewohnlich nehmen auch hier die Leute nur zwei Mahlzeiten ein.!

Morgens etwa um 9 Uhr wird Kaffa (in Wasser aufgeldste Klosse

von zerstossenem und gekochtem Guineakorn), abends werden

solche Guineakornklosse oder Fufu mit etwas Pfeffersuppe, aber

sehr haufig ohne Fleisch gegessen. Kraut oder Schwamme miissen

genligen, die Suppe kraftig und schmackhaft zu machen. In der

Zwischenzeit geniesst man etwas gerostete Erdniisse oder Mais.

Nordostliche Richtung einschlagend, erreichten wir auf sandigem

Weg am 30. Juni morgens 11 Uhr Katambara. Katambara mit

seinen kleinen, spitzen Hiitten liegt langgestreckt in niederer Gras-

savanne mit schwachem Baumbestand. Die kleinen Hiitten nehmen

sich zu den riesigen, machtig hohen Baumwollbaumen und schlanken

Facherpalmen, die um den Ort stehen, wie die Wohnungen fiir

Zwerge aus. Nachdem wir hier etwas ausgeruht, kamen wir in

einer halben Stunde in dem jenseits des Flusses La-u (Na) gelegenen

Paratau an. Es liegt ganz wie Katambara. Das Haus des Konigs

kann man schon von Katambara aus unterscheiden, da es weit
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uber alle anderen Hauser hinausragt und mit einem Straussenei ge-

kront iat.

Tags zuvor sandte ich einen Reiter ab, um ims beim Konig
anzumelden , erliielt aber den Bescheid, dass er zur Zeit abwesend

sei. So kam es, dass wir ihn beim Einzug nicht antrafen. Im
Laufe des Nachmittags machten wir einen Gang durch die Stadt.

Markt wird hier jeden Tag abgehalten. Da Brennholz hier rar ist,

findet man es auch auf dem Markt feilgeboten.

Die BekleiduDg der Bevolkerung ist sehr einfach. Kinder

laiifen meist nackt. Wiitrend die Frauen in ein Stiick Zeug gehiillt

sind, tragen die Manner Hausahemden oder haben eine dreieckige

Schiirze vorgebunden, die hier und da auch ein Schaf- oder Ziegen-

fell ersetzt. Die Leute verstehen es, sehr schone und starke Zeuge

zu weben. Die Webeindustrie ist hier recht entwickelt. In manchen

Orten sah ich mehr als 20 Webstiihle in einer Linie nebeneinander

in Thatigkeit. Zu meiner Verwunderung webten hier auch junge

Burschen von kaum 12 oder 13 Jahren sehr hiibsche 5 cm breite

Streifen, die dann zu einem Tuch zusammengenaht werden.

Auch hier trifft man viele Sklaven, sofort erkenntlich an der

eigenartigen Tattowirung. Eine Sklavin des Konigs aus Kapre

hatte das Gesicht, die Arme, Brust und Riicken vollstandig mit

Tattowirungsnarben bedeckt. Gewiss war kein Quadratcentimeter

zu linden, der von Ritzen und Narben frei gewesen ware. Sklaven

aus Dagomba, Mossi, Grusi, Borno, letztere mit 9 bis 13 Langs-

streifen von der Stirn bis zum Kinn, sieht man hier auf Schritt

und Tritt. Bei den Tshautsho besteht die Tattowirung der

Frauen in vier und die der Manner in drei charakteristischen

Langsstreifen von der Stirne bis zum Kinn. Diese Sitte wird

aber nicht durchweg eingehalten, da man auch Manner mit vier

Schnitten sieht. Ausserdem wird noch ein Schnitt von der

Nase nach der Wange angebracht. Manche haben daneben noch

stark erhabene Tattowirungen an den Armen, an Bauch, Hals und

Riicken. Die Stammeszeichen sind oft kaum sichtbar, so diinn, dass

man meinen konnte, sie seien durch Ritzen mit einer Nadel ent-

standen, manchmal jedoch auch so ungeschickt angebracht, dass

sie sehr entstellen und oft V2 cm' dicke, wulstige Narben hinter-

lassen.

Von einer einheitlichen Haartracht kann man nicht gut reden,

da man die verschiedensten Frisuren sieht. Viele Manner tragen

das Haar kurz geschoren, andere haben den Kopf glatt rasirt,

wobei nur Kreise oder eine zottige Raupe liiDgs der Scheitellinie

oder je ein Kranz hinter den Ohren stehen bleibt. Wieder welche

haben ihr ganzes Haar in langen, schnurartigen Striihnen um (Um



Kopf liiingen. Sehr an den Kopfputz der Indianer erinnerte mich

die Haartracht Einiger, die den Kopf glatt rasirt trugen und nur

am Wirbel oder liinter dem einen Ohr das zottige Haar zu langen

Schniiren gedreht, troddelahnlich herabwallen liessen. Der Bart- .

wuchs ist sparlich. Die Frauen tragen vielfacli das Haar zu drei

dicken Raupen netzartig geflochten, eine langs der Scheitellinie und

je eine rechts und links dieser parallellaufend. Je ein Zopfchen
j

stelit dann nocli an den Schlafen abseits. Andere flechten das '

Haar ebenso netzartig, lassen aber die Raupen seitlich, parallel der

Stirne verlaufen. Die Kopfhaut wird mit blauer Farbe eingerieben.

Ebenso werden die Augenrander blau gefarbt. Vielfacb sieht man
auch die Zahne, die Fingernagel der linken Hand, — aber niclit

auch die der rechten, da diese zum Essen benutzt wird, — die

Nagel der Fusszehen mittels einer lehmartigen Masse gelbroth

gefarbt.

An auffallend vielen Hausern beobachteten wir hohe, aufge-

stellte Stangen, die an ihrem oberen Ende mit Blattern A^erziert

waren. Auf Befragen horten wir, dass dieselben den Pocken den

Einzug verwehren sollten. Sie batten jiingst hier grasslich gehaust^

so dass taglich manchmal 10 bis 16 Eingeborene dieser scbreck-

lichen Geissel des Siidens zum Opfer ge fallen seien. Es nahm mich

das auch gar nicht Avuuder angesichts der schmutzigen Stadt voller

Unraths.

Auch der Palast des Konigs wurde einer Besichtigung unter-

worfen. Das Haupthaus, ebenfalls rund mit kegelformigem Gras-

dach, zeichnet sich durch besondere Grosse und durch das auf der

Spitze steckende Straussenei aus. Dieses Haus ist zugleich Empfangs-

halle und dient auch als Pferdestall, der aber recht sauber gehalten

wird. Ueberhaupt sorgen die Tshautsho sehr fiir ihre Pferde und

pflegen sie aufs Peinlichste. An das Hauptgebaude sind 54 weitere,

ebenfalls runde Hauser labyrinthartig angebaut. Sie sind durch

Vhm hohe Lehmmauern miteinander verbuuden. In jedem dieser

Hauser wohnen je 2 Frauen des Konigs, die da ihren eigeneu

Haushalt fiihren. Eine kleine Kiiche ist jeder Wohnung angebaut.

Die Frauen mahlen Korn, stossen Fufu, reinigen Topfe und schwatzen

miteinander. Ein machtiger Yogel Strauss stolzirte vor dem Konigs-

palast auf und ab.

Am folgenden Morgen wurde ich erfreut durch einen grossen

Topf frischer Kuhmilch, der mir im Namen des Konigs iibersandt

wurde. Der Konig hat nicht nur viele Pferde und Schafe, sondern

auch eine grosse Herde schonen Rindviehs, etwa 150 Stiick. Auch

frische Butter konnte ich in den nachsten Tagen bekommen. Es

ist das eine grosse Annehmlichkeit, wenn man diese Gabon so lange
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Abbildung 2. Waffen und Gerathe aus Tshautsho.

1. Stossmesser rait 0- Grift". 2. Sichel. 3. und 4. Speerc. 5. Hcliild. 0. Bogcn. 7. Ploile.

8. Seidel. 9. Htreitaxt.
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entbehren muss. Im Laufe des Nachmittags kam der Konig von

einem unternommenen Raubzug zuriick. Solche Raubziige fiihrt er

oft aus und ist deswegen mit seinen Keiterscharen ringsum ge-

fiirchtet und der Schrecken der angrenzenden Lander. Durcb diese

Pliinderungen und Kriegsziige hat sich Dsabo Abu Bukari, kurz

Dsabo (Dshabo) genannt, beriibnit gemacht und ist sein Name mit

einem gewissen Nimbus umgeben.

Da die deutsclie Regierung in Paratau eine Station zu er-

richten gedenkt, wird ihm wohl das Handwerk gelegt werden. Yon
etwa 30 bis 40 Reitern, 9 Trommlern und vielen Fusssoldaten be-

gleitet, kam er direkt auf mein Haus zugesprengt. Durch das viele

Larmen, Getrommel und Getose aufgeschreckt, trat ich vor den,

Eingang, als aucb schon Konig Dsliabo, der gefiirchtete Herrscher

von Tshautsho, vor mir erschien. Er sass auf einem prachtigen.

feurigen Rappen und streckte mir die Hand zum Willkommensgruss

entgegen. Die Reiter trugen weite, wehende Hausagewander in

weiss und blau, farbige Pluderhosen und auf dem Kopf eine phry-

gische Miitze, iiber die dann nocli ein schwerer, breit geranderter

Strohhut mit farbigem Lederbesatz gestiilpt war. Mittels eines

Ledersturmbandes wird er unter dem Kinn festgehalten, hangt aber,

sobald der Reiter das Pferd in Trab setzt, am Nacken wehend

hinab.

Viele trugen bunte, bis zu den Oberschenkeln reichende Leder-

stiefel oder wattirte Stulpenstiefel, die mit Sporen bewehrt waren.

Nur wenige batten die Sporen an den nackten Fiissen befestigt.

Ihre Bewaffnung bestand in langen, breiten Schwertern und Lanzen,

die im Schein der Mittagssonne erglanzten. Ebenso wie die Reiter,

so waren auch die Pferde phantastisch aufgeputzt und mit einer

reichen Garnitur von Kauris und klingenden Metallglockclien be-

hangen. Als Sattelunterlage diente haufig ein Leopardenfell. Das

Vorderzwiesel ist hoch und bornartig nacb vorn gebogen. Die

schuhformig gearbeiteten Steigbiigel sind scbwer, aber recht zweck-

massig. Die Pferde waren nicht besonders schon. Hingegen fiel

durch seine Schonheit und seinen edlen Bau der feurige, lang-

mahnige Hengst des Konigs auf, dessen Schweif fast den Boden

beriihrte. Der Konig zeichnete sich nicht nur durch seine ganze

Haltung und Erscheinung, sondern auch durch bessere und reichere

Kleidung vor seinen Gesellen aus. Er trug einen rothen Fez auf

seinem machtigen, glatt rasirten Haupt, war geschmlickt mit einem

reich garnirten weissen BurnuS; um den dicke rothe Schniire zierlich

gewunden waren. Weite tiirkische Hosen und hohe, prachtige

Stulpenstiefel aus buntem Leder vervollstandigten den koniglichen

Kriegsanzug. Das stolze Pferd war reich geschirrt und am Hals
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mit zahlreichen kleinen Messingschellchen behangen. Sattel und

Satteldecke waren mit Sammt- und Silberstiickchen hiibscli verziert.

Dshabo stelit schon in vorgeriickterem Alter, sieht aber noch fast

jugendlich aus und ritt trotz seiner Wohlbeleibtheit auf seinem

Ross noch recht feurig mit. Sein Gesicht ist niclit unschon, um
den gewulsteten Mund spielt ein stark sinnlicher Zug. Kopf und

Oesicht tragt er glatt rasirt bis auf etwas sparlichen Bartwuchs

am Kinn. Als die Begriissung voruber war, fand auf einem

grossen, freien Platz vor dem Palast des Konigs ein Pferdewett-

rennen statt. Wie im Sturmwind jagten die einzelnen Reiter in

voller Riistung an uns voriiber mit wildem Gesichtsausdruck, den

geziickten Speer in der Rechten. Wie eine Windsbraut schossen

die kleinen Pferdchen mit ihren geschwellten Nlistern dahin. Auch

der Konig nahm an diesem Rennen theil und ich musste micli

wundern, wie dieser starke und nicbt mehr junge Mann noch so

fest im Sattel sass und es im Rennen seiner Mannschaft noch zuvor

that. Zum Schluss fiihrten sie einige gewagte Reiterstiicklein und

Kriegsspiele auf, worauf der Konig durch die Thiir seines Palastes

davonsprengte und die Anderen sich zerstreuten.

Am 3. Juli brachte uns ein guter Tagmarsch in norddstlicher

Richtung auf sandigem Weg durch anfangs ebene, spater leicht ge-

wellte Savanne mit schwachem Baumbestand nachmittags gegen 3 Uhr
nach dem etwa 40000 Bewohner zahlenden Volkszentrum Tshamba.

Tshamba ist ein Konglomerat von grossen Orten, die durch weite

Platze, auf denen Pferde und Kiihe weiden, getrennt sind. Die be-

waldeten Rander der iiberschrittenen Bache und des Monoflusses

sind sehr schmal. Oel- und Raphiapalmen herrschen in diesen

Saumwaldern vor, wahrend kleine Facherpalmen und Sheabutter-

baume in der Savanne vereinzelt auftreten. Hingegen stehen in

nachster Umgebung von Tshamba zahlreiche, hochstamraige Oel-

palmen und riesige Baobabbaume. Als wir den Hof des Konigs

betraten und plotzlich vor ihm standen, ting er aus lauter Freude,

dass nun endlich auch einmal hierher ein Weisser gekommen sei,

zu tanzen an. Der Konig ist ein gutmiithiger, schon bejahrter

Mann mit glatt rasirtem Haupt. Nur am Wirbel hangen einige

zu langen Franzen gedrehte Ilaarlocken herab. Er trug ein toga-

artiges Kleid und hatte sein Haupt mit einer mit Blech- und Messing-

stiickchen besetzten Kappe geschmuckt. Sein rundes, faltiges Ge-

sicht ist von einem kurzen weissen Bart umrahmt. Das Gebiss

zeigt schon bedenkliche Lucken. A^or lauter Freude ting er immer

wieder zu tanzen an. Die Zudringlichkeit in dem engen Hof(;

seitens der Bewohner war geradezu entsetzlich. Von alien Seiten

wurden wir umringt. Die Bekleidung der Bevolkcrung ist noch
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recht mangelhaft. Wir sahen viele Manner, die nur ein ungegerbte&

Schaf- oder Ziegenfell an einer Schnur um den Hals herabhangen

batten. Die Leute sind recbt gutmiithig und friedlicb, nicbt so rob

und kriegeriscb gesinnt wie die Bewobner von Paratau. Sebr viele

Webstiible, oft 20 und nocb mebr nebeneinander, waren im

Gang. Der taglicb abgebaltene Markt wird recbt eifrig besuebt

und erinnerte micb mit seinem Getriebe lebbaft an den Markt von

Kete. Aucb Handler von Yoruba und von dem kaum eine Stunde-

entfernten Dabomey kommen oft bierber.

Obwobl die Tsbamba (in der Etsbespracbe beisst Tsbamba =
Kaselem) ibre eigene Spracbe, das Etsbe sprecben, so versteben

docb alle aucb Temu, die Spracbe der Tsbautsbos, zu denen sie in

einem Abbangigkeits- und Vertragsverbaltniss steben.

Das Land ist offen und gesund. Nabrungsmittel sind leicbt zu

bescbaflfen. Auf dem Markt kann man scbier Alles kaufen, aucb

friscbe Kubmilcb und Butter wird ausgeboten. Kiibe und Pferde

sjebt man in grosser Anzabl in dem niederen, saftigen Gras weiden.

Leider musste icb, so gerne icb nocb an diesem scbonen Orte ge-

blieben ware, scbon am folgenden Tag, den 5. Juli, zur Weiterreise

aufbrecben. Wir marscbirten auf gutem Wege in nordwestlicber

Hicbtung und erreicbten scbon um 8 Ubr den 18 m breiten und

BFuss tiefenNyala. Es ist nicbt, wie irrtbiimlicb auf Karten angegebeu,

ein dem Mono fast pai-allel laufender Fluss, sondern der Mono
selbst. Wie unsicber man bier nocb lebt, zeigt, dass alle auf die

Farmen ausgebenden jungen Manner mit Pfeil und Bogen und dem

bier iiberall iiblicben dolcbartigen Stossmesser mit dem 0-Griff aus-

geriistet sind. Kurz nacb 9 Ubr erreicbten wir scbon die ersten

Agulu-Weiler und nacb 10 Ubr Agulu selbst. Agulu ist wie

Tsbamba ein Konglomerat von mebreren Orten. Bis an die Hauser

beran ist jedes freie Platzcben bepflanzt mit Mais und Guineakorn,

das in abnlicben Bebaltern aufbewabrt wird wie in Boem derReis;

Scbafe, Ziegen und Pferde siebt man daber nicbt frei laufen, sondern

an langen Seilen auf der Weide angebunden. Flatten wir geniigend

Kauris mit uns gefiibrt, so batten wir bier sebr billig ein kraftiges

Pferd fiir nur 36 Mark ersteben konnen, wabrend icb in Adele

120 Mark und mebr zablen muss. In Bezug auf Fleiscbspeisen

scbeinen die Agulu nicbt besonders angstlicb und beikel zu sein.

Zu meiner grossen Ueberrascbung sab icb, dass sie am Abend dem

Hauptling ein Bein eines eingegangenen Esels ablieferten, wabrend

die iibrige Sippe sicb an dem Rest giitlicb tbat.

Gerne batte icb micb von bier den menscbenreicben Yolks-

zentren Bafilo und Samere zugewendet und einen kleinen Abstecber

nacb Sugu gemacbt. Bafilo, das 40 000 bis 50 000 Einwobner zablen
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soil, batten wir in einem Tage erreicht, wir mussten aber davon

absehen, da zwischeu diesem und Samere Krieg ausgebrochen war.

Ferner wurde iins berichtet, dass etwa sechs Stunden von Bafilo die

wilden, kriegerischen Kapre hausten. Sie wohnten in kleinen,

auf steilen Felsen erbauten Hiitten und gingen ohne jegliche Be-

kleidung. Jeder Fremde, der sich ihren Wohnungen nahere, setze

sich der Gefahr aus, sofort von diesen Wilden ermordet und beraubt

zu werden.

Auch die Tanggaberis, zu Sugu gehorig, sind gefiirchtet, und

dass die an Sugu im Norden anstossenden Borgu wild und streit-

siichtig sind, von den Weissen nichts wissen wollen und sich nicht

vor ihnen fiirchten, haben sie bewiesen, indem sie Anfang dieses

Jahres eine franzosische Expedition fast aufgerieben haben, wobei

drei Europaer und viele eingeborene Soldaten mit vergifteten

Pfeilen getddtet wurden. Da wir also nicht gut weiter vordringen

konnten, traten wir am 6. Juli den Weg nach Paratau an. Am
ersten Tage kamen wir nur bis Passua (Kpasowa), von wo aus wir

einen Besuch in dem etwas hdher gelegenen Saberinga machten.

Dort fanden wir handgrosse Scherben von zerbrochenen Topfen,

auf die einige Worte aus dem Koran geschrieben waren, zum Ver-

kauf ausgelegt, das Stiick zu 25 Pf. Sie werden gern gekauft

und von den Bauern in den Feldern vergraben in dem Glauben,

dass dann die Ernte reichlicher ausfalle.

Gleich am nachsten Tage machten wir einen Besuch in dem
nur 172 Stunden entfernten Dadaura. Der Weg dahin ist breit

und sauber gehalten. Stunde vor Dadaura liegt recht idyllisch, ganz

in Palmenhainen versteckt, das Ddrfchen Kolong. Auch in Dadaura

stehen viele Oelpalmen und bilden mehrfach recht ansehnliche

Haine. Hohe Baumwollbaume treten ebenfalls vereinzelt auf. In

Dadaura sah ich zum ersten Mai eine neue Palmenart, von Ein-

geborenen und Hausas Goruba genannt. Mehrere dieser Palmen

bilden eine hiibsche Gruppe, die als Fetisch verehrt werden soil.

Wdchentlich einmal und zwar am Freitag wird hier grosser Markt

gehalten, Es erscheinen dann die Bewohner der ringsum liegenden

Orte, bringen Landesprodukte und tauschen Waaren dafiir ein. Auch
hier wird frische Kuhmilch und Butter angeboten. Hausas ver-

fertigen hiibsch verzierte Pferdesattel und buntfarbige, mit zier-

lichen Mustern geschmuckte Matten; ebenso niihen sie phrygische

Miitzen aus Sammet und BaumwollstofF und buntfarbene Hausa-

gewander aus dem starken Landesgewebe. Auch tiirkische Hosen,

hiibsche Zeuge, Sammt und Seide von der Kiiste sah ich ausgestellt.

Kafifa, Yams, Erdniisse, Bohnen, Guineakorn, Mais, Pfefferschoten,

Sheabutter, Salz, Fleisch, Brennholz, Garn, Ziindhdlzer, Perlen,
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Achate, Pomade und wohlriechende Oele und noch manches Andere

werden feilgeboten.

Nachdem wir dem Ortshauptling einen Besucli abgestattet;

begaben wir uns zu dem Limam Ibrahima.

Vor dem Hause des Limam angekommen, wurden wir in einen

grossen Kaum gefiihrt, an dessen Innenwanden mehrere mobammeda-
nisebe Scbreibtafeln bingen. Umgeben von einigen mobammedaniscben

Grossen sass Ibrabima auf einem ausgebreiteten Antilopenfell , war

in weite Hausagewandung gebiillt und batte ein buntes Tucb turban-

artig um sein Haupt gewunden. Es ist ein Mann scbon vor

geriickten Alters von kraftiger Gestalt, dessen ehrwlirdiges Antlit

von einem weissgrauen Bart umrabmt ist. Ernst und feierlicb sas

er da wie einer, der sicb seiner Stellung bewusst ist.

An mancben Orten, wie in Fasugu, Tsbamba, Passua und bier

in Dadaura besteben scbon kleine mobammedaniscbe Gemeinden und

um sie alle gruppirt sicb gewiss ein Kreis von Freunden, die ibnen

nabesteben. Nacb und nacb wird die Masse auf diese Weise vom
Mobammedanismus infizirt. Soweit ist es allerdings gottlob noch nicht

wie man mir sagte, dass die Bevolkerung von Tsbautsbo scbon dem
Islam ergebeu sei. Tsbautsbo mit seinen menschenreichen Yolks-

zentren Dadaura, Katambara, Paratau, Bafilo, Tsbamba ist noch

heidniscb, ebenso Sugu und die grossen Eeiche der Mossi und

Grusi. Kapre und die grosse Stadt Basari (40 000 Einwobner) sind

vom Islam iiberbaupt noch gar nicht beriibrt, da in diese Gebiete

Hausas bis jetzt noch nicht gedrungen sind. Nur an einzelnen Orten

finden wir kleine mobammedaniscbe Kolonien. Hingegen ist nicht zu

ieugnen, dass viele beidnische Bewohner dieser Lander und Stadte

manche Gebrauche und Aeusserlichkeiten des Islam angenommen

baben, z. B. den mobammedaniscben Sonntag (bei ibnen der Freitag)

feiern, sicb nacb Mobammedaner-Art bekleiden und begrussen und in

mancher Hinsicht mit beidnischen Anschauungen und Sitten ge-

brocbenhaben. Dazu kommt, dass bestandig mobammedaniscbe Handler

diese Gebiete, allerdings fast nur auf den Hauptstrassen, durch-

kreuzen und so scbon nur durch ihre Erscheinung, durch Ver-

ricbtung ihrer Gebete etc. Propaganda machen fiir den Islam.

Am 10. Juli traten wir den Biickweg nacb Fasugu an. Da es

fast bestandig regnete und die Wege grosstentheils ganz aufgeweicht

und versumpft waren, beschleunigten wir unsere Schritte, so dass

wir die weite Strecke in zwei Tagen zuriicklegten. In Fasugu

machten wir einen Tag East und setzten am 13. Juli unsere Weiter-

reise fort, zunacbst westliche Eichtung einschlagend. Der von Siiden

nacb Norden verlaufende Gebirgszug, auf dessen ostlicbem Abhang
Fasugu liegt, fallt nacb Westen sebr steil ab. Wir verfolgten den



— 85 —

auf dieser Seite ins Thai fiilirenden Weg und erreichten rasch den

3 m breiten Tsheve (Kyeve), der Fasugu mit Wasser versorgt.

Naclidem wir dann noch kurz darauf den Namabua iiberschritten batten^

erklommen wir wieder einen leicht bewaldeten Hohenzug. Von
hier fiibrt dann der meist sebr steinige Weg nur noch massig auf

und ab. Die Thalgriinde sind mit Busch bestanden, wahrend im

Gebirge und auf den Hiigeln Baumsavanne vorherrscht. Sheabutter-

baume und Oelpalmen traten vereinzelt auf, letztere Yorzugsweise

an den Bachrandern. Um IV/2 Uhr erreichten wir die Hohe des

westlichen Abhanges einer nach Norden verlaufenden Gebirgskette,

jene Stelle, wo im Marz des Jahres das Gefecht des Grafen Zech

mit den Tashi (Tasi) stattfand.

Von der Hohe konnten wir recht gut die Ruinen des in der

Ebene hart am Fuss des Gebirges liegenden Tashi sehen. Wir
kletterten den sehr steilen, an raanchen Stellen fast senkrechten

Abhang hinunter und befanden uns nun in der grossen Tagyaug-

Ebene. Von hier wandten wir uns nach Norden und bald standen

wir innerhalb der Euinen von Tashi. Nur noch die Mauern der

Hauser fanden wir vor; zerbrochene und zerschlagene Topfe lagen

iiberall herum. Schon wucherte das Schilfgras und Buschwerk

meterhoch iiber den Hauser- und Mauerresten. Froh waren wir, als

wir endlich um 3 Uhr nach langem, ermiidendem Marsch in Suruku

einziehen konnten. Der Hauptling sah sehr niedergeschlagen und

etwas verbissen aus, wahrscheinlich weil der Tshautsho-Konig mit

seinen Beiterhorden auch hier unter seinem Bind- und Federvieh

etwas aufgeraumt und einige Hauser verbrannt hatte. Nur V2 Stunde

nordlich von Suruku liegen die beiden Orte Bo und Akbaude, die

wir tags darauf besuchten. Bo-Akbande ist die Hauptstadt der

selbstandigen Landschaft Tagyang. Hier wird wie in Fasugu, welch

letzteres aber unter Tshautsho steht, Temu (die Tshautshosprache)

gesprochen. Premierlieutenant von Ddring hat sicli getauscht,

wenn er annahm, Suruku sei das Klingsche Wu (Mitth. 1895, S. 245).

Wahrscheinlich herrschte damals gerade dichter Nebel, der jede

Fernsicht benahm, denn gewohnlich kann man Bo, weil etwas hoher

gelegen, von Suruku aus sehr gut sehen. Vor diesem Bo (das

Kling'sche Wu) wurde im Janu'ar 1890 Hauptmann Kling zur

Umkehr gezwungen, da ibn der Konig mit seinen Kriegern vertrieb

und nicht in die Stadt hereinliess. Da zwar nicht er, aber seine

Unterthanen, die Tashi, die starke Hand der Deutschen fiihlten,

war er recht artig und empfing uns mit grosser Iloflichkeit. Es

ist ein Mann in den besten Jahren, gross und kraftig gebaut. Sein

energisches, langliches Gesicht wird durch zwei feurige, bestandig

sich bewegende Augen Ijelebt. Man sieht ihm sofort den Herrscher
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an (er ist niclit nur Hauptling von Bo-Akbande, sondern aucli

zugleich Konig von der Landschaft Tagyang). An den beiden

Morgen, an denen wir uns in Suruku aufhielten, scMckte er mir

jedesmal einen grossen Topf frischer Kuhmilch.

Am 14. Juli verliessen wir Suruku und wandten uns nach

Siiden. Zu unserer Rechten dehnt sich. so weit das Auge reicht,

eine ungeheure, sebr fruchtbare Savanne mit schwachem Baum-

bestand aus, wahrend sicli zur Linken, nur wenige Hundert Meter

entfernt, die ausserst steile, etwa 200 m holie Gebirgswand entlang

zieht. Sie ist stellenweise bewaldet^ oft tritt auch nackter Fels

von macbtiger Grosse zu Tage. Der Hauptling von Suruku gab

uns noch eine Stunde lang mit einem Pfeifer, zwei Trommlern und

Fussvolkj das mit Speer, Pfeil und Bogen bewaffnet war, das

Geleite. Er selbst war zu Fferde, in ein rotli-weisses, wehendes

Hausagewand geliiillt. Ein breitkrampiger, mit buntem Leder be-

setzter Strohhut bedeckte sein Haupt. An unserer Seite in dem

liohen Gras sprengte er auf und ab, dabei durch Senken des

Speeres uns stets freundlicli griissend. Wir nahmen endlich Ab-

schied von unseren freundlichen Begleitern und eilten nach Siiden.

Um IV2 Uhr erreichten wir Kadja, woselbst sich auch der Hauptling

des zerstorten Tashi mit den moisten seiner Unterthanen au-

gesiedelt hat. Indem wir am folgenden Tag, den 1 7. Juli, unseren

Marsch nach Siiden fortsetzten, zeigte sich dasselbe Landschaftsbild

wie tags zuvor. Zur Rechten breitete sich die ungeheure, mit

dichter Baumsavanne bestandene Ebene aus, nur unterbrochen von

einigen am Wege gelegenen Hiigeln und Hohenziigen, wahrend sich

zu unserer Linken wieder der bewaldete Abhang des Gebirges

zeigte, allerdings nicht mehr so hoch wie in der Nahe von Tashi

und Suruku. Mit dem Beschreiten von Paua hatten wir den ersten

Adjuti- (Betwuati-) Ort erreicht. Hier traf ich zwei durch-

reisende Mohammedaner, einen aus Sokoto und einen aus Timbuktu.

Letzterer ist mohammedanischer Lehrer, fiihrte Koran, Schreibtafeln

aus Holz, Tinte etc. mit sich. Am Abend verrichtete er offentlich,

auf recht umstandliche und auffallende Weise sein Gebet. Als

Lehrer des Islam zieht er umher und halt sich in Orten mit kleinen

Mohammedaner-Kolonien auf. Hier sammelt er die Kinder der

Moslem und unterrichtet sie in der Kunst des Lesens und Schreibens.

Auch arabische Yerse aus dem Koran und Gebete miissen sie aus-

wendig lernen. Daneben treibt dieser Lehrer einen kleinen Handel

mit Perlen, Achaten, Kolaniissen etc. Hat nun ein Schiiler diese

Schule absolvirt, was bei der grossen Oberflachlichkeit des Unter-

richts bald geschehen ist, so muss der Yater desselben etwa 40 Mark,

eine Kuh oder Landesprodukte in deren ungefahrem Worth als Lohn



au den Lehrer libergeben. Auf diese Weise unterlialten sich diese

mohammedanischeu Priester und fiihren dabei ein ganz beschauliches

Leben. Langsam aber sicher wird so die Lehre des Propheten

ausgebreitet , ohne dass die heimathliche Gemeinde irgendwie ihre

Sendboten zu unterstiitzen hatte.

Von Paua, das wir am 18. Juli verliessen, reisten wir iiber

Ooklong, Keri iind Aberewanko nach Odadease, das schon zu Adele

gehort. Hier schlugen wir unsere alte, bereits vor einem Jahr

begangene Route wieder ein und kehrten iiber Pereu (Dikpeleu)

nach Bismarckburg zuriick, das wir am 21. Juli gesund und wohl

€rreichten."

Kaffeeschadlinge im Togogebiet.

Herr Missionar H. Kurtz scbreibt in Bezug auf eine Bemerkung
von Herrn Missionar Seeger (vergl. diese MittL. 1896 S. 1) aus

Begoro, Goldkiiste, wie folgt:
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„Herr Seeger behauptet, in Akwapim, iiberhaupt auf der

Goldkiiste sei dieser die Baume so selir zerstorende Kafer unbekannt.

Es thut mir leid, dem widerspreclien zii miissen.

In Akropong hatte ich eine recht grosse Kaffeeplantage, und
als ich nothgedrungen etwas aushauen musste, weil viele Baume
abgestorben waren oder docli niclits trugen, bemerkte ich, dass das

Mark radikal herausgefressen war. Icli hieb schliesslich fast die

ganze Plantage nieder, uni sie neu anzulegen, und — alle Baume
erwiesen sicli krank. Die junge Plantage dagegen gedieh ganz gut-

nur bin und wieder verdorrte ein Baum auffallend schnell. Ich

wusste damals noch nichts von diesem Kafer.

Hier nun finde ich dasselbe und habe auch die Yerderber

kennen gelernt. Sie bohren sich unterhalb eines Astes oder vier

bis fiinf Zoll vom Boden entfernt in den Stamm ein und fressen

das Mark des Baumes heraus. Sie legen wohl auch die Eier hinein,

denn ich habe den Kafer in drei Stadien gesammelt. Zuerst ist er

eine Larve, lang wie der kleine Finger einer ausgewachsenen Hand;

der Kopf ist gelblich-braun und flach, der Leib mit neun bis zwolf

Einschnijrungen versehen. Das zweite Stadium hat schon mehr die

Form des Kafers selbst. Das Thier ist ganz weiss und hat, auf den

Riicken gelegt, eine eigenthiimliche Gestalt. Die Beine sind auf

der Brust gekreuzt und die Fiihlhorner sind zuriickgeschlagen und

spiralformig zu beiden Seiten des Korpers aufgerollt. Auch die

Einschniirungen sind bemerkbar, aber nur etwa sechs bis acht.

Das letzte Stadium ist der Kafer selbst. Er hat die Grosse

des mittleren Gliedes des Goldtingers, ist schon braun mit einigen

Niiancirungen. Unter den Fliigeln ist er gelb. Die Beine sind zu

Seiten des Korpers in die Hohe geschoben, dass die zackigen Enden

derselben auf den Boden kommen. Die Zacken helfen dem Thiere

sichtlich beim Sichvorwartsstossen. Die Fiihlhorner sind lang, mit

neun Abstufungen. Dieser Kafer ist sehr schwerfallig auf dem

Boden, er springt und fliegt auch etwas.

Das sinii bisher die einzigen Beobachtungen , die ich habe-

machen konnen, und nur in diesen drei Entwickelungsstufen habe

ich mehrerer Exemplare habhaft werden konnen. Sollte es weiteres

Interesse haben, so will ich gerne noch mehr sammeln.

Eigenthiimlicherweise macht sich auch hier dieser Kafer nur an

den arabischen Kaffee; noch nie habe ich beobachtet, dass er auch

an den LiberiakalFee geht.
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Resultate der meteorologisclieii Beobaclitiiiigen der Station Bismarck-

burg 1893/94, nebst einigeii Bemerkiingeu uber meteorologische

Beobacbtungen in Sansane Mangu im Februar 1896.

Die Ergebnisse der an der Station Bismarckburg im letzten

Jahre ihres Bestehens angestellten meteorologischen Beobachtungen

sind bisher noch nicht veroffentlicht worden.

Die Ablesungen des Barometers ergaben so offenbar unrich-

tige Daten, dass der Werth der gesammten Beobachtungen iiber-

haupt in Frage gestellt scliien. Spatere personliche Informationen

und die Einsicht in die Originalaufzeichnungen haben dann aber

ergeben^ dass zwar die Barometerbeobachtungen infolge irriger Ab-

lesungen des Nonius unverwerthbar bleiben mussten, dass im Uebrigen

die Beobachtungen aber immerhin nicht unzuverlassiger erschienen,

als die in den Vorjahren angestellten und bereits in ihren Ergeb-

nissen an dieser Stelle veroffentlichten klimatologischen Daten. So

mogen denn auch diese aus der Zeit vom Juni 1893 bis Mai 1894

stammenden Angaben zur Vervollstandigung der Serie hier noch

Platz linden.

Die Beobachter waren Premierlieutenant v. Doring, welcher

aber leider infolge der fiir kartographische Zwecke unternommenen

Reisen ofters langere Zeit von der Station abwesend sein musste^

der Stationsvorsteher Conradt und die Gehiilfen Zorn und Hille.

Das vorliegende Beobachtungsjahr war besonders merkwiirdig durch

die ganz aussergewohnlich intensive Harmattanperiode im Januar

1894, so dass es doppelt bedauerlich erscheint, dass zu jener Zeit

nicht eine meteorologisch geschulte Personlichkeit sich auf der

Station befand, welche dem Studium dieser in ihrem Verhalten und

ihren physikalischen Eigenthiimlichkeiten noch lange nicht geniigend

erforschten und aufgeklarten merkwiirdigen Erscheinung ihre be-

sondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte.

Die freie und offene Lage der Station auf einem Berggipfel

hatte dieselbe wie keine andere des Schutzgebietes dazu geeignet

erscheinen lassen, wichtige Unterlagen fiir das Studium des Har-

mattans zu liefern, wenn einem Fachmann hier die Gelegenheit

geboten worden ware, die Beobachtungen anzustellen. Aus sta-

tistischem Zahlenmaterial allein, welches aus dreimal tiiglich an-

gestellten Beobachtungen herruhrt, lasst sich, wie sich immer

deutlicher zeigt, nicht das nothige Material beschaffen, um das

Phanomen eingehend zu erforschen; hierzu wiirde es andauernder
Mitth. von Forscliuiigsreisenden, X. Band. II. 7
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personlicher Beobachtungen, verbunden womoglich mit fortlaufenden

Registrirbeobachtungen des Psyclirometers und des Windes, bediirfen.

Die Station Misahohe ist fiir BeobachtuDgen dieser Art wegen ihrer

Lage in einem nach Norden von Bergen umschlossenen Thalkessel

vollig ungeeignet, und an der Station Kete Kratyi haben fort-

laufende meteorologische Beobaclitungen wegen der starken ander-

weitigen Geschaftsiiberlastung des Stationspersonals bislier nocli nicht

in die Wege geleitet werden kounen. G. A. Krause ist auf Grund

seiner eigenen mehrjahrigen meteorologischen Aufzeiclinungen in

Salaga, die bisher der Oeffentlichkeit noch niclit haben zuganglicli

gemacht werden konnen, zu Anschauungen uber die meteorologischen

Eigenthumliclikeiten des Harmattan gekommen, die von den auf

Grund des ersten Beobachtungsjahres in Bismarckburg an dieser

Stelle (Mitth. 1890, S. 35 If.) dargelegten etwas abweichen. Nach

diesem Beobachter soli die Temperatur an Harmattantagen morgens

und abends (und wohl auch in der Nacht) nicht unwesentlich

(2 bis 4°) kiihler, in den Mittagsstunden etwas warmer, im Tages-

mittel um etwa 1,5° kalter sein als an harmattanfreien Tagen,

wahrend die Beobachtimgen in Bismarckburg ergeben hatten, dass

an ausgesprochenen Harmattantagen die Lufttemperatur zu alien

Tageszeiten hdher (im Tagesmittel um etwa 1°) ist als an anderen

Tagen.

Ohne erneute Beobachtungen an giinstig gelegenen Oertlich-

keiten wird sich diese Frage kaum klaren lassen, und auch nur

dann, wenn die Beobachter es nicht unterlassen werden, regel-

massig zu jedem Beobachtungstermin selbst anzugeben, ob und in

welchem Starkegrade zur Zeit der Beobachtung ihrer eigenen An-

sicht und Wahrnehmung zufolge Harmattanwetter herrscht.

Eine wesentlich andere Anschauung iiber Harmattan macht

Herr Lieutenant v. Seefried auf Grund seiner allerdings nur all-

gemeinen, nicht nach Instrumentablesungen gestiitzten Beobachtungen

im tieferen Hinterland von Togo geltend. Er schreibt unter dem
30. Dezember 1896 aus Paratau iiber den Harmattan, wie folgt:

„Einen Unter schied zwischen Harmattan- und Nichtharmattau-

tagen kann ich jetzt in der Trockenzeit nicht erkennen. In Kratvi

war Harmattan zuerst am 5. November zu bemerken; er nahm dann

allmahlich zu, d. h. die Fernsicht nahm ab wegen der Unreinheit

der Luft. Besonders stark dunstig ist die Luft seit Ende des ersten

JDrittels des Dezember; z. B. konnte ich von Bafilo aus die Bergkuppe,

an deren Fuss Semere liegt, am 6. Dezember noch deutlich anpeilen,

dagegen war dies am 17. Dezember fast unmoglich. Zur Zeit, wo also

dichter Harmattan herrscht, ist der Dunst schon auf 100 bis 200 m
deutlich zu schauen. Eine Fernsicht hort mit etwa 5 bis 10 km vdllig



— 91 -

auf. Dass natiirlich Tage abwecliselnd koramen mit mehr oder weniger

ausgepragtem Dunst, ist selbstverstandlich, aber doch mochte ick

daran festhalten, dass eben hier in der grossen Trockenzeit von

Mitte November bis Anfang Marz stets Harmattan herrscht. Die

Nachttemperatur ist sicher, oline dass ich instrumentale Beobach-

tungen bisher anstellen konnte, niedriger im Dezember als wie im

Oktober und entsprechend die Mittagstemperatur holier .... Dass

Staub in den unteren Luftschichten mitgefiilirt wird, ist sicher; er

diirfte aber fast nur lokalen Ursprungs sein, aufgewirbelt durch den

zur Zeit tagsiiber ununterbrochen heftig mit Starkegraden 3 bis 6

wehenden N- bis NE-Wind von den abgebrannten kahlen Farm- und

Wiesenflachen. Das »stossweise« Wehen mochte ich nach meinen

bisherigen Erfahrungen noch nicht bejahen. Am Abend hort der

Wind meist auf." Hiernach konnte es fast erscheinen, als ob der

Unterschied zwischen Harmattan- und Nichtharmattantagen wahrend

der grossen Trockenzeit sich nur in den kiistennaheren Gebieten

aufrecht erhalten liesse, wahrend tiefer im Innern dieser Unter-

schied verschwinde. Aber durchaus nicht im Einklang mit diesen

Anschauungen stehen die Ergebnisse einer freilich nur kurzen und

wegen Krankheit des Beobachters zahlreiche Lucken aufweisenden

Beobachtungsreihe, welche Lieutenant v. Seefried selbst vom 8. bis

29. Februar 1896 in Sansanne Mangu zu liefern in der Lage war.

Die vorschriftsmassig erbaute Thermometerhiitte stand etwa

20 m von dem der Station gehorigen Gehoft entfernt, welches auf

einem ausgedehnten Hiigel etwa 20 Minuten WSW von der Stadt

Sansanne Mangu entfernt lag.

Die Beobachtungen ergaben folgende Mittelwerthe , wobei die

Zahlen in Kursivschrift die Anzahl der Notirungen bedeuten.

Psychrometer

trockeii

7a 2p 9p 7a
21°.3 37°.4 28°.5 14M
18 IG 15 17

feucht

2p
23°.3

15

Mittl.

Max. Mill.

9p
17°.6

14

38°.9

16

19°.G

IG

Absol.

Max. Mill.

40°.8 16°.0

16 16

Luftfeuchtigkeit Mittlere Mittlere

absolute relative Bewolkung Windstiirke

7a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9p
7.8 "1™ 13.0ra'i 8.6'"'" 42% 27% 30% 5.0 5.4 3.6 2.7 3.9 2.6

n 15 14 n 15 U 18 16 15 IS 16 15

Betrachten wir die Psychrometerbeobachtungen naher, so er-

giebt sich, dass die Differenzen des trockenen und feuchten Ther-

mometers schwankten

um 7a 2p 9p
von 10°.4 bis 3°.7 von 18°.2 bis 9M von 13^0 bis r).°2.

7*
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Die Maxima und Minima der absoluten und relativen Feuchtig-

keiten schwankten

Am 23. Februar betrug die Feuchtigkeit

am 2p 27.7min und 50^0 bei N2, um 9p IS.S^^ und 58% bei NE2,

dagegen am 24, Februar (die Morgenbeobachtung fehlt)

um 2p 10.0mm und 24% bei NE6, um 9p S.Omm und 18% bei NEl,

trotzdem an diesem Tage um S^^^^^^Sg^ ^^j^ geringer Regenfall

notirt ist.

Wir sehen also auch in Sansanne Mangu sehr rasclie und

enorme Scbwankungen der Luftfeuchtigkeit eintreten, ganz wie in

Bismarckburg, ohne dass dieselben mit der jeweiligen Starke und

Richtung des Windes in direkten Zusammenhang zu bringen waren.

So betrug

am 8. Februar die Feuchtigkeit am 19. Februar aber

um 7a: 3.5'"'» bez. 18% bei N5 um 7a: 10.1'"'" bez. 56% bei NE3
2p: 4.8'"'" bez. 10% bei SE2 2p: 20.8'"'" bez. 40% bei NE6
9p: 4.6""" bez. 17% bei N3

In Sansanne Mangu wechseln also ebenso gut wie in anderen

Tlieilen des Gebietes Tage mit ausgepragtem Harmattancharakter

mit solchen von ziemlich betrachtlicher Luftfeuchtigkeit in schroffem

und jahem Wechsel, eine Erscheinung, die, wie scbon oben betont,

in ihrem Yerlauf nur durch fortlaufende Registrirung des Psychro-

meterstandes und des Windes naher erforscht werden konnte.

Die Beobachtung der Cirruswolken in Sansanne Mangu ergeben

ein Zustromen der Luft von S bis SW nach dem im Innern Nord-

afrikas lagernden Luftdruckmaximum.

Erwahnenswerth erscheint noch, dass das Jahr 1893, welches

in Misahohe und auch in Saiaga ganz ungewohnlich regnerisch war,

in Bismarckburg diese Eigenschaft nicht zeigte, die Monate Septem-

ber bis November waren sogar trockener als im Mittel.

um 7 a

von 3.5°i"i bis 11.6™!" resp. 18% bis 63%
bei N5 bez. El resp. N5 bez. NEl

2p
4.8 i"m bis 27.7 mm resp. 10% bis 50%
SE2 bez. N2 resp. SE2 bez. N2

9h
4.6mm bis 18 3 mm resp. 17% bis 58%
N3 bez. NE2 resp. N3 bez. NE2.

V. D.
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Aus dem deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiete.

Reise von der Mbampa-Bai am Nyassa-See nach

Kisswere am Indischen Ozean.

Nach dem Tagebuclie des Geologen Lieder. *)

(Mit Karte 1.)

8. Februar 1894 bis 10. Februar. Lager in Mbampa-Bai.
Die sparliche Bevolkerung „W any ass a" konzentrirt sich auf die

Mbampa-Halbinsel, wo die Hiitten in die Felsabhange versteckt

hinein gebaut sind, in ahnlicher Weise, wie wir es schon in Neu-

Helgoland (nordlich davon) gesehen haben. Es sind schlecht ge-

wachsene, angstliche Leute, die in standiger Furcht vor den

Wangonis leben. Die Tatowirung bei Mannern und Weibern be-

steht in einem Lostrennen kleiner Hautfetzen im Gesicht; es sieht

auSj als batten sie Reihen von kleinen dunklen Streichholzenden im

Gesicht. Bei den Weibern findet sich ausserdem noch die Durch-

bohrung der Oberlippe und der Ohren. Perlen (kleine blaue, rothe

und weisse beliebt) und Drahtschmuck sind bekannt. Bekleidung

bei den Mannern meistens ein einfacher vorderer Fellschurz, der

mit einem Riemen um die Hiifte gebunden ist. Bei den Weibern

besteht sie in einem schmalen Bast- oder Tuchstreifen, der zwischen

den Beinen durchgezogen ist, die Enden hangen vorn und hinten

Obwohl die im Nachstehenden zum Abdruck gelaiigend-en Ausziige aus

dem Tagebuche des Reisenden den Rahmen dieser Zeitschrift fast iibersteigen,

haben wir dennoch geglaubt, dieselben an dieser Stelle fast unverkiirzt zum
Abdruck bringen zu sollen. Denn diese Arbeit bringt so viel Neues iiber die

in Frage kommenden Gebiete, schildert dieselben so anschaulich und enthalt

so viele Berichtigungen alterer Quelleu; dass man sie alien in unseren Schutz-

gebieten thatigen Reisenden und Forschern als mustergiiltig nur empfehlen

kann. VViirden letztere in gleicher Weise und in gleichem Sinne ausfiihrlicli

iiber das von ihnen Gesehene und Beobachtete berichteu, so wiirde unsere

Xenntniss der Schutzgebiete schon in erheblich grosserem Maasse gefordert

sein, als es bis jetzt der Fall ist. Die beste Routenaufnahme und das beste

Kartenbild einer bereisten Gegend gewinnen erst Leben, wenn sie in ahnlicher

Weise, wie es hier geschehen ist, durch das geschriebene Wort eine Erliiuterung

erfahren. Die Red.
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herunter. Auffallig ist bei den Weibern die ungemein starke Neigung

des Beckens, womit die riesigen Hangebauche und das ungemein

stark ausladende Fettgesass sich erklaren. Es scheint iibrigens eine

ziemlich fruclitbare Gesellscliaft zu sein, da fast jedes Weib mit

mehreren kleinen Kindern herumzog. Die Bewaffnung ist die im

Siiden allgemein iibliche, Wangoni-ahnliche. Weiclier LederscMld

aus ungegerbtem Leder ohne Eandeinfassimg , leichte Wurfspeere

oft mit Widerhaken, starkerer Stossspeer und Keulenstock. Dazu
tritt oft noch das Haumesser, das den Wallingamessern ahnlich

ist, nur ist es geknickter in der Form. Bogen und Pfeile werden

benutzt, doch habe ich von vergifteten Pfeilen nichts bemerkeu

konnen. Gewehre waren nur selir wenige vorlianden. Die Jager

tragen oft einen Halsscbmuck aus Wildzahnen.

Die Wohnplatze liegen versteckt, aus Furcht vor feindlichen

Ueberfallen, in den Halden und Schlucbten der Berge. Die Wolin-

hauser bestehen hier meist aus einer kleinen 3 bis 4m langen und

2 bis 3 m breiten Hiitte, deren Seitenwande V/2m hoch sind. Das

Dach aus Gras greift niclit weit iiber die Seitenwande lieriiber, so

dass eine herumlaufende Veranda niclit existirt; dicht am Hause

befindet sich der Getreidespeicher, eine kleine Rundhiitte, die auf

einem Pfahlrost steht. Der kleine Speicher ist gut verputzt und

oben durch einen gut schliessenden verschmierten Deckel gescblossen.

Um zum Deckel zu gelangen, wird dann das ganze kleine Dacli ab-

gehoben. Die Ziegen werden im Wohnhaus untergebracht; fiir die

Tauben, welche wir in den Nyassasee-Ddrfern immer in grosser

Anzahl finden, ist immer ein von 4 Pfahlen getragener Taubenschlag

vorlianden. Der Platz unter demselben dient als Barasa, hier werden

die meisten Hausarbeiten verrichtet; er dient auch als Auf-

bewahrungsort der Fischereigerathschaften. Hunde sind beliebt; es

sind dieselben gemeinen Koter, welche wir fast iiberall im Schutz-

gebiete finden. Die Pfahlbaudorfer am Seeufer, welche friiher am
Ostufer des Nyassa oft gefunden wurden, sind nordlich von Mbampa-
Bai nicht mehr vorhanden; die Bewohner haben sich wieder auf

dem festen Lande angesiedelt. Die Pfahle der verschwundenen

Hiitten sind jedoch noch iiberall sichtbar, z. B. an der Amelia Bai,

am Cap Kayser etc.

Ackerbau wird in der Niederung im Osten der Bai eifrig und

mit gutem Erfolg getrieben. Angebaut werden Mais, Mtama, Reis

(rother), danu Mhogo und Bataten^ ferner Erbsen, Bohnen und

Mbegu (Phas. lunulatus), dazu noch Erdniisse, welche sehr gut ge-

deihen. Es findet auch hier Beetwirthschaft statt, die mit ziemlich

schweren Hacken betrieben wird. Der Fischfang wird mit Beusen

und langen Stellnetzen betrieben , besouders an der Siidseite des
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xMbampaberges. In der Gegend zwischen Mbampa-Bai und dem
Grenzkap sowie weiter siidlich ist gute Jagd auf allerlei Gethier.

Der Lowe ist bier sehr haufig und frecli.

Die Mbampa-Bai ist eine nacli Nordwesten offene, halbkreis-

formige Bucht, die nacli Westen durch die Mbampaberg-Halbinsel

abgeschlossen ist. Der Mbampaberg war in friiherer Zeit ganz vom
Wasser umschlossen; er ist jetzt durch eiue niedrige sumpfige

Alluvialebene; welclie sich iiber das Grenzkap nach Siiden ins

portugiesische Gebiet erstreckt, mit dem Festland verbunden. Der

Ankergrund in derselben ist gut. Die Wasserstandsmarken an den

Felsen, welche Zeugen eines friiheren hoheren Standes des Sees

gewesen sein sollen, sind ganz jungen Datums. In der Regenzeit

und besonders bei dem dann oft sehr heftigen Nordwestwind werden

sie in jedem Jahre von Neuem ausgearbeitet. Das Gestein des

Mbampaberges, und der Berg im Osten desselben ist echter Bio tit

-

gran it. Hornblende, Magnetit, Muskovit, sind nur sparlich darin

vorhanden.

Fur den Karawanenverkehr ist Mbampa-Bai von geringer Be-

deutung, da der Weg ins Land der Wangoni durch ziemlich

schwieriges Terrain fiihrt, wahrend der von Amelia -Bai ausgehende

auf keinerlei Terrainschwierigkeiten stosst. Nichtsdestoweniger

gehen doch immer noch eine ganze Beihe besonders kleinerer

Karawanen, die in Booten vom anderen Ufer des Nyassa kommen,
diesen Weg. Besonders sind es kleine Trupps von Wakamanga
(Wangoni auf dem Westufer des Nyassa), welche von hier aus das

Ruvumathal zu erreichen suchen oder ins Mharuliland gehen. Auch
einzelne Kiistenhandler ziehen diesen Weg; sie haben sich gegen

die Unbilden der Witterung am Siidende des Mbampaberg feste

grosse Karawanenhauser nach Kiistenart am Seestrande gebaut.

11. Februar. Der Weg fiihrt zuerst nordostlich an der Bucht

entlang und wendet sich dann in die Berge; er geht durch Busch-

wald und ofifenes Bergland iiber die dem Hochland vorgelagerten

niedrigen Ketten und Zijge. Die Thalgriinde zwischen denselben

sind ziemlich gut angebaut, die Dorfer liegen auch hier iiberall sehr

versteckt in den Schluchten. Nach Ueberwindung der dritten Vor-

kr;tte fiihrt der Pfad auf einem sehr steilen Wege durch Granit-

roll zum Thai des Mohangass i hinab (Distrikt Mangalii) und auf

dem jenseitigen Ufer des Baches dann zum Hochkamm hinan. Der

Mohangassi ist am Kreuzungspunkt etwa 8 m breit, er fliesst in

einer etwa 300 m breiten Thalebene und miindet nordlich vom
Grenzkap in den Nyassa. Das niedrige Geliinde ist gut bebaut

(viel Mhogo). Der Aufstieg zum eigentlichen Ilocliland ist ziemlich

.s(*liwierig, da die Wege sehr schlecht sind und oft an recht steilen
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Hangen entlangfiibren; der Waldbestand ist licht mit wenig Uriter-

holz. 480 m iiber dem Mohangassi wurde auf einer kleinen Kuppe
das Lager bezogen in der Nahe einer kleinen Ortscbaft. Das Ge-

lande, besonders die Griiude in den Vorketten, abneln oft sebr den

Tbalern im Uguenogebirge , die Bacbe sind stark eisenbaltig in-

folge des reicben Magnetitgebaltes des Gesteins. Die Bewaldung-

ist nicbt dicbt; an den anbaufabigen Hangen und in den Griinden

wird starker Ackerbau getrieben und zwar nicbt in langen Beeten,

wie bei Mbampa und in Mabenge, sondern in kleinen RabatteU; die

aucb wegen des steilen Gebanges fiir den Wasserabzug geeigneter

sind. Die Dorfer liegen versteckt in den Gebirgsscblucbten , sie

sind unbefestigt; bei Einfallen fliicbtet Alles in die Steinboblen^

ahnlicb wie in Mbampa und auf Neu Helgoland. Die Hiitten sind

klein mit oblongem Unterbau, der in der Mitte getbeilt ist durch

eine gescblossene Wand, binteu ist ein gescblossener Scblafraum^

die vordere offene Barasa dient als Arbeitsplatz. Die Bastzeug-

bereitung ist bier nocb iiberall im Gauge, der Klopfbammer ist

koniscb mit gewafifeltem breiten Ende. Eigentbiimlicb ist die Trage-

art der kleinen Kinder auf der linken Hiifte aucb beim Arbeiten

der Mutter, wabrend sie sonst auf dem Riicken, auf dem Steiss

reiten. Der Knoten der Tragetiicher rubt auf der recbten Schulter.

12. Februar. Nacb dem um 6 Uhr erfolgten Aufbrucb fiibrt

der Weg steil weiter bergan, auf tbeilweise recbt scbwieriger Strasse.

Er erreicbt nacb einer Stunde ein kleines nordsiidlicb ver-

laufendes Hocbland in 1400 m Hobe, Kabendi genannt, das unbe-

waldet und stark angebaut ist. Die kleinen Dorfer liegen aucb

bier versteckt am Abbang des 1500 bis 2000 m boben Hoben-

kammes. Die kleinen Wasserlaufe entwassern alle zum Mobangassi.

Am Nordende des Hocblandes steigt der Weg wieder zur Kamm-
bobe binan. Die Gebange des Hocbkammes tragen zwar vereinzelte

dicbte Buscbparzellen, im Grossen und Ganzen sind sie aber unbe-

waldetes Hocbweideland. Die Spitzen des Hocbkammes geben iiber

2000 m binauf. Ibre Formen sind oft ganz bizarre und wunderlicbe;

besonders auffallig ist der macbtige Felsendom des Mbuyi, der Weg
fiibrt vom Dorf Pakululira bergab. Beim Abstieg bietet sicb nacb

Osten ein guter Ueberblick iiber das Wangonigebiet , das sicb mit

seinen Rundbiigeln und seinen kablen Hocbweideflacben den Blicken

dffnet. Der Unterscbied zwiscben dem verlassenen Granitgelande

und dem nun betretenen Gneissgebiet ist ausserst pragnant.

Die Bewobner der beiden Dorfer, Pakululira und Wantibi,
sind Wangoni und Wanindi; die letzteren baben aber viele Ge-

braucbe von den Wangoni angenommen. Nacb den vorbandenen

Spuren muss friiber ein sebr starker Yiebstand bier existirt baben.
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Um 4 Uhr wurde etwa 100 m unter dem grossen Dorfe Makita's

(Amakita) das Lager bezogen. Das iiber 1000 Hiitten zahlende Dorf

ist in die Hange des Terabo-Bergzuges bineingebaut. In den aiis-

gedehnten Feldern liegen niir die Feidhiitten. Zwischen den Makita-

leuten und den Mbaruli -Wangoni bestehen andauernde Streitigkeiten.

Schmuck und BewalFnung der Leute echt zuhiartig. Auffallend

waren Schnupftabaksdosen aus den Panzern von Kaferlarven,

sowie Hundepfeifen aus Wildscbweinszabnen.

13. Februar. Der Weg in Ricbtung Nordost liegt weit vor

uns. Der Marscb geht erst durcb das Makitatbal zur Wasser-

scheide zum Bacbe Mgaka (Ngaka) binan und folgt dann diesem

Gewasser, das von recbts und links zablreicbe kleinere Zufliisse er-

halt. Die Hange des Tbales tragen im westlicbsten Tbeile nocb

Scbamben und Feldddrfer von Wanindi, die dem Makita geboren;

dann wird das Tbal breiter mit sumpfigem Wiesengrund, die be-

gleitenden Hugelziige treten mebr^ zuriick. An Stelle der unbe-

waldeten Hocbweiden tritt die licbte Baumsavanne. Die ostlicberen

Hiigel sind bis zur Spitze bewaldet. Lager wird im Nordwesten

vom Mbingaberge bezogen am Mgaka. 1,5 km ostlicb vom
Bacb Durandiwo fliesst ein kleiner linker Nebenfluss vom Mgaka mit

stark eisenbaltigem Wasser. Die Bergformen sind runder, ohne

hervortretende Felspartien.

14. Februar. Der Marscb fiibrt nacb Nordosten den Mgakabach

abwarts, dessen Tbalseiten bier wieder naber zusammenriicken. Nacb
! 9 km Marscb Uebergang iiber den etwa 8 m breiten Bacb auf einer

elenden Baumbriicke und dann am recbten Ufer des Mbogasi auf-

warts zur Passbohe (etwa 5 km) zwiscben den beiden Bergen

Kipengo und Kigonsera (Kigongera). Die Westbange des

Kipengo und seines westlicben Nacbbars Togoho sind angebaut

(Waruanda). Der Mgaka entwassert in den Lububu nacb Amelia

I

Bai. Von der Passbobe, die etwa 100 m bober als der Flussiiber-

gang liegt; fiibrt der Weg an den nordlicben Hangen der T o rongo-
berge in das Gebiet des Wangonibauptlings Kipeta (Tsbipeta);

I aucb die jenseitigen Bergbange im Osten des Kipengo am Hanssi-
berge (Dorf Kiruaki) am Lubarara-Riicken (Dorf Kumbuki) sind

I
stark bevolkert. Die Niederlassungen sind grosse, ganz ofi'ene, zer-

I streut liegende Dorfer. Die Felder sind sebr gut gebalten.

15. Februar. Der Marscb fiibrt durcb stark angebautes leicbt

welliges Terrain an der Nordostseite der Torongoberge entlang.

Im Siiden erscbeint die miicbtige Felskuppe des Mbara. Wo der

Weg einmal durcb unangebautes Terrain gebt, linden wir licbte

Baumsavannen obne Unterbolz. Nacb etwa 14 km Marscli wird der

Ruvuma erreicbt mit dicbtem Uferbuscb (Baumstammbriickej.
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Yon hier in E-ichtung Osten an den Siidabhang des niedrigen

Mtengohiigels; nordlich von demselben liegen Mharul's und seines

Naclifolgers Tshemtshaia's Dorfer. Durch grosse Dorfer (Kwa
Putira) fiihi-t der Weg urn den Siidabhang der Mtengoberge in das

Gebiet Mlamiros, an dessen Grenze gelagert wird.

16. Februar Zuerst durch Dorfer iiber ziemlich flaches Land,

dann durch lichte Baumsavanne mit vielen Masukkubaumen. Das

Gelande wird dann ganz eben, mit viel Raseneisenerzbildungen.

10 km vom Nguhusi das Hauptdorf des Mlamiro mit zahlreichen

anderen Dorfern, durch die der Marsch weiter zum Euvuma flihrt.

an welchen wir nach Durchschreitung einiger kleiner sumpfiger

Bachniederungen in etwa 8 bis 9 km gelangen. Der Buvuma, hier

5 bis 6 m breit, fliesst in einer etwa 1400 m breiten sumpfigen

Wiese. 2 km vom rechten Ufer des Flusses die Niederlassung

Mangua. Das durchschrittene Gelande war stark bevdlkert und

gut angebaut; in den Niederungen wird schon viel Reisbau ge-

trieben, der in den letzten Jahren durch die Kiistenleute hier ein-

gefiihrt worden ist.

17. Februar 1894 ^ in Mngua. — 19. Februar. Mngua
(Mangua) ist eine von dem Araber Reschid ben Massud im Jahre

1890 im Gebiete des Mharuli angelegte Niederlassung von Kiisten-

leuten, die hier Elfenbein- und Sklavenhandel treiben. Der Ort mit

etwa 100 bis 150 Hiitten ist nach Kiistenart gebaut, fast offen, da

die friihere Befestigung verfallen ist. Die Haupthandelsleute sind

die Araber Reschid ben Massud, Mohammed ben Said, Mohammed
ben Ali, Helejid ben Hamed, Nassor ben Amur, Djedid ben Ali;

unter den Kustenleuten sind die Mehrzahl alte Kilwahandler, die

mit Kind und Kegel nach der Niederwerfung des Siidens die Kiiste

verlassen haben. Sie suchen sich hier das Leben so angenehm wie

moglich zu machen und beginnen eine Reihe neuer Kulturen hier

einzufiihren , die auch bei den Wangoni schon Anklang gefunden

haben. So bauen sie schon seit langerer Zeit in den sumpfigen

Bachniederungen Reis in Menge; in letzter Zeit haben sie mit

Zuckerrohr begonnen und wollen dann zum Kafifee iibergehen. Bei

den anscheinend guten Boden- und Wasserverhaltnissen kann

Ackerbau im Grossen betrieben werden. Ob mit tropischen Baum-

kulturen im Wangonilande Erfolge zu erzielen sind, kann ohne

Versuche oder ausfiihrlichere Beobachtungen, als ich sie wahrend

der kurzen Zeit meines Aufenthaltes machen konnte, nicht be-

hauptet werden. Der Boden, tiefgriindiger Laterit, lasst jedoch

bei der Hohenlage von 900 bis 1000 m erwarten, dass Kaffee etc.

gut gedeihen wird. Von Kulturen wird betrieben: Mtama, Mais.

Bohnen (kleine weisse Staudebohnen und Kunde), Erbsen, Mbegu,
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Erdnusse (sehr ausgedehnt) und Reis. Reschid will Erdnussol^

welches sehr beliebt ist, nach der Kiiste exportiren, da der Elfen-

beinhandel iufolge der Konkurrenz der „ Central Lakes Company"

immer weniger rentirt, denn die wenigen Zahne, welche in uuserem

Gebiet erworben werden, lohnen den Handel nicht: so brachte ein

Elephantenjager, der mit 10 Leuten 30 Tage lang auf die Jagd am
oberen Ruvuma gezogen war, wahrend meines Aufenthaltes nur

20 Pfund Elfenbein heim.

Das Gebiet der Wangoni (Magwangwara, Wamatshonde), um-

fasst das ganze Quellgebiet des Ruvuma, von den Matogorobergen

im Osten bis zu der Torongokette und zum Mgakabach im Westen

und den Oberlauf des Luveguflusses, der ebenfalls an den Matogoro-

bergen entspringt^); die Wasserscheide zwischen Ruvuma und Rufigi

liegt etwa 1200 m hoch.

Das siidlichere der beiden Gebiete, welche durch ein etwa 70

bis 80 km breites unbewohntes Fori voneinander getrennt sind, ist

das Land der Mharuli-Wangoni; im nordlicheren fiihrt Sabruma

(Tshabruma) die Oberleitung. Im Mharuligebiet; in dessen Centrum

die Araberniederlassung Mangua liegt, findet sich neben der echten

Wangonibevolkerung eine grosse Reihe anderer Volksstamme, die

der alten Bevolkerung des Gebietes zwischen Ruvuma und Rufiyi

angehoren. Diese Stamme Wanindi, Wagindo, Wamwera,
Waruanda), die durch die andauernden Einfalle der Wangoni fast

vernichtet worden sind, wanderten aus und griindeten im naheren

Kiistengebiet zwischen Lindi und Mohoro neue Dorfer. Die nicht

Entflohenen folgten ihren Bedrangern ins Wangoniland, theils frei-

willig, um enfllich Ruhe zu haben, theils unfreiwillig als Sklaven.

Ihre Vermischung mit den Wangoni, denen der Zuzug reinen Zulu-

blutes vom Siiden her jetzt abgeschnitten ist, hat viel zur Dege-

nerirung derselben beigetragen und eine Lockerung der alten,

straffen Kriegsdisziplin herbeigefiihrt. Die Mafitieinfalle der letzten

Jahre sind nur von Tshabruma-Wangoni ausgefiihrt worden, welche

sich ihren alten Charakter besser bewahrt haben. Die Mharulileute

haben sich seit der dort 1890 erfolgten Niederlassung der Kiisten-

handler sogar schon daran gewohnt aL<f Trager an die Kiiste nach

Lindi und Kilwa zu gehen.

In Bezug auf die verschiedenen Namen der Wangoni, welche

in der Litteratur erscheinen, sei bemerkt, dass sie sich selbst

Wangoni nennen, bei der alten unterworfenen Bevolkerung heissen

sie Wamatshonde, bei den Kiistenbewohnern Magwangwara, nach

*) Nach eiuer miindlichen Mittheilung des Kompagniefiihrers Prince,
der jene Gegeiid im Dezember 1893 besucht hat, entspriiigt der Luvegu viel-

mehr ostlich von den Matogorobergen am Liganohiigel. Ked.
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eineui Nebenfluss des Ruvumaj clem Luinagwangwara, der als Ost-

grenze des Wangonigebietes angesehen wurde, trotzdem die ost-

lichsten Ansiedelungeu bei den Matogorobergen aufhoren. Hier ist

der angesehenste HauptliDg Ssongea^ dem der ganze Osten des

Wangonilandes imtersteht. Songea's Gebiet, auch Urambo ge-

naunt, uinfasst das engere Quellgebiet des Ruvuma und die Nord-

liange der Matogoroberge. Mharuli, der 1889 starb, hatte seinen

Wohnsitz auf dem rechten Ruvumaufer, etwa dort, wo sicli der

Muss nach Siiden umbiegt. Sein Nachfolger Tshemtshaia (Sem-

tshaia), auf den aber bei Weitem nicht die ganze Autoritat des alten

angesehenen Zuluhauptlings iibergegangen ist, hat seinen Wohnsitz

auf die linke Euvumaseite verlegt; etwa 20 km westlich von Mngua.

Mlamiro, Mharulis Bruder, der angesehenste jetzige Hauptling,

dominirt im siidlichen Wangoniland; seine Hauptstadt, ein grosses

offenes Dorf mit 1000 bis 1200 Hiitten ist etwa 12 km von Mngua
entfernt. Das westlichste Wangonigebiet an den Osthangen der

Torongoberge untersteht dem Tshipeta (Kipeta), der aber kein

echter Zulu sein soil, was iibrigens auch von Songea behauptet

wird. Die Dorfer im Lande der Magwangwara sind iiberall voll-

kommen offen. Sie liegen weitlaufig gebaut iiberall im angebauten

Oelande herum, ohne jede kiinstliche oder natiirliche Befestigung.

Die Tapferkeit der Bewohner ist ihr bester Schutz. Oft linden

wir in den Dorfern das Besitzthum eines Einzelnen durch eineu

Zaun von Mtamastengeln zu einer Art Bauernhof zusammengezogeu,

ahnlich wie wir es auch bei einzelnen Mahengedorfern am Ulanga

gesehen haben.

Das Wohnhaus . hier immer eine etwa 5 bis 7 m hohe Rund-

hiitte mit etwa 5 m Durchmesser, hat niedrige Wande, so dass das

Spitzdach fast auf die Erde reicht. Eine oifene Barasa ist nicht

,

vorhanden. Der Eingang ist niedrig und schmal; dicht am Hause

stehen auf einem Pfahlrost der kleine Getreidespeicher, einer kleinen

auf Pfosten gesetzten Hiitte vergleichbar, und die kleinen Hauser

fiir die Sklaven, deren Wohnungen oft aber auch zu ganzen zu-

sammenhangenden Dorfern vereinigt sind. So finden wir z. B. in

Urambo ganze Wagindodorfer, die alle dem Songea gehoren. Hiitten-

einrichtung und Gerathschaften sind echt zuluartig, ebenso die Be- i

waffnung. Ueberall finden wir den oft zierlich geschnitzten Kopf-

schemel, der selbst auf kriegerischen Unternehmungen mitgenommen
i

wird. Der Stirnriemen wird oft bemerkt, der hier auch als zier-

liche aus Perlen gearbeitete Binde auftritt, wie denn iiberhaupt die

Perlenarbeiten recht geschmackvoll ausgefiihrt sind. Die Thon-

gefasse zeichnen sich durch sehr saubere und ^ierliche Formen aus,

sie finden sich oft mit einer Art Glasur iiberzogen und sind mit •
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Bemalungen verselieu. Der Schild ist der bekannte weicbe unge-

gerbte Lederscliild, obne KandeinfassuDg mit Mittelstab. Als Be-

waffnung finden wir die kleinen zierlich gearbeiteten Wurfspeere,

dereii Spitzen hier oft mit Widerhaken versehen sind, die ich bei

den Mahenge und Wabena nicht angetrofifen habe. Der Stossspeer

ahnelt dem Wurfspiess, ist aber bedeutend kraftiger; die Streitaxt

der Zulu kommt ebenfalls vor, Messer oder Schwerter dagegen

nicht, der Stossspeer tritt hier iiberall an die S telle des Messers.

Als Kopfschmuck dienen Affenfelle etc., besonders beliebt ist eine

machtige Haube aus Hiihnerfedern. Tatowirung konnte ich nicht

bemerken. Auf den Ackerbau, der Hackfeldbau ist, wird iiberall

grosse Sorgfalt verwendet. Nirgends in ganz Deutsch - Ostafrika

habe ich derartig gut gehaltene Aecker gesehen als im Wangoni-

und Mahengelande. In langen Reihen stehen zur Ackerzeit die

Leute und werfen mit ihren riesigen Feldhacken, die mit beiden

Handen am langen Stiel geschwungen werden, die etwa 2 m breiten

Beete auf, in die gesaet wird. Bei der korrekten Anlage dieser

Beete gewinnt der Acker ein vollkommen europaisches Aussehen.

Es arbeiten Manner und Weiber zusammen. Angebaut wird mit

gutem Erfolg jedes einheimisches Getreide oder Wurzelgewachs.

Die Viehzucht ist hier wie iiberall in den letzten Jahren in

Ostafrika stark zuriickgegangen, nachdem die Binderseuche im

Jahre 1891 fast den ganzen sehr reichen Viehstand vernichtet

hat. Ziegen giebt es in Menge, sie zeichnen sich aber weder durch

Orosse, noch Ergiebigkeit aus. Schafzucht wird nur sehr sparlich

betrieben. Hiihner sind wie iiberall zahlreich, ebenso Tauben,

Bienenzucht kaum vorhanden.

Die im Gebiete der Wangoni ansassigen Wanindi, Wagindo,

Wadonde, Wamwera, Waruanda etc., haben in allem Sitten und

Oebrauche ihrer Bedriicker angenommen, welche ihrerseits dagegen
ihre alte Zulusprache aufgegeben haben. Es haben sich also, ebenso

wie sich im nordlichen Theile unseres ostafrikanischen Schutz-

gebietes die Massai-Affen ausgebildet haben, hier die Wangoni-
Affen geformt, die ihre Baubziige vollkommen unter der Maske
ihrer Bedriicker ausfiihren. So lernte ich im Friihjahr 1891 an der

Ludjendemiindung Wadonde kenfien, die mir, vollkommen als

Wangoni frisirt, den Durchgang verweigerten. Nachdem sie dann
aber als das erkannt waren, was sie waren, gaben sie bald nach.

Ihre Ansiedelungen verschwanden nach einem im Juli 1891 erfolgten

Ueberfall der Mharuli- Wangoni , die damals bis in die Niihe von
Kilwa streiften.

Das Land der Wagwangwara ist ein 900 bis 1000 m hohes,

leicht welliges Hochland, mit zahlreichen kleinen unabhangigen
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Hugelgruppen, an dessen Ostgrenze sich die Matogoroberge eiiieben^

licht bewaldete Gneisshiigel, die auf ihren bochsten Erhebungeu

kable Hochweideflachen tragen. Diese Matogoroberge sind die

Wasserscheide zwischen Nyassasee, Ruvuma und Riifiyi.

Der Ruvuma entspringt in einem kleinen Thai am Nordabbang

der Berge etwa 6 km siidlich vom Dorfe des Sanangula in Songeas

Gebiet; er durcbfliesst dann in Westricbtung in einem sumpfigeu

Wiesengrunde das Gebiet des letzterwahnten Hauptlings, nimmt

imterbalb von Mangua im alten Mbaruligebiet seinen Weg nach

Siiden nm die friiber erwabnten Mtengobligel berum und wendet

sicb dann im Siiden des Mbara-Felsendoms nacb Siidosten und Osten

dem Indiscben Ozean zu. Als Nebenfliisse erbalt er im Wangoni-

lande recbts den Luawassi, aus Urambo kommend, mit seiner

Miindung dicbt bei Mbaruli's altem Wobnplatz, und links den

Nyoka-Bacb, aus dem Mlamirogebiet kommend. Der Ruvuma so-

wobl wie seine Zufliisse fiibren viel Eisen; in den sumpfigen Wiesen

ist es daber fast iiberall zur Bildung von Raseneisenerz gekommen,

welcbes aber nicbt technisch verwertbet wird. Verbiittet wird bier

wie iiberall in Ostafrika allein der Magneteisenerzsand, der an ge-

eigneten Stellen der kleinen Gebirgsbacbe zur Ablagerung kommt,

Oder Erzbrocken, die an den Scbuttbalden der Berge bei starken

Eegenfallen immer ausgewascben und dann gesammelt werden.

Der Lufu (Lububu oder Lubiria) bat seine Quellfliisse am

Nordende der Matogoro dicbt am Dorfe des Mgindo Malikota

(Songea untertban); er miindet in der Amelia Bai in den Nyassa-

See. Der Zugang von der Amelia Bai zum Wangonilande ist der

bequemste und bietet keinerlei Terrainscbwierigkeiten, da er durcb

eine tiefe Senke im Ostrand des Nyassa-Ufers fiibrt, in welcber

aucb der Lufu seinen Lauf bat.

Geologiscb sind seit dem Verlassen des Granitgebietes von

Mbampa-Bai und Mabita keine Veranderungen eingetreten. Ge-

steinsbildend tritt in erster Linie der Biotitgneiss auf; Muskovit-

gneiss gebort zu den Seltenbeiten wie iiberall im ostafrikaniscben

Scbutzgebiet, dagegen sind Hornblendegneisse gut vertreten.-

Magneteisenerz ist in alien Gesteinen stark vertreten, sowobl in

kleinen Korncben, wie aucb oft in ganzen faustgrossen KnoUen^

Scbriftgrani t konnte aucb bier beobacbtet werden, docb wurden

macbtige Gauge, wie icb sie im Siiden des Ruvuma auf portu-

giesiscbem Gebiet gefunden babe, nicbt angetroffen. Wertbvolle

Mineralien konnten nicbt beobacbtet werden, aucb Erkundigungen

bei den sebr gut informirteu Arabern in Mangua, fiibrten nur zu

einem negativen Resultate.

In kommerzieller Beziebung ist jetzt in Mangua ein neuea
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Handelscentrum fiir den Handel mit den Nyassaseelandern erstanden.

Es fiihren von dort 1. eine Strasse Zur Amelia Bai, von wo dann

die Ueberfahrt iiber den See, oder auch der Marsch um den See

lierum nach Norden angetreten wird; 2. ein Weg nach Mbampa
Bai, der, wenig begangen, ziemlich schwierig ist in seinem letzten

Theile; ihn benutzen zumeist die kleinen Wakamanga-Karawanen

vom Westufer, die dann nur nach Mangua gehen. 3. fiihrt eine

Hauptstrasse von Mangua nach Siiden in die siidlichen Nyassa-

lander zu den Wayao. Ueber die Verschiebung der grossen Handels-

wege zur Kiiste wird spater zu reden sein bei der Betrachtung

iiber die Bedeutung von Masasi.

19. Februar. Der Weg fiihrt am Nordhang einer kleinen

3 kopfigen Hiigelkette entlang, Kimangandjai genannt, an deren

Sudseite mehrere grosse Wangoniddrfer liegen. Pamunyamunya und

Pamwelera. Am Nordostabhang des Ligomaberges wird die Niede-

rung des Luawassibaches erreicht, der in einem sumpfigen Wiesen-

grunde dem Ruvuma zufliesst, in welchem er beim Dorfe Mharulis

einmiindet. Die nun betretene Landschaft Urambo gehort zum

Distrikt des Songea, dem das dstliche Wangonigebiet untersteht.

Auch einzelne geschlossene Wagindodorfer werden passirt. Lager

20 km dstlich von Mangua beim Dorfe des Lussango. Lebensmittel

gut und billig.

20. Februar. Am linken Ufer des Luawassi aufwarts durch

zahlreiche Ddrfer und gut angebautes Gelande. Nach 8 km wird der

Ruvuma erreicht, der in einer etwa 300 m breiten Wiese dahin-

fliesst. Dann weiter Ruvuma aufwarts, bis er in 4 km Entfernung

dicht am Dorf des Sanangula (Jduna des Songea) auf einer 4 m
breiten Gneissschwelle zum zweiten Male durchschritten wird. An
dem etwas hdher gelegenen Karawanenplatz am Dorfe des Sanan-

gula bietet sich ein guter Uebersichtspunkt iiber die Matogoro-

berge. Die Quelle des Ruvuma liegt etwa 6 km siidlich von hier

in einen kleinen Waldthal. Die Matogoroberge erscheinen als

Doppelzug, von denen der siidlichere am Ostende einen steilen

Felsabsturz bildet, wahrend sonst iiberall Rundformen auftreten.

Die Bewaldung an den Pliingen ist nicht bedeutend, auf den Hohen
Hochweiden, mit den Spuren friiherer Viehtriften. Weiter ostwarts

in der Nahe des dstlichsten Wangindodorfes im Wangonigebiet, dem
Mgindo Malikota gehdrig, werden die kleinen Quellbache des

Lufu oder Luhiria der in der Amelia Bucht in den Nyassa miindet,

iiberschritten. Sie kommen von der Nordostecke der Matogoro-

berge. Am Nordhang der circa l()r)Om hohen Berge liegen zahl-

reiche kleine Weiler, meist von Wangindo bewohnt, verstreut, die

alle dem Songea gehdren.
Mitth. von Forschungsreisenden, X, Band. II. g
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21. Februar. Yon dem in etwa 1250 m Hdhe gelegenen Dorfe

des Malikota geht die Strasse zur Kiiste zuerst am siidlichen Hange
eines flachen, licht bewaldeten Hohenriickens entlang, der die

Wasserscheide zwischen Luvegu und Ruvuma bildet. Zwischen

diesem Riicken und den Matogorobergen befindet sich ein tiefer

Grund, in dem sich die Quellfliisse des Ndjuga (Tributar des Ru-

vuma) sammeln. So trelfen wir, am Fuss des Hanges hinschreitend,

in einem schilfigen Thai zuerst auf den Mtavawa, dann nach

Durchschreitung mehrerer tiefeingeschnittener Wildbachbetten weiter

in 5 km den Duallabach, der standig Wasser fiihren soil, ebenso

wie der Mtavawa; nach einem etwa 10 km langen Marsch durch

lichte Baumsavanne, die bei der jetzigen jungen Belaubung einen

ungemein erfrischenden Eindruck macht, wird dann der Ndjuga
selbst erreicht, ein kleiner 4 m breiter Bach mit starkem Gefalle;

die Durchgangsstelle liegt etwa 300 m tiefer als Malikotas Dorf.

Von dem hier liegenden Karawanenlagerplatz bietet sich ein guter

Ausblick auf die vier Ostspitzen der Matogoroberge und ihre roman-

tischen Steilabstiirze zum Ndjugathal, das in siidsiidwestlicher Eich-

tung zum Ruvuma verlauft.

Jenseits des Ndjuga steigt der Weg wieder etwa 120 m an,

beriihrt den Fuss der etwa 180 m (rel. Hohe) hohen steilen

Kikallafelspyramide und steigt dann wieder, immer in lichter dornen-

loser Baumsavanne, zu einem kleinen Nebenfluss des Ndjuga, dem
Mkokonabach hinab, der auch in der Trockenzeit standig Wasser

fiihren soil. Deshalb hier grosse Karawanenlagerplatze. Hier ist

gewohnlich das vorletzte Porilager der Wangonilandkarawanen; das

letzte ist Mtarawa, worauf dann bei Sanangula nach langer Zeit

^ die erste Verpflegungsstation wieder angetroffen wird.

22. Februar. Die Strasse fiihrt vom Mkokonalager zuerst

durch ziemlich kupirtes Terrain mit zahlreichen Wasserrissen, iiber-

schreitet dann in 5 km den Mdimbabach, von den gleichnamigen

Bergen kommend, dann in 6 km den Mwilabach, ein kleines Ge-

wasser in einem tiefeingeschnittenen Bambusgrund. Im Grunde des

Mdimbabaches wurden zahlreiche Phonixpalmen angetroffen. Yom
Mwilabach geht es dann durch stark zerschnittenes Lateritterrain,

in dem an einzelnen Steilen selbst der anstehende Gneiss zu Tage

tritt, durch den Bach Tarawe mit Bambusbusch, dann jenseits einen

kurzen Abhang hinauf in fast ganz ebene Baumsavanne. Der Baum-

bestand ist sehr licht, fast ohne jedes Unterholz mit 12 bis 15 m
hohen Baumen; Akazien und Dornen fehlen ganz. Das ebene

Terrain begiinstigt die Bildung von sumpfigen abflusslosen Wasser-

lachen zur Zeit der Regenfalle. Die Fliisse fliessen oft in ziemlich

breiten, sumpfigen Niederungen, die dann einen enormen Graswuchs
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aufweisen. In 10 km vom Tarawebach kommt die Strasse an einen

Kebenfliiss des Lukhonde (Likhonde), der in einer weiten sumpfigen

Niederung entspringt. 3,5 km weiter wird dann der Lukhonde
selbst erreicht, ein 8 m breiter und 5 m tief eingeschnittener Fluss,

der bei Hochwasser auf einer Baumbriicke iiberschritten werden

muss; er fiihrt standig Wasser (jetzt P/s m tief); an seinen Ufern

wieder Lagerplatze. Nach Durchquerung der Lukhonde-Niederung

betritt dann der Weg wieder nach leichtem Anstieg das ebene

Pori, das trotz seines lichten Baumwuchses und seines diinnen

Graswuchses jede Uebersicht ausschliesst. In etwa 9,5 km kreuzt

er an einigen Wasserpfiitzen, die nur zur Regenzeit Wasser fiihren,

einen Weg, der vom Luwegu, Tshabrumas Land, nach dem Ort

Nyoka am Ruvuma fiihrt, und von den Tshabruma-Wangoni oft be-

gangen wird. Der Kreuzpunkt hat den Namen Marekano-ya-

legera.

23. Februar. Yon Marekano-ya-legera weiter nach Osten

andert sich das Terrain zuvdrderst nicht; der Boden ist Laterit, an

einzelnen Stellen ist es zur Bildung von Raseneisenerz gekommen.

Nach etwa 7 km stehen wir vor dem 120 m hohen felsigen Steil-

absturz zu der 5 km breiten Niederung des Lukimwa (Lutshimwa),
an welchem der Gneiss des Liegenden in Klippen hervortritt. Auf

dem linken Ufer des etwa 4 m breiten Flusses beginnt dann ein

allmahlicher Anstieg zur friiheren Hohe des Plateaus, das hier mit

diinnem Stangenholz bestanden ist. Der sandige Boden nimmt all-

mahlich eine hellgelbe Farbe an. 8 km westlich vom Lukimwa
treten an einem kleinen Wasserlauf die ersten anstehenden Sand-

steinbanke auf. Der Sandstein ahnelt dem der Panganifalle am
Rufiyi vollkommen, ist ziemlich grobkornig mit stark kalkhaltigem

Cerement. In einzelnen Schichten konnte ziemlich viel Glimmer

beobachtet werden. Karneole sowie versteinerte Hdlzer wurden

ebenfalls gefunden. Es war hiermit das siidliche Ende des grossen

Sandsteingebietes betreten, welches einen ausgedehnten Theil des

Landes zwischen Ruvuma und Rufiyi bedeckt. Dieses Plateau hat

eine durchschnittliche Hohe von 700 bis 800 m; die Flussbetten sind

hier am Siidrand desselben fast iiberall etwa 80 bis 100 m tief ein-

geschnitten. 11 km dstlich vom . Lukimwa geht es dann durch den

Lukwanga und einen kleinen Nebenfiuss desselben, dann wieder

bergan und in 2 km an einem durch Unterspiilung entstandenen

machtigen Erdfall vorbei, in dem der Sandstein gut aufgeschlossen

ist. Am Platz Mawali wird das Gebiet des Luissilukuru betreten;

der dortige Wasserlauf ist 3 m breit und 272 m tief eingeschnitten;

die Passage wegen der stoilen Ufer schwierig. In 21 km ostlich

vom Lukimwa wird dann der Luissilukuru selbst erreicht nach

8*
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einem angenelimen Marsch durch Stangenliolz ; im Osten werden die

Mtungweberge sichtbar. Luissilukuru wie Lukwanga sind Tri-

butare*) des Lukimwa, der aus dem verlassenen Wamweraland kommt.

Reste friiherer Wagindoansiedelungen wurden heute an fast alien

Fliissen getroffen. Das Terrain soli friiher stark bevolkert ge-

wesen sein.

24. ^Februar. Der Marsch fiihrt uns am Nordhang eines

kleinen Nebenthals des Luissilukuru hinan, bei welchem sicli prach-

tige Ausblicke in das jetzt im schonsten Griin prangende Thai

bieten. Nach kurzem Marsch auf der Plateauhohe geht es dann

zum Makungwebach hinab, in ziemlich kupirtes Gelande mit

zahlreichen kleinen Gneisskuppen, darunter die drei charakteristischen

Makungwahiigel; hierauf wurden nach zweimaliger Ueberschreitung

des Baches haufig alte verlassene Wohnplatze der Wanindi an-

getroffeuj die alle im Bereich der kleinen Zufliisse des Mto-ja-
Mtungwe liegen, der etwa 22 km dstlich vom Lager iiberschritten

wird. Der Bach kommt von einer etwa 4 km nordlich der Strasse

gelegenen Berggruppe gleichen Namens. Auf diesen Mtungwe-
bergeU; welche sich als Tafelberge dem Beobachter darstellen. ist

die Sandsteinbedeckung des kristallinischen Urgesteins noch nicht

vollkommen verschwunden, wie auf den Makungwehiigeln, wo iiber-

all der Sandstein schon abgetragen worden ist. 3 km weiter nach

Osten iiberschreiten wir den Mtengessibach, an dem ebenfalls

Spuren alter Ansiedelungen zu bemerken sind. Hier sowohl wie

am Mtungwebach wurde viel Bambus angetroffen. Jenseits des

Mtengessi steigt der Weg wieder zum Plateau hinan, und kommt
wieder aus dem Gneissgebiet in die Sandsteinformation, die hier

aber kaum noch 20 m machtig ist gegen 100 bis 150 m am Rufiyi.

In den tieferen Banken des dickgeschichteten hellen Sandsteins

sind zahlreiche Gneissgerolle eingebacken, zur Bildung eines eigent-

lichen Konglomerates ist es jedoch nicht gekommen. Der Weg
fiihrt wieder durch lichte Baumsavanne, in welcher nur an einzelnen

Stellen dichteres Unterholz auftritt, am Rande des Plateaus ent-

lang, und ermoglicht ofters einige Ausblicke auf den Abfall des-

selben zum Ruvuma. Am Plateaurand konnte an einzelnen Punkten

die Bildung zahlreicher Erdpyramiden beobachtet werden. Nach

Norden fehlt jeder Ueberblick.

25. Februar. Der Weg fiihrt etwa 3 km ostlich vom Lager

zuerst durch einen verlassenen Dorfplatz und dann zum Fluss

Ssassawara = Mto-wa-ngwene = Krokodilbach hinab. Er fiihrt

*) Auf der Eoschersclien Eoute, also weiter abwarts, wird ein Fluss

Kissunguru, wohl ideutisch mit Luissilukuru, genamit, aber keiii Lukimwa.

Also ist wohl der Luissilukuru als Hauptfluss anzusehen. Die Red.
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stiindig Wasser und soli von Krokodilen bewohnt sein. Dann geht

es wieder zum Plateau etwa 80 m hinauf und an dem oft stark zer-

schnittenen Siidrand desselben entlang. Die Vegetation ist die

gleiche wie friiher, der Weg durcbgangig gut. 7 km dstlich vom
Ssassavvara erreicbt man den verlassenen Dorfplatz Pamaduara^
von dem man dann in 6 km wieder vom Plateau zum Flusse

Mgwangwara binabsteigt, an dessen Ufern ebenfalls friiber zalil-

reicbe Niederlassungen von Wanindi gelegen baben, welcbe obne

Ausnabme von den Wangoni zerstort worden sind. Der Fluss soil

stiindig Wasser fiibren, er bietet dem Durcbmarscb keinerlei Hinder-

nisse. Auf der linken Uferbank finden wir im Niveau des Wasser-

spiegels eine rotbe, lateritartige Scbicbt, iiber ihr eine blaugraue,

etwa 1 m starke mebr sandige Bank, die nacb dem bangenden

Sandstein biniiberfiibrt. Dieser Sandstein fiibrt ziemlicb viel Gneiss-

geroll und kleine Magneteisenerztbeilcben; ausserdem zeigt er in

hervorragender Weise torrentielle Scbicbtung. Der Fluss bat sicb

bier, wie es aucb bei den friiberen Bacben scbon zu bemerken war,

etwa 100 m tief eingescbnitten.

Hierauf erfolgt wieder ein Anstieg zum Plateau, an dessen

Abbang in 5 km ein scboner Grund mit zablreicben Pbonixpalmen,

Mto-wa-miwale, durcbscbritten wird, dann weiter nacb 7,5 km
wird der Karawanenlagerplatz Mabaubau erreicbt, an welcbem es

aber nur zur Regenzeit Wasser geben soil.

Montag, 26. Februar. Der Weg fiibrt leicbt bergan und

dann durcb abnlicbes Terrain wie am Tage vorber. Die Baum-

savanne andert ibren Cbarakter nicbt, weder nacb Norden nocb

Siiden kann ein Ueberblick iiber das Gelande stattfinden. Nur nacb

Westen bleibt zuerst der Mbungweberg sicbtbar. Nacb 17 bis 18 km
erreicben wir das Tbal des Lukano, der ein abnlicbes TbaL ge-

bildet bat wie der Luissilukuru und die scbon iiberscbrittenen

anderen Flusse. Er soli stets Wasser flibren, wesbalb sicb aucb an

seinem Ufer ausgedebnte Lagerplatze von Karawanen befinden.

7 km westlicb vom Lukano war eine scbone Waldpartie mit Mkudju-

baumen beriibrt worden.

8 km ostwiirts vom Lukano wird der Wasserplatz Matanda-
nyama = Wildtranke erreicbt, ,an dem aber in der Trockenzeit

oft kein Wasser zu finden sein soli. Yon dort steigt das Terrain

wieder; der Weg fiibrt am Plateaurand entlang. alle Kriimmungen

des von Wildbacben oft stark zerrissenen Randes mitmacbend. Der

Blick nacb Siiden wird freier. Grosse Erbebungen treten dort nicbt

auf. Am Rande des Plateaus baben aucb bier eine Reibe von Ort-

scbaften gelegen, die ibre Felder im Tbale gebabt baben. Es ist

zu bemerken, dass von dem Karawanenplatz Matanda-nyama die
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Gewasser nach Norden abfliessen und die Quellen (richtiger wohl

Zufliisse. Red.) des Mohessiflusses bilden, der weiter ostlicli iiber-

schritten werden muss. Der geologische Charakter des Landes ist

ebenso wie der landschaftliche genau derselbe geblieben. Unten

liegt Gneiss und darauf in immer schwacher werdender Decke der

helle Sandstein. A^on dem gepriesenen Wildreichtbum des Landes

ist bis jetzt nicht viel zu merken gewesen; es scheint, dass zur

nassen Zeit das Wild auch in Gebieten, wo es doch wenig gestdrt

wird wie bier, seine festen Trankestellen aufgiebt und wandert.

Das Lager wird in der Nahe des alten Dorfplatzes Pamagabula

auf der Hohe des Plateaus bezogen; Wasser findet sich im Thal-

grund siidlich vom Lager.

Di ens tag, 27. Februar. In 3 km vom Lager wird der alte

Dorfplatz Pamagabula erreicht, von dem das Terrain langsam aber

bestandig nach Osten abfallt. Nach weiteren 11 km Marsch in

stellenweise sehr lichter Savanne wird ein Karawanenplatz beriihrt,

der von den Fiihrern mit Kigono-ya-Mssungu bezeichnet wird;

bis hierher soil ein Europaer von Lindi aus gekommen sein, hier

soil er dann infolge von Nahrungsmangel Kehrt gemacht haben

und zur Kiiste nach Kilwa zuriickgegangen sein. Nach Lage der

Sache kann es nur der englische Vizekonsul C. S. Smith gewesen

sein."^) Es erfolgt dann ein kurzer ziemlich steiler Anstieg auf

den Tunduru-ya-mwisho, d. h. „den letzten Hiigel". Der Tun-

duru findet sich bei Rose her, dessen Strasse zum Nyassasee hier

durchfiihrte. Ostwarts von Tunduru endigt das Sandsteingebiet

sehr bald, das Terrain fallt stetig aber ganz langsam nach Osten.

Wir treffen auf die alte verlassene Yaolandstrasse , die Roscher
seiner Zeit begangen hat; sie ist infolge der Entvolkerung des

ganzen Wagindo- und Wanindilandes vollkommen verlassen und jetzt

verwachsen.

2V2 km ostwarts finden sich am Bach Missonga, einem stan-

digen Wasserplatz, zahlreiche Karawaneulagerplatze , die jetzt auf

den alten verlassenen Dorfstellen stehen. Der Missonga, ein kleines

Gewasser in einem sumpfigen Grunde, geht nach Norden in den

Mohessi. Yom Missongalager erreicht man nach etwa 5 km
Marsch den ebenfalls nach Norden fliessenden kleinen Fluss

Lussatto (auch hier alte Dorfspuren), der standig Wasser haben

soil. Die letzten Ansiedelungen in diesem Gebiete sollen vor etwa

*) Aber die Daten stimmen nicht zu Smith's Eei^e. welcher von Kilwa

kam, bei Kungwangas den Ruvuma erreichte und von da nach Lindi ging, also

umgekehrt. Von Nahrungsmangel sagt Smith in seinem Bericht nichts.

(Vergl. Roy. Geogi*. Society, London. Supplementary Papers 1887.)

Die Red.



IIechs .Tahren von den Wangoni zerstort worden sein; es soli kurz

vor dem Araberaufstand an der Kiiste gewesen sein.

Mittwoch, 28. Februar. Nach Ueberschreitung eines niedrigen

flachen Riickens wird nach 3 km Marsch der Karawanenplatz

„Kiwanga-utama" erreicht; dann fiihrt der Weg durch ziemlich

ofifenes Gelande, in dem ostwarts die Bergspitzen von Mesule sicht-

bar werden, in weiteren 15 km zum Platz „Uramboni" = Madji ya

kutshimba = Platz, an dem Wasser gegraben werden kann. 3 km
ostwarts trennt sich der verlassene und jetzt ganz verwachsene Weg
nach Kilwa Kiwindje, den seiner Zeit Roscher zog, von der

jetzigen Strasse. In 8 km wird der Karawanenplatz „Madyi-ya-

Kissiwa" erreicht, in ganz flachem Terrain mit einzelnen offenen

sumpfigen Wiesengriinden, die nach Osten zum Mohessifluss ent-

wassern. Nach einem Marsch von 12 km in standig nach Osten

fallendem Gelande, in welchem an einzelnen Aufschliissen der

Gneiss des Liegenden zu Tage tritt, wird dann der Mohessi selbst

erreicht und iiberschritten.

Der Mohessi ist der einzige Fluss, der auf dem Wege zur

oder von der Kiiste den Karawanen Schwierigkeiten bereiten kann.

Sein engeres Flussbett ist zwar nur 50 bis 60 m breit und ziemlich

flach (jetzt 72 ^ tief), sein Inundationsgebiet zur Regenzeit ist

jedoch etwa 200 bis 250 m breit, die Tiefe des Flusses steigt auf

4 bis 5 m, so dass ein Uebergang fiir die Karawanen unmoglich

ist. Schon mehrere Karawanen, die zur Kiiste zogen, haben hier

beim Warten auf niedrigeren Wasserstand den grossten Theil ihres

Menschenmaterials verloren, da der Riickweg durch die menschen-

leere Baumsavanne ihnen wegen Mangels von Yerpflegung ebenfalls

versperrt war. In der heissen Zeit soli hier ein sehr guter Wild-

stand sein, selbst Elefanten sollen noch vorkommen. Tm Flusse

selber finden sich Krokodile. Mit der Ueberschreitung des Mohessi

wird das Sandsteingebiet vollkommen verlassen. Der liegende

Gneiss, meist Hornblendegneiss und Biotitgneiss, begleitet uns bis

zu den Hangen des nordlichen Makondeplateaus. Am Mohessi haben

friiher ausgedehnte Niederlassungen gelegen, deren Spuren noch

iiberall sichtbar sind. Das Mohessibett liegt etwa 240 m tiefer als

die Hohe des Tunduru-ya-mwisho.

Donnerstag, 1. Marz. Der Marsch fiihrt wieder leicht berg-

an, durch hohes Gras, das von nun an, besonders am Morgen, das

Gehen unangenehm macht, da der Thau bis gegen 10 Uhr in den

Grasern hangt. Die ganz flache Baumsavanne zeigt auch hier ein-

zelne freie sumpfige Wiesen mit Wasserldchern, an einzelnen Stellen

wird Raseneisenerz gefunden. Der anstehende Gneiss tritt oft zu

Tage. 12 km ostlich vom Mohessi wird ein kleiner, jetzt noch
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trockener Bachlauf durchscliritten, der „Missoro", ein Nebenfluss

des Mtetessi. 5 km weiter erreicht man den Lagerplatz Pamauwe
= „bei den Steinen", eine liiibscli gelegene Waldpartie mit kleinem,

iiber Felsbanke sturzenden Bacb^ der in einen WiesengruDd aus-

lauft. 4 km weiter wird der Bach Mtetessi selbst iiberschritten.

Er ist etwa 6 m breit, soli immer Wasser fiihren; bereitet jedoch

dem Durchmarsch keinerlei Scliwierigkeiten. An seinem rechten

Ufer anstehend Hornblendegneiss. Auf dem flaclien linken Ufer

fiihrt dann die Strasse ostwarts durch stellenweis sumpfige Wiesen-

griinde, in der Feme werden die Berge von Messule sichtbar, und

es beginnen sich die merkwlirdigen Verwitterungsformen der Gneiss-

biigel zu zeigen, welche dem Gelande zwisclien Mohessi und Massassi

sein charakteristisches Geprage verleihen. Zahlreiche Antilopen-

und Elefantenspuren werden sichtbar. Nordlich vom Wege in 1,5 km
(5 km ostlich vom Mtetessi) liegt ein etwa 50 m hoher lang-

gestreckter schildkrotenartiger Gneissriicken^ von dem sich eine

gute Aussicht auf die Messule- und Madjedjeberge bietet, von denen

die ersteren etwa 35 km vom Lager entferut liegen. Als nachster

Kopf erscheint der Zwillingsberg Mbaha und dahinter dann die

machtige Felspyramide des Tshuiberges; nach Westen und Norden

treten keine Bergformen aus der unendlichen Waldsavanne hervor,

die jetzt im schdnsten Griin steht.

Freitag 2. Marz. An dem Wiesengrunde werden beim Vor-

marsch grosse Karawanenlager angetroifen, die von der Belebtheit

der Strasse zeugen. Der Weg fiihrt weiter durch sumpfiges Ge-

lande, in dem viel Easeneisenerz angetroflen wird, an einen kleinen

Tributar des Mkumbare [Mkambari] (Nebenfluss des Lumessule), der

das Terrain entwassert; nach 12 km erscheint nordlich vom Wege
eine Hiigelreihe mit ganz bizarren Bergformen. Die Vegetation hat

ihren Charakter nicht verandert. 3 km dicht am Wege ein Gneiss

-

kopf, dessen Spitze durch eine weit nach Norden iiberragende

Gneisplatte gebildet wird. Von den nordlichen Hiigeln fallt be-

sonders einer auf, an dem auf dem Felsenabhang eine machtige

Kugel, die nur auf einer ganz kleinen Basis ruht, allmahlich ins

Thai zu gleiten scheint. Zu beraerken ist, dass oft auch in ganz

ebenem Terrain auf blankem Gneis marschirt wird, der iiberall

hervorragende Schalenverwitterung infolge der klimatischen Ver-

haltnisse zeigt. Der Weg fiihrt dann durch friiher angebautes

Terrain, mehrere Male liber den Mkumbarefluss auf den Zwillings-

berg Mpata zu, eine etwa 120 m hohe Berggruppe, durch welche

ein nur 10 m schmaler Pass hindurchfiihrt. Oestlich derselben

eine Beihe niedriger Rundhocker, um welche herum der Mkumbare

seinen Lauf zum Westabhang des Tshuiberges (Leopardenberg)
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nimmt. Der Weg fiibrt vom Mpataberg iiber mebrere Wildbacli-

betten auf den Tslmiberg los, liberschreitet dort noch einmal den

Mkiimbarefluss und zieht dann am Siidfuss des Berges bin, eben-

falls einige kleine Zufliisse des Mkumbare durchschreitend. Der

Tshuiberg tragt seinen Namen von den hier zablreich vor-

kommenden Leoparden, er ist eine machtige allseitig nnzugangliclie

Felspyramide mit sehr steilem G-ehange; vollkommen kahl. Ihre

ganz charakteristische Form sowie ihre Hohe (etwa 250 m rel.)

machen sie zu einer ausgezeichneten Landmarke. In den Griinden

Siidhang trifft man seit langer Zeit zum ersten Male wieder

Bambiis an. An dem Mpataberge fiel das vereinzelte Vorkommen der

silberweissen , schlanken Mgudebaume auf, die vom Mangua bis zu

dem Mpataberge nirgends gesehen worden waren. Auffallig ist

hier ferner das vollstandige Fehlen von Affenbrotbaumen und

Leuchtereuphorbien, die in der Massailandsavanne so zahlreich

auftreten.

3. Marz 1894. Der Marsch fiihrt durch ziemlich morastiges

Oelande, in dem viel Bambus steht, liber eine Menge kleinerer

Bache, an einer dreikopfigen Felskette entlang wieder durch die

Baumsavanne, die hier jedoch schon mehr Unterholz aufweist. Nach
14 km Marsch ist die Niederung des Lumessule erreicht. Er selbst

wird bald darauf durchschritten. Nach Durchquerung der Niederung

steigt dann der Weg zu den Marungulirahugeln hinan, einer

niedrigen aber stark zerkliifteten Felsenkette, in der einzelne kleine

Weiler versteckt liegen. Am Ostabhang dieser Kette geht es in

einen kleinen gut angebauten Thalkessel, in dem die Karawanen
zu lagern pflegen.

Das angebaute Gebiet, das erste, welches seit dem Verlassen

des Wangonilandes wieder angetroffen wird, ist ein kleiner Thal-

kessel, der uur nach der Siidseite offen ist. Auf den umschliessenden

Bergen, die auf der Westseite den Namen Marungulirahi^igel

fiihren, liegen die kleinen Weiler der durch die Wangoniraubereien

geangstigten Bewohner versteckt in den Kliiften der Gerollhalden.

Diese Kliifte und Hohlen dienen ihnen in Kriegsnothen als sicherer

Zufluchtsort. Die Bevolkerung ist nur gering; es konnen grossere

Karawanen nicht darauf rechnen, hier ausreichend Verpflegung zu

bekommen. Landwarts marschirende grosse Ziige miissen sich in

dem bevolkerten Massassigebiet verproviantiren. Die Bevolkerung

besteht aus einem Gemenge von Wagindo und Wamwera, zu denen

in letzter Zeit noch einige Yao und Makua gekommen sind. Der

einflussreichste Jumbe ist der Mgindo Tshelussenga auf den Marun-

gulirahiigeln. Angebaut wird viel Mhogo, Mtama, Mais und

Frdniisse.
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Dieses Messulegebiet ist nicht zu verwechseln mit dem weiter

ndrdlich liegenden Lande Messule, wo CI. v. d. Deckens Eeise 1860

ihr Ende fand. Nach Aussage der Eingeborenen ist das dortige

Gelande jetzt vollkommen menschenleer. (Dasselbe bericlitete

Kompagniefiihrer Ramsay 1894. Red.)

4. Marz. Durch das bebaute Terrain fiihrt der Pfad zwiscbea

den beiden Bergen , die im Osten den Thalkessel einschliessen^

hindurch in die offene Baumsavanne hinein. Nacb 8 km wird eia

kleiner Wasserlauf durchscliritten , nach weiteren 3 km ein zweiter.

Dicht dahinter gelangt man in 1,5 km an den Karawanenplatz

Makarawe, wo eine sehr hiibsche Kaskade in der Regenzeit vor-

handen ist. Ueberall tritt ira Pori der nackte kahle Gneis zu

Tage, die Verwitterungsrinde ist anscheinend nicht dick, denn fast

in jedem der Waldbachlaufe ist das Anstehende aufgeschlossen. Von
Makarawe erreicht man dann in 3,5 km die schilfige Niederung des

Mto-ya-magugu (= Schilffluss) und darauf die Westseite des Berges

Kwa-Nampiindu, um welche der Weg durch dichtes Unterholz

sich nordlich herumzieht. Auf dem Osthang des Berges finden sich

ebenfalls einige wenige Hiitten und kleine Schamben, in denen auf

ausreichende Yerpflegung nicht zu rechnen ist.

Von Kwa-Nampundu erreicht man, zuerst wieder durch dichten

Busch marschirend, in ganz uniibersichtlichem Terrain den Mamfuru-
bach (3 km vom Nampundu) und dann in weiteren 3 km eine steile

Eelspyramide, in deren Niihe die Weiler des Matshemba liegen.

Matshembas Gebiet umfasst drei Berge, zwei einzelne Fels-

pyramiden und einen langgestreckten Zinnenberg, zwischen denea

das bebaute Gelande liegt. Die kleinen Weiler der diinnen Be-

volkerung liegen hier wie in Messule versteckt in den Hangen der

Berge. Matshembas Niederlassungen, in denen sich ebenfalls ein©

ahnlich zusammengesetzte Bevolkerung findet wie in Messule, sind

die nordlichsten im Mayeyegebiete. Der Ruvuma soil von hier in

zwei Tagen bequem zu erreichen sein. In Bezug auf die Ver-

pflegung grosserer Karawanen gilt das von Messule Gesagte. Fiir

4 Doti Merikano und 12 Schnlire Perlen konnte kaum fiir einen Tag

Korn gekauft werden bei einer Karawane von nur 30 Kdpfen.

5. Marz. Der Weg fiihrt vom Lagerplatz am ndrdlichen Dorf

Matshembas vorbei durch dichten Busch, das Resultat der Wald-

verwiistung; dann ostwarts an einer Reihe von kleineren oft ganz

bizarr geformten Felsgruppen vorbei, bis nach etwa 9 km ein

kleiner Flusslauf erreicht wird (6 m breit), der aus einera Gelande

kommt, das den Namen „Mahameni Guliro" tragt, d. h. „Am
verlassenen Wohnplatz des Guliro". Der Hauptling Guliro, der

jetzt weiter nach Osten sich angesiedelt hat, hatte noch vor drei
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janren hier seine Wobnplatze. 8 km weiter nacli Osten erreicht

man den Lagerplatz Miualani am Bachbett Mbaya mit sumpfiger

Niederung. Nacb ihrer Durchschreitung kommt man in 3 km an

die ersten Felder des Gulirobezirkes mit einem kleinen Wasserlauf,

hinter dem sicb dann die sehr gut gelegenen Karawanenlagerplatze

linden.

Guliros Bezirk umfasst ebenfalls einen langgesti-eckten Felsberg

und zwei siidlich ibm angelagerte spitze Felskegel, an deren

Hiingen die kleinen Dorfer der Eingeborenen liegen. Ansgedehnte

Feldwirthschaft findet nicht statt aus Furcht vor den Raubziigen

der Magwangwara. Der Hauptbestandtbeil der Einwohner sind auch

hier Wangindo und Wamwera, Makua und Wayao sind nur sehr

sparlich vertreten. Die Einwohner des einen Matshembadorfes

wurden mir als Wadonde bezeichnet, die sich von Norden her in

diese Berge gefliichtet hatten. Wenn hier iibrigens nicht bald

gegen die Wangoni energisch vorgegangen wird, so diirften in

kurzer Zeit auch die wenigen Siedelungen zwischen dem Lumessule

und Massassi verschwinden, da Guliro beabsichtigen soil, sich auf

das nordliche Makondeplateau zuriickzuziehen. Mit der Yerpflegung

der Leute ist es demgemass schlecht bestellt. da die Eingeborenen

wenig zum Yerkauf bringen konnen, und auch fiir das Wenige

miissen sehr hohe Preise gezahlt werden.

6. Marz. Vom Gulirolager treffen wir ostlich zuerst auf einige

zum Theil sehr lange Bundhocker und dann nach 17 km auf die

Berggruppe beim alten Dorfplatz Parawara, 60 m hoch, von dem
man einen guten Blick auf die nordlichen Mayeyeberge hat. 6 km
weiter gelangt man an den kleinen aber hochst auffalligen Fels-

kopf Pandwiga (Karawanenlagerplatz und verlassene Dorfstelle).

Auch hier ist, wie schon friiher einmal in der Nahe des Mpata-

berges, eine machtige Felspartie eiforraig ausgewittert; sie hat die

Form eines auf das breite Ende gestellten Eies, es scheint nur

eines ganz geringen Anstosses zu bediirfen, um den riesigen Gneis-

block in Bewegung zu setzen. Von Pandwiga erreicht man dann

nach 10 km die sumpfige Niederung des Bangalaflusses, der unter-

halb der Ludjendemiindung sich in den Ruvuma ergiesst. Diese

sumpfige Niederung fiihrt immer Wasser. Die Karawanenlagerplatze,

die an der Durchgangsstelle liegen, befinden sich noch 4 km Bangala

aufwarts.

Der Vegetationscharakter sowie das geologische Bild haben

sich in keiner Weise gegen friiher geandert. Die lichte Baum-
savanne ist nur haufiger als vordem mit einzelneu kleinen Bambus-

partien untermischt, deren Stangen fiir den Bau von Karawaneu-

lagern immer von grossem Vortheil sind.
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Die Bangalaniederung, welche standig Wasser fuhrt, ist in dei

trockenen Zeit der Trankeplatz fiir grosse Wildschaaren.

7. Marz. Nach der Durcbschreitung der etwa 3 km breiter

mit hohem Schilf bewachsenen Bangalaniederung tritt man auf dem

linken hoheren Ufer des Flusses wieder in die Baumsteppe^ durcli-

schreitet nacli 5 km das Bett des kleinen Mafipebaclies und erreiclit

in 7 km Entfernung die Berggruppe Mikangaula, aus einem

niedrigeren (90 m rel. Hohe) Doppelberg und einer etwas abseits

liegenden machtigen Felspyramide bestehend (etwa 200 m rel. Hohe).

Die nordliche Kuppe des Doppelberges bietet eine gute Rundsiciit.

es sind die Massassiberge gut sichtbar.

Oestlich vom Mikangaula fiihrt der Marsch dann wieder durcli

Laubsavanne iiber eine Reihe kleiner Wildbachbetten zum Theil in

Bambusbusclij der immer grossere Strecken besetzt. Das Terrain

steigt sehr langsam nach Massassi zu an. 11 km ostlich vom Mikan-

gaula wird das felsige Bachbett des Mtumbissi iiberscliritten , an

dem Karawanenlagerplatze sich bej&nden. In der trockenen Zeit

findet sich jedoch oft hier kein Wasser. Der Mtumbissi fliesst

nordwarts in den Bangala. Nach 11 km Marsch in der ziemlich

offenen Baumsavanne; welche einzelne ganz freie Waldblossen zeigt,

betritt man einen fast 7 km breiten Bambusbusch, der mit einzelnen

hohen Baumen durchsetzt ist. Auf den Bambusbusch, der fiir die

Bewohner des Massassigebietes von hoher Wichtigkeit ist^ folgt

dann wieder die Baumsavanne, die hier jedoch oft den Charakter

der Parklandschaft tragt. Nach 2,5 km wird der Karawanenplatz

Lipingo (Lupingo) erreicht, bei dem in der trockenen Zeit das

Wasser jedoch nur in Lochern gefunden werden kann. Lipingo ist

der erste Porilagerplatz fiir die landwarts ziehenden Handelsziige,

welche am Nachmittag von Massassi aufgebrochen sind.

8. Marz. Nach einer kurzen Strecke von Bambusbusch gelit

die Strasse wieder in lichter Baumsavanne. 4 km ostlich vom
Lipingolager kommt man an das felsige Bachbett Tshaganali,

worauf man nach 2 km die ersten Felder des Massassigebietes

betritt. Ostwarts gehend, kommt man in 2 km an die Ruinen der

1885 zerstdrten englischen Missionsanstalt und an die ersten kleinen

Ddrfer; zwischen Komahindoberg und Kitatutoberg hindurch

erreicht man in 1 ,5 km die Salzsiederniederlassungen in der Mulde

zwischen den genannten Bergen und dem Konga und Tshironga.

Der Weg zur neuen Missionsanlage fiihrt um den Nordhang des

Tshirongaberges, an dessen Fuss sich eine Menge kleiner Weiler

anlehnen. In einer Entfernung von etwa 4 km erreichen wir die

Hdhe des Passes zwischen dem Hauptberg der Massassigruppe

Mtandi und dem siidwestlich davon gelegenen Tshironga. In
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1 1,5 km ist dann die neuere Missionsanlage der Univ. Miss. Soc.

erreicht, unterhalb welcher dicht an einem kleinen Gewasser, das

zum Ukuledi abfliesst, gute Lagerplatze vorhanden sind.

9. und 10. Marz. Mass as si und das Makonde plate an,

jLand und Leute. Massassi ist einerseits der Name des Distriktes

Ian den Quellen des Ukulediflusses, andererseits die Bezeichnung fiir

Iden nordostlichen Doppelberg der Berggruppe, um welche sich die

iDorfer und Felder der Bewohner hinziehen.

Das Zentrum dieser Berggruppe, welche auf der etwa 400 m
i(uber dem Meere) hohen Ebene aufgesetzt ist, wird von dem etwa

i860 m hohen Mtandiberge gebildet, an dessem Nordwesthang die

jetzige Missionsniederlassung sich befindet. Nach Siidwesten schliesst

sich an den Mtandi, von demselben durch ein tiefes enges Thai

'getrennt, der Doppelberg Konga-Tshironga, letzterer etwa 810 m
hoch ,

ersterer etwas niedriger. Das diese beiden trennende Thai

geht auf 600 m hinab. Siidwestlich vom Tshironga treffen wir in

lietwa 2 km Entfernung noch zwei niedrigere Felspartien, Komahindo
540 m und Kitatuto 480 m, zwischen welchen die alte zerstdrte

Missionsanstalt gelegen war. Im Nordosten schliesst sich an den

Mtandi der Massassi-Makweraberg, ersterer etwa 800 m hoch.

Ein tiefes Thai trennt ihn vom Mtandi. Die Hauptberge sind mit

sehr diinnem Baumwuchs bestanden, sie tragen auf den Spitzen fast

iiberall ein loses Haufwerk machtiger abgerundeter Felsbldcke

(Biotitgneis). Komahindo und Kitatuto sind vollkommen kahl.

Zu erwahnen ist das Vorkommen von kleinen Quellen auf den

Bergen, die etwa auf zwei Drittel der Berghohen liegen und auch

zur trockenen Zeit nicht versiegen; sie sind fiir die Eingeborenen

in Kriegsnothen von grosser Wichtigkeit, da durch sie ein langerer

Aufenthalt in den Schluchten und Hohlen der schiitzenden Berge

ormoglicht wird. Die Uebersicht, die der Beobachter vom Mtandi

oder Tshironga geniesst, ist eine iiberaus herrliche, unumschrankte, da

|3ie den ganzen Horizont umfasst. Im Siiden zieht sich das Silber-

jband des Ruvuma durch die breite Thalsenke, jenseits welcher

dann im Siidosten der scharfe Westrand des Maviaplateaus dem
Beobachter entgegentritt. Nach Osten weiter herumgehend, wird der

Horizont begren^t durch die machtige Wand des Makondeplateau-

Absturzes bei Newala, das nur durch ein schmales Thai von seiner

iSiidlichen Fortsetzung, dem Maviaplateau, getrennt ist; durch dieses

Thai nimmt dann der Ruvuma in Ostnordost seiner Weg zum
Indischen Ozean. Zwischen Newala und Massassi tauchen in der

Baumsavanne eine Beihe kleiner,. aber hdchst merkwiirdig geformter

P^elskopfe auf, der Felsen von Na-lrombo, etwa 24 km von

iMassassi entfernt. Der ganze Osten des Ilorizonts wird durch

I

I
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das Makondeplateau und seine nordliche Fortsetzung , das

Mpatilaplateau, eingenommen, die beide durch die flache Einsenkung

des Liteoflusses voneinander getrennt werden. Nordlich vom
Mpatilaplateau sehen wir in das Thai des Ukuledi hinein imd

bemerken nordlich davon den ziemlich niedrigen Rand des Mwera-
plateaus, Ituli genannt. Ganz im Norden erscheint aus der Savanne

der Felskegel des Ituluberges. Nach Nordwesten schweift der Blick

liber die unendliche Baumsavanne, aus der nirgends ein Berg hervor-

schaut. Im Westsiidwesten erscheinen die Mayeyeberge und der

Mikangaula, im Sudsiidwesten die Gruppe der Na-Mbingoberge,
aus fiinf eng zusammenliegenden Felskopfen bestehend, und im Siiden

dann noch der Einzelberg des Uwe zwischen Massassi und dem

Ruvuma.

Das felsbildende Gestein ist iiberall Gneis und zwar Biotitgneis

und Hornblendegneis mit ziemlich starkem Magnetitgehalt ; der

Magnetit kommt in kleinen Kornchen iiberall im Gestein vertheilt

vor. Oft konnen schmale Gauge von Schriftgranit bemerkt werden,

in welchen dann oft faustgrosse Stiicke vom Magnetit, der manchmal

seine Krystallflachen zeigt, eingeschlossen sind. Bei der Yer-

witterung des Gesteins werden mit dem anderen Gesteinsdetritus

auch diese Magnetitbrocken zu Thai gefiihrt. Sie kommen jedoch

vermoge ihrer spezifischen Schwere an geeigneten Stellen zuerst

zur Ablagerung. werden dann gesammelt und spater verhiittet. Der

an einigen Stellen zwischen Massassi und Ruvuma beobachtete

Augengneis fiihrt oft viel Granaten; bei der Yerwitterung werden

jedoch niemals ganze Kristallindividuen erhalten; der Granat ver-

wittert mit seinem Muttergestein. Die mit dem Yorkommen von

Halbedelsteinen gemachte Reklame entbehrt jeder Bedeutung.

Zu besprechen ware noch das Auftreten von Salz in dem

Gelande um die Massassiberggruppe herum, welches fiir das Land

zwischen Kiiste und Nyassasee nicht ohne Bedeutung ist. Dieses

Yorkommen von Salz hat jedoch mit der geologischen Beschaffen-

heit des Gelandes nichts zu thun, sein Ursprung ist vegetabilischer

Natur. In den abflusslosen flachen Mulden um die Berge herum

haben sich nach der Regenzeit die Auslaugungsprodukte aus der

Asche der jahrlich verbrannten Graser und Biische angesammelt

und bliihen aus. Die oberste Bodenschicht wird dann abgekratzt

und in Trichtern, die aus gespaltenem Bambus geschickt geflochtea

werden, ausgelaugt. Die Losung wird dann in flachen thonernen

Schalen eingedampft. Das Endprodukt, das neben etwas Kochsalz

viel Potasche, kohlensaures Natron etc. enthalt, wird in etwa 40 cm

lange cylindrische Bastpackete gepackt und in dieser Form welt

hin verhandelt. Den Magwangwara soil seitens der Massassi

I



l)ev()lkerung ein standiger Tribut an Salz gezalilt werden. Thatsache

ist, dass seit 1882 die Magwangwara die Massassibevolkerung nicht

€rnstlich belastigt haben, wahrend eine ganze Reihe von weiter

ostwarts gelegenen Ortscliaften vollkommen vernichtet worden sind.

Die verhaltnissmassig grosse Fruchtbarkeit des Massassidistrikts

verdankt derselbe der grossen Anzahl von Quellen, welche an den

Bergstdcken entspringen. Der Anbati ist durchgangig ein guter

tind reichlicher, da bei der Menge durchziehender Karawanen immer

auf guten Absatz zu rechnen ist, denn alle Karawanen, sowohl die

kndwarts wie auch die kiistenwarts ziehenden, halten sich stets

mehrere Tage im Massassidistrikt auf. Die landwarts reisenden

verproviantiren sich hier fiir den langen Marsch durcb die be-

volkerungsleere Baumsavanne, wahrend die zur Kiiste marschirenden

sich hier wieder nach Passirung der Waldeindde, wo es mit der

Verpflegung schlecht bestellt war, die lang ersehnte Ruhe gonnen.

Massassi hat fiir die Siidkarawanen die gleiche Bedeutung wie der

Kondoabezirk in Ussagara fiir die Unyamwesikarawanen auf dem
Wege Bagamoyo—Tabora.

Die Bevdlkerung des Massassigebietes ist eine gemischte; von

den alten im Gebiet zwischen Rufiyi und Ruvuma landsassigen

Stammen sind vertreten Makonde, Wamwera und Wagindo, von

Deuerdings eingewanderten Makua und Wayao. Es scheint, dass

hier die eingewanderten Makua schon die Ueberzahl gewonnen

haben.

Die Makonde bewohnen das Gebiet zwischen Ukuledi und

Ruvuma, sassen ferner im Ruvumathal uud auch auf dem rechten Ufer

des Stromes, sowie den Ruvuma aufwarts bis zur Ludjendemiindung,

wo sie an die Wagindostamme stiessen. Im Ruvumathal, wo diese

Makondebevdlkerung den Namen Matambwe fiihrte, ist jetzt jede

Niederlassung verschwunden und damit der Stamra der Matambwe
vertilgt. Im Sommer 1891 traf ich noch einige Reste der Ur-

bevdlkerung, die auf den geschiitzten Inseln im Ruvuma ein trauriges

geangstigtes Dasein fiihrten; aber auch diese sind den Angriffen

der Magwangwara zum Opfer gefallen, den iibrig gebliebenen Theil

hat dann eine ungewdhnlich hohe Fluth im Ruvuma hinweg gefegt.

Von der Ludjendemiindung bis zur Enge zwischen Makonde- und

Maviaplateau werden Ansiedelungen nicht mehr angetroffen.

Das von Livingstone noch als gut bevdlkert angegebene Ruvuina-

thal ist zur Einode geworden. Ebenso ist eine kleine Gruppe von

Wagindoddrfern an dem unteren Ludjende, aus drei Ansiedelungen

bestehend, im Jahre 1891 einem Ue})erfall durch die Magwangwara
znm Opfer gefallen.

Die Makonde lieben es, ihre Ddrfer mdglichst versteckt in
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dichtem Busch zu bauen, der bei Ueberfallen dann ihre ZuflucLt

bildet. Die schlecht gebauten Rundhiitten liegen meist um einen

sauber gebaltenen freien Platz berum, der die offene Scbaimhutte

tragt. Der Platz wird auch als Begrabnissplatz fiir angesebenere

Leute benutzt; so findet sicb im Dorf Njandja im Makondeplateau

auf dem Platz dicbt an der Scbauribiitte ein ganzes Erbbegrabuiss

der Hauptlingsfamilie. Das Kopfende des Grabes war bier, abnlich

wie bei den Mobammedanern, durcb einen Stein bezeicbnet. Wie
weit bier der Einfluss der Kiistensitten mitgewirkt bat, lasse icli

dabingestellt. Befestigungen irgend welcber Art weisen die Makonde-

dorfer nicbt auf. Der Buscb mit seinen Dickicbten bietet den

besten Scbutz. Ueber die Bevolkerungsdicbte konnen keinerlei

genaue Angaben gemacbt werden, docb scbeint sie mir bedeuteud

grosser zu sein als v. Bebr in seinem Aufsatz „Die Volker zwiscben

Eufiyi und Ruvuma" (s. diese Zeitscbrift VI., 1893, S. 69ff.) annimmt.

Die versteckte Lage der Dorfer, an denen der Karawanenweg
moistens vorbeiziebt, sowie die Uniibersicbtlicbkeit des Terrains

gestattet keine genauere Scbatzung. Auf jeden Fall sind aber die

Makonde und ibre Stammesbriider, die Wamwera, auf dem Makonde-

plateau bedeutend in der Ueberzabl, nur im Massassigebiet bat die

Makua - Einwanderung eine Zablenverscbiebung zu Gunsten der

letzteren berbeigefiibrt. Die Yao treten an Zabl, wenn sie auch

in einzelnen Dorfern (Wa Matola, Kwa Lumanga) die Fiibruug

baben, numeriscb vollkommen zuriick. Die Einzeicbnung eines mit

Yao bewobnten grossen Distriktes, wie es auf der der oben er-

wabnten Arbeit beigegebenen Volkerkarte (a. a. 0. S. 77) gescbeben

ist, entbebrt jeder Begriindung, ebenso wie die Einzeicbnung einer

gescblossenen Yaokolonie in das Mayeyegebiet.

Der Mkonde ist meist breitscbultrig, von untersetzter, aber

nicbt besonders kraftiger Statur; bei den Weibern sind Hangebauche

und Fettsteiss stark vertreten. Die Hautfarbe ist ziemlicb dunkel^

wobei aber zu bemerken ist, dass der Mkonde gegen das Wascben

und Baden eine ausgesprocbene Abneigung bat, dass also seine

Haut dem Reisenden oft dunkel erscbeint infolge der starken

Scbmutzablagerung. Der Mangel an Reinlicbkeit erklart sich

iibrigens aus den scblecbten Wasserverbaltnissen auf dem Plateau,

wo die Wasserplatze oft sebr weit (8 bis 10 Stunden) von den

Dorfern entfernt liegen. Auffallend ist beim Mkonde der starke

Haarwucbs, der sicb iibrigens bei der ganzen alten landsassigen

Bevolkerung wiederfindet. Die alteren Manner tragen oft recht

starke Vollbarte; desgleicben ist die Bebaarung der Brust oft

eine ganz intensive. Die Tatowirung wird bei den Mkonde (ebenso

Wamwera, Wagindo, Wanindi, Matambwe) betrieben bei Mannern
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und Weibern sowohl auf Gesicht wie Brust, Bauch und Riicken

(^vergl. oben S. 95 bei den Wanyassa). Die Farbung der kleinen

Schnitte, welche die verscliiedenartigen Figuren zusammensetzen,

wird mit Kohlenpulver hergestellt. Alle Weiber tragen das „Pelele",

den Lippenflock, die scheusslichste Entstellung des menschlichen

Gesichtes, in der Oberlippe. Dieses „Pelele" bestebt aus einer

nmden flachen, oft verzierten Scheibe aus Holz oder Thon, die in

ein Loch der Oberlippe hineingezwangt wird. Durcb das Ein-

zwangen immer grosserer Scheiben erreicht das Loch oft eine ganz

ausserordentliche Grosse und entstellt dann das Gesicht in wider-

wartigster Weise. Bei alten Weibern, bei denen die Muskulatur

der Lippe nicht mehr ausreicht, die Scheibe horizontal nach vorn

zu halten, sieht das Pelele wie ein grosses Schloss, das ihnen vor

den Mund gelegt worden, aus. Beim Sprechen bewegt sich dann

dieser Lippenschmuck auf und nieder, was nicht gerade zur Ver-

deutlichung ihrer Sprache beitragt.

Bemerkenswerth ist die Ausdehnung, welche diese scheusslichste

aller Gesichtsentstellungen im siidlichen Schutzgebiete und den

westwarts gelegenen Landern am Nyassa und Siid-Tanganyika hat.

Das „Pelele" wird gefunden bei den Makonde im Makondeplateau,

den Mavia^ siidlich vom Buvuma, den Wamwera, den Wakitshi am
Rufiyi, den Matumbi in den Bergen westlich von Ssamanga, ferner

bei den Wanindi undWagindo, bei den Wanyassa in Mbampabay

und ihren ndrdlichen Nachbarn, dann weiter in Uemba siidlich vom
Tanganyika und bei den Wakutshwa westlich vom Tanganyika

im Waruagebiete (nach Cameron). Ueberall linden wir zugleich,

dass die das 5,Pelele" tragenden Stamme jetzt in eine Art Stellung

zweiter Klasse hinabgedriickt sind. Entweder wohnen sie nicht

mehr auf ihren alten angestammten Wohnsitzen, sie haben vor

thatkraftigeren Eiudringlingen auswandern miissen, oder sie nehmen

eine Art Helotenstellung bei den Eroberern ein, wie die Wagindo

und Wanindi im Wangonilande. In letzterem Falle ebenso wie bei

den der Kiiste benachbarten Distrikten mit Pelele trageuder Be-

volkerung macht sich die Tendenz bemerkbar, diese alte Stammes-

entstellung aufzugeben, um sich den Bedrangern der Hoherkultivirten

iiusserlich gleich zu stellen. Im^ Wangonilande traf ich fast nur

altere Weiber mit dem Pelele; die jungen trugen es kaum noch.

Ebenso ist im Massassi- wie Newalagebiet der Pelelegebrauch stark

/uriickgegangen. Etwas scheint dabei auch mitgewirkt zu haben,

,
dass die durch das Pelele arg entstellten Schonen bei den Sklaven-

I

handlern sehr niedrig im Preise standeu, ebenso wie alle stark

tatowirten Weiber. Wie weit sich auf Grund dieser weit ver-

[ breiteten Gesichtsverunstaltung und der jetzt inferioren politischen
' Mitth. von Forschungsrcisendon, X. Hand. II. o
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Stellung der betreffenden Stamme auf eine Zusammengehorigkeit

derselben schliessen lasst, bleibt naher zu untersuchen. Der sonstige

Schmuck der Weiber besteht aus Perlen und Messingdraht; feine

Perlenarbeiten, wie wir sie oft bei den Wangoni- und Yaostammen
antreffen, kommen jedoch nicht vor. Der Armschmuck der Manner

besteht aus Hautringen der erlegten Thiere; Einge aus den Schwanz-

haaren von Elefanten sind bei den Jagern beliebt. Die Bekleidung

besteht aus dem iiblichen Hiifttuch, da der Gebrauch von selbst-

gearbeiten Bastschiirzen fast ganz verschwunden ist durch die Be-

ziehungen zur Kiiste. Der Oberkorper bleibt nackt. Die Bewaffnung

der Manner ist mangelhaft, sie besteht aus kleinen Bogen und

Pfeilen; Pfeilgift wird nicht gebraucht. Schilde habe ich nicht

gesehen. Die Yogeljagd wird mit fast 1^2 m langen Schilfpfeilen be-

trieben, die an einem Ende eine acht bis neunstrahlige Spitze tragen

;

der Jager schleicht sich dicht an das Wild heran und sendet dann'

aus nachster Nahe das Geschoss ab. Wildschlingen sind bekannt

und werden in mannigfaltigen Formen benutzt. Wildfallen habe

ich nicht bemerkt, dagegen ist der Fang von kleinen Antilopen

mit Stellnetzen, die aus den dauerhaften Fasern der Baobab-

frucht sehr geschickt gefertigt werden, sehr beliebt. Gegen die

Vernichtung ihrer Felder durch Wildschweine schiitzen sich die

Makonde oft durch Anlegung von festen und oft weit ausgedehnten

Holzzaunen.

Das Hiitteninventar ist das denkbar einfachste. Mit einigen

selbstgefertigten Thonkriigen, die die allgemein iibliche Form haben,

einigen Flaschenkiirbissen fiir den Wassertransport, den Mahlreib-

steinen und dem Reibmdrser ist die Sache erledigt. Kitanden sind

nicht durchgangig im Gebrauch, ebenso wenig Matten und Decken.

Fiir die Feld- und Waldarbeit dient die kleine fiir eine Hand
bestimmte Feldhacke und das hippenartig kurzgestielte Buschmesser.

Die Feldarbeit wird auf den Schamben, die fast immer ziemlich

weit vom Dorf entfernt liegen, von beiden Geschlechtern getrieben.

Auf dem zu bearbeitenden Lande wird das niedrigere Buschwerk kurz

iiber dem Boden abgehauen, die starkeren Baume werden durch

Ringeln zum Trocknen gebracht, das getrocknete Buschwerk ver-

brannt und der mit der Asche gediingte Boden in Kultur genommen.

Gebaut wird Maniok, Mais, Mtama und eine rothe Art Bergreis.

In den tieferliegenden Thalern am Ruvumaabfall wird auch etwas

Zuckerrohr kultivirt. Die Kultur des an und fiir sich nur wenig

fruchtbaren leichten Sandbodens wird unterstiitzt durch die sehr

starken nachtlichen Thaufalle, welche sich besonders im westlichen

Gebiete, dem Newaladistrikt, bemerkbar machen. Das Makonde-

plateau ist ebenso wie seine siidliche Fortsetzung, das MaviaplateaU;
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(ler natiirliclie Kondensator alier aus der 2000 Fuss tieferliegenden

Kuvumasenke aufsteigenden Diinste. Die Fruchtbarkeit des Bodens

ist, wie sclion bemerkt, eine geringe; infolgedessen ist ein ziemlich

haiifiger Felderweclisel, da ausser der Aschendiingung keine Auf-

friscliimg des Bodens erfolgt, nothwendig. Das verlassene Feld-

stiick bedeckt sicli danu schnell durch Ausschlage der Wurzelstocke

mit dem undurchdringlichen Buschwerk, welches das Marschiren auf

dem Plateau so ungemein miihsam macht; tagelang ist man ge-

zwungen, seinen Weg durch dichte Buschtunnels zu nehmen, in

(lenen die Trager iiberall mit den Lasten hangen bleiben. An den

Stellen, wo der Mensch nicht thatig gewesen, ist das Land meist

mit lichter Laubholzsavanne bestanden, der gefurchtete Makonde-

busch kann also zum grossten Theil als das Produkt menschlicher

Knltur bezeichnet werden.

Neben dem Ackerbau wird auf dem Plateau noch die Kautschuk-

gewinnung und das Kopalgraben betrieben; die gewonnenen Erzeug-

nisse werden an der Kiiste meist gegen Getreide eingetauscht. Zum
Kopalgraben, das in rohester Weise betrieben wird, versteht sich

der Mkonde aber erst, wenn das letzte Korn Mtama in Gestalt der

sehr beliebten Pombe den Weg alles Trinkbaren gegangen ist.

Yon Hausthieren linden sich Hunde, Hiihner und Ziegen. Rind-

vieh ist nirgends vorhanden, da Weideplatze vollkommen fehlen.

Tauben, die bei dem Makua sehr beliebt sind, werden nicht ge-

halten. Die Bienenzucht, die in der Kilimandjaroniederung so

ausgedehnt ist, ist unbekannt, obwohl sie fiir wilden Honig eine

grosse Vorliebe haben und in der trockenen Zeit in kleinen Trupps

eifrig auf die Suche nach Bienenbaumen gehen. Das Geschrei

eines Bienenvogels ist auf der Streife ihr Fiihrer. Das Aufhangen

von Bienenkorben, „Msinga", ist ihnen unbekannt.

In Bezug auf das Leben der Makonde konnte meinerseits wenig

in Erfahrung gebracht werden, und miissen wir uns hierin ganz auf

die Angaben der englischen Missionare in Massassi und Newala

verlassen, von denen auch Thomson seine Angaben hat. Der beste

Kenner des Landes, der sich seit langen Jahren im dortigen Ge-

biete aufhalt, ist der jetzige Vorsteher der Missionsstation Massassi,

Rev. W. C. Porter, dem ich fiir, seine Mittheilungen hier meinen

besten Dank ausspreche. Nach ihm hat bei den Makonde sowohl

wie bei den spiiter zu betrachtenden Makua die Frau eine unab.

hangigere Stellung als bei den iibrigen Bantustammen. Sie ver-

fiigt iiber ihre Hiittc und ihr Eigenthum ziemlich selbstiindig; die

Ehe findet nicht durch Kauf, sondern durch freie Wahl statt; die

Eheschliessung wird, wie iiberall, auch hier durch grossere Gelage

und Tanze gefeiert. Die Moral soil eine ziemlich gute sein, Ehe-

9*
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bruch selten vorkommen. Dass der Medizinmann audi hier nicht -

fehlt, ist selbstverstandlich, doch spielt er nicht die bedeutende

Rolle wie bei den nordlich vom Rufiyi wohnenden Bantustammen

;

scbon aus dem Grunde, weil sicb der Mkonde weder um gute noch'

um bose Geister ernstlich kiimmert. Der Glaube an die Existenz'

eines iiberirdisclien Wesens, des „Muungu", bier Mlungu, der alien

Bantustammen gemeinsam ist, wird von ihm zwar ebenfalls getheilt,

er bekiimmert sich aber nicht viel um ihn; deshalb vermissen wir

auch in alien Makondedorfern die kleinen Fetischhiitten oder Dhau-

stamme, die in Ukami, Usaramo, Ussagara fast bei jedem Dorfe

angetroffen werden.

Die Matambwe, von denen wir einige wenige noch verstreut

im Massassigelande und Newalagebiete finden, sind nur ein Zweig

der Makonde, welcher jedoch jetzt als eigene Volkerschaft voll-

kommen verschwunden ist. Wie schon friiher erwahnt, sassen die

Matambwe in dem Gebiet westlich der Enge zwischen Makonde-

und Maviaplateau bis zur Ludjendemiindung aufwarts. Living-

stone fand 1867 noch zahlreiche Ansiedelungen, deren Namen auch

auf den jetzigen Karten noch verzeichnet sind. Die Dorfer und

Felder lagen auf den schmalen AUuvialbildungen, die den Ruvuma
auf seinem Laufe zum Indischen Ocean begleiten. Zur Bildung

einer breiten Alluvialniederung, wie wir sie beim oberen Ulanga

gefunden haben, ist es hier nicht gekommen; die anbaufahigen

Landereien sind nur sehr gering, sie bilden auf beiden Flussufern

nur ganz schmale, hochstens 500 m breite Streifen. Nach den ersten

verheerenden Einfallen der Magwangwara wurden die Wohnsitze

am Ufer aufgegeben und die Bevolkerung fliichtete sich auf die

kleinen Inseln im Flusse selber, wo sie sich dann durch Fischfang

und geringen Ackerbau kiimmerlich ernahrte. Die Orte Iponde,

Moedas Dorf, Hasane, die noch in der Kiepertschen Karte 1891

genannt sind, existirten schon damals nicht mehr. In der Nahe der

Stromschnellen von Matawatawa lagen noch einige kleine Weiler,

unter dem Namen Marumba den Karawanen bekannt, auf den

Inseln. Auch sie sind im Jahre darauf (1892) von den Eingeborenen

aufgegeben worden. In Sitten und Gebrauchen, Tatowirung und

Peleletragen schliessen sich die Matambwe ganz den Makonde an.

Der ganze Makondestamm einschliesslich der Matambwe hatte friiher

das ganze Ruvumathal besetzt und scheint sich erst infolge der

Bedrangungen der Wangoni auf das Plateau zuriickgezogen zu

haben; so liegen z. B. noch heute die Felder der Newala-Makonde

in der Niederung etwa vier Stunden von den Dorfern auf dem

Plateau entfernt. Die alte Missionsanlage in Newala lag ebenfalls

im Thai und ist dann bei dem Abzug der Makonde in den

schiitzenden Busch den Bewohnern auf das Plateau gefolgt.



Unsere Kenntnisse iiber die Ma via, die siidlichen Stammes-

nachbarn der Makonde, beschranken sicli auf einige Notizen Thom-
sons (vergl. Proc. Roy. Geogr. Soc. 1882) und eine Arbeit O'Neills,

der im Herbst 1882 das Gebiet im Westen von Kap Delgado be-

suchte (Proc. Roy. Geogr. Soc. 1883, VII, p. 393), der aber auch

nur den ndrdliclisten Theil des Maviaplateaus beriihrte. Aus

O'Neills Beobachtungen ersehen wir, dass auch hier eine schon

weit gehende Volkervermengung eingetreten ist; denn ebenso wie

im nordlicheren Makondeplateau sind Makua- und Yaoniederlassungen

ziemlich zahlreich, besonders in den am Rande des Plateaus ge-

legenen Dorfern, vertreten. In Sitten und Gebrauchen sind die

Mavia den Makonde so nahe verwandt, dass von der Kiisten-

bevdlkerung von Ibo- und Tungibai die Makonde und Mavia als

ein Stamm betrachtet werden; bei den Mavia ist der Hang fiir die

Abgeschlossenheit ihrer ganz versteckt liegenden Ddrfer noch mehr

ausgebildet als bei den Makonde. Das Pelele soil hier eigenthiim-

licherweise von beiden Geschlechtern getragen werden, wahrend es

mir bei den anderen, den Lippenpflock fiihrenden Stammen nur bei

den Weibern aufgefallen ist. Bewaffnung, Bekleidung und Dorf-

anlage gleicht den der Makonde, denen sie auch in Acspruchslosig-

keit in Bezug auf Kleidung und Reinlichkeit gleichstehen. Da Handels-

beziehungen zur Kiiste kaum existiren, so ist natiirlich der Bastschurz

noch hier mehr in Gebrauch als bei den nordlicheren Nachbarn,

die schon in regerer Verbindung mit den Kiistenplatzen Mikindani

und Lindi stehen. Diese rohen Bastfabrikate der Mavia und Ma-

konde sind aber in keiner Weise den fein gearbeiteten Bast.

jnanteln etc. der Waganda zu vergleichen, wie es v. Behr in

seinem Aufsatz „Die Vdlker zwischen Rufiyi und Rovuma" (vergl.

diese Zeitschrift 1893, S. 88) thut. Zur Herstellung der Bast-

schiirze wird von den Mavia und Makonde die Rinde gewisser

Tamarisken der Waldsavanne losgeldst und durch einfaches Klopfen

der harte Holzstoff der Rinde entfernt, der ruckstandige Bast wird

dann ohne jede weitere Umarbeitung entweder als einfacher Streifen

zwischen den Schenkeln durcbgezogen und hinten und vorn an

einem um die Hiiften laufenden Lederstreifen verfestigt, oder man
bindet mehrere derartige Baststreifen an einen Riemen, so dass eine

Art Hiifttuch rohester Art zu Stande kommt, das aber mehr Aehn-

lichkeit mit den Grasschiirzen der Waruguru hat. Die Waganda
stellen ihre Pflanzenfaserzeuge aus Bastarten dar, welche ganz

kunstgerecht verarbeitet werden. Das Resultat sind dann grosse,

vollkommen dichte, breite Mantel, die mit der Nadel weiter ver-

arbeitet werden konnen.

Die Wamwera, die nordlichen Nachbarn der Makonde im

Mpatilagebiet und dem Gelande ndrdlich von Ukuledi, am Ilulu-
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Berge, baben von den Wangoni ahnliche Drangsale eiiitten wie die

Makonde. Sie sind immer weiter kiistenwarts gedrangt worden;

am westlichen Rande des Mwiraplateaus haben sich, wie wir spater

sehen werden, nur unter giinstigen Terrainverhaltnissen einige ibrer

Niederlassungen balten konnen, z. B. am Iluluberge und seiuen

kleineren westlicben Nacbbarn. Hier finden sicb abnlicb wie im

Mayeyegebiete an die Felsen gelebnt einige Ddrfer, in denen

iibrigens sicb ebenso wie dort die anriickende Yaoeinwanderung

bemerkbar macbt. Am Nordrand des Plateaus, am Abbang zum

Umbekuru, sind erst in jiingster Zeit (Sommer 1892 und 1893)

grosse Strecken, die friiber dicbt besiedelt waren, von den Leuten

des Sabruma wiist gelegt worden. Die Bevolkerung ist bier auf

einen scbmalen Streifen zusammengedrangt worden, der in kaum
zwei Tagemarscben durcbreist werden kann. Die Wamwera baben sicb

bier stark auf die Kautscbukgewinnung geworfen, da die Kautscbuk-

liane im Wamweraplateau gut gedeibt. Die Wamwera setzten sicb

nordlicb vom Umbekuru in die Wamatsbinga und Wamatumbi bis

zum Bufiyi fort; sie sind aber bier iiberall stark mit den anderen

Stammen (Wayao, Wagindo etc.) durcbsetzt.

Die Wagindo, Wanindi und Wadonde, die Stamme, welcbe

friiber das Hauptkontingent zur Bevolkerung des Landes zwiscben

Ruvama und Rufiyi gestellt baben, baben ibre Rolle vollkommen

ausgespielt. Einige Reste baben sicb in belotenartiger Stellung

im eigentlicben Wangonilande, wie wir friiber geseben baben, ge-

balten und versucben sicb dort ibren Bedrangern zu assimiliren;

einige Wagindoniederlassungen finden sicb aucb zwiscben Kilwa

und Ssamanga, wo sie in Abbangigkeit von den Kiistenleuten ge-

ratben sind. Eine kleine, unabbangige Wagindobevolkerung fand

sicb bis 1891 nocb im Distrikt Makassi am unteren Ludjende, wo
sie sicb mir beim ersten Begegnen zuerst als ecbte Wangoni auf-

zuspielen versucbten. Ibre drei Dorfer Uelero, Mtarika Mgindo

(zum Unterscbiede von Mtarika Myao am mittleren Ludjende) und

Mbarapi (letzteres an der Ludjendemiindung gelegen) sind im Juli

1891 zerstort worden, nacbdem der Ort Ngomano (vergl. Kieperts

Karte von Deutscb-Ostafrika) scbon friiber verbrannt worden war.

In Bekleidung und Bewalfnung glicben sie scbon vollkommen den

Wangoni. Ibre Felder lagen auf dem scbmalen Streifen frucbtbaren

Landes am recbten unteren Ludjendeufer. In Kriegsnotben zogen

aucb sie sicb auf die Inseln des Flusses zuriick. Die Bevolkerung

musste aucb bier in friiberen Zeiten bedeutend starker gewesen

sein, da von Makaa an auf beiden Ufern des Flusses zablreicbe

Spuren zerstorter Niederlassungen angetrolfen wurden. Bemerkens-

wertb war, dass sie ibre Felder gegen Wildscbaden durcb lang

ausgedebnte, bis 2 m bobe Flecbtzaune mit Erfolg zu scbiitzen ver-
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standen. Jetzt ist auch hier, wie am Ruvuma, Alles zur Einode

geworden, die sich ludjendeaufwarts bis zum eigentlichen Yaolande

(erster Ort KwaNamtusi) ausdelmt. Auf der Route CI. v. derDeckens
existirt nicht ein einziges Dorf mehr. Das menschenleere Gebiet

reicht hier bis nacli Mnasi, zwei Tagemarsche westlich von Kilwa

Kiwindje.

Zu den in den vorhergehenden Zeilen behandelten alten land-

sassigen Stammen sind nun in den letzten Jahrzehnten im Gebiete

zwischen Ruvuma und Eufiyi zwei neue Elemente getreten, welche

aber entgegen der Wangoniinvasion vollkommen friedlich sich zu

den Yorhandenen Resten der Urbevolkerung gesellt haben. Diese

neuen Einwanderer befinden sich den Autochthonen gegeniiber zwar

noch in der Minderzahl, bilden aber durch ihr moralisches Ueber-

gewicht iiber ihre weniger intelligenten Wirthe einen maassgebenden

Faktor bei der Betrachtung der ethnographischen Verhaltnisse des

Massassi- und Makondegebietes. Diese beiden Stamme sind die

Yao und Makua, welche, von Siiden kommend, sich immer weiter

gen Norden vorschieben. Schon bei der Betrachtung der Verhaltnisse

am Lumessule, dann in den nordlichen Majeyebergen sind wir

auf Angehorige dieser Stamme gestossen; in grosseren Mengen
finden wir sie nun im Massassigebiete, wo besonders die Makua in

ganzen Dorfern zusammenwohnen. Diese Makua, deren eigentliche

Heimath das Land nordlich vom Sambesi ist, sind dem von Siiden

kommenden Druck der Sulustamme ausgewichen und haben, der

fortwahrenden Belastigungen miide, sich weiter nordlich ruhigere

Wohnsitze gesucht; so sind sie dann, allmahlich in dem Gebiet

zwischen Ludjende und Maviaplateau vorgehend, an den Ruvuma
gekommen und haben sich in dem fruchtbaren Massassigebiet, das

noch dazu in seinen Bergen eine gute Zuflucht bietet, angesiedelt,

obschon sie, wie wir spater sehen werden, auch hier noch nicht

ganz zur Ruhe gekommen sind.

Die Makuadorfer imMassassigelande zeichnen sich schon ausserlich

durch die Sauberkeit und den sorgfaltigen Aufbau der Hauser vor-

theilhaft vor den Makondehiitten aus. Die rechteckigen Hauser

sind sauber aus Bambus, der hier ja in Menge vorkommt, aufgefiihrt.

Das Dach greift auf alien Seiten weit iiber, so dass eine geraumige

Barasa entsteht. An der Vorderseite springt der Mitteltheil der

Wand zuriick und giebt derart Raura fiir eine kleine Vorhalle. Im
.Innern finden wir drei oder fiinf Abtheilungen, die durch feste

Wande voneinander getrennt sind und verschiedenen Bestimmungen

dienen. Der mittlere, hinter der vorderen Veranda gelegene,

dient in der Regel als Feuer- und Kochraum. Neben dem Wohn-
haus befiudet sich meist der aus festen Stammen liergestellte ein-

gedeckte Ziegenstall und oftmals der Taubenschlag, derart, dass
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aus Baiimrinde lange Cylinder hergestellt sind, die an einem galgen-

artigen Geriist sicher gegen Angri£Fe von Raubthieren aufgehangt

sind^ in denen die Tauben ungefahrdet nisten konnen. Hier wie

bei den Wanyassa sind also die Tauben direkt Hausthiere ge-

worden. Der Ackerbau, der selir eifrig und mit gutem Erfolge

getrieben wird, ist, wie iiberall, Hackfeldbau, wird aber nicht, wie

weiter ira Westen, in Beeten betrieben, sondern auf ebenem Felde.

Angebaut werden sammtliche Negerfeldfriichte, an geeigneten Stellen

wird Reis gewonnen; ebenso kommen Bananen an einzelnen Platzen

gut fort.

Im Familienleben fallt die fiir afrikanisclie Yerbaltnisse selir

unabhangige Stellung der Frauen auf; denn wenn auch Vielweiberei

berrscht, so hat doch jede Frau in ihrer Hiitte, die sie allein mit

ihren Kindern bewolint, vollkommen freie Yerfiigung iiber ihr Hab
und Gut. Mit anderen Stammen der alteren Bantu, wie z. B. den

Wakami, haben die Makua den Branch gemeinsam, dass sie sich

wahrend der Schwangerschaft jeder Gemeinschaft mit ihrem Weibe

enthalten. Die Frau lebt getrennt von ihrem Gatten fiir sich, bis

das Kind entwohnt ist. Bei den Wakami soli diese Trennung

sogar so lange dauern, bis das Kind im Stande ist, sich selbst

Wasser zu holen, welcher Zeitpunkt iibrigens annahernd mit dem

Entwohntwerden eintritt. Die Moral in den Makuadorfern ist eine

bessere, das Leben geordneter als bei den meisten anderen Stammen
im Schutzgebiete. Kurz, man kann die Einwanderung der Makua
in unsere ostafrikanische Kolonie nur beglinstigen, da wir damit

eine tiichtige, arbeitsame Verstarkung unserer so schwachen Be-

volkerung erhalten. Bedingung fiir ihre Ansiedelung scheint aber

politische Ruhe zu sein. Da einzelnen Familien selbst die Gegend

um Massassi schon zu unruhig geworden ist, so sind sie zum zweiten

Male gewandert und haben sich an der Bagamoyo—Taborastrasse

im fruchtbaren Kondoadistrikt niedergelasseu und eine Reihe ge-

schlossener Makuadorfer gegrlindet.

Neben dem Ackerbau bildet die Salzgewinnung und die damit

verbundene Topferei die Hauptbeschaftigung der Weiber. Die

Schalen zum Eindampfen der Salzlauge werden sehr gewandt aus

freier Hand ohne irgend welche mechanischen Hiilfsmittel (die

Topferscheibe ist vollkommen unbekannt) hergestellt. Des besseren

Aussehens wegen werden die an den Randern mit Strichen ver-

zierten Schalen, besonders aber die grossen Wassergefasse ausserlich

mit Graphit geschwarzt; ein Beimengen des Graphits zum Topfer-

thon findet nicht statt. Der Graphit stammt hier aus dem Gneis

im Liegenden des Makondeplateaus aus der Gegend von Mtua am
Ukuledi, von wo er als Handelsartikel durch von der Kiiste kom-

mende Karawanen gebracht wird. Eine ahnliche Yerwendung des
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Oraphits ist in Ostafrika weit verbreitet. Ebenso wie die Makua
verfahren die Waruguru im Siiden des Mkumbaku, die Wakami in

Kikundi; wir finden das Gleiche in Nguru bei Mhonda, bei Moro-

goro, im Usambaragebiete und in Ugueno.

Bemerkenswerthes leisten ferner einige Makua als Schmiede

imd Eisenschmel^er. Ihre kleinen Hocliofen legen sie oft sehr ge-

scMckt in Termitenhiigeln an. Das gewonnene Roheisen ist bei der

,
Giite des verwendeten Magneteisenerzes und, da es nur mit Holz-

kohlenfeuerung erschmolzen wird, von so ausgezeichneter Be-

schaffenheit; dass die aus heimiscliem Eisen hergestellten Feld-

hacken und Aexte den an der Kiiste gekauften Yorgezogen werden.

Einzelne der Schmiede, besonders der von Newala, haben einen

grossen Ruf im Lande, fordern aber auch dementsprechend ziemlich

hohe Preise.

Eine besondere Vorliebe haben die Makua fiir die Jagd, die

von ihnen mit grossem Geschick und Erfolg betrieben wird. Die

Jagdgesellschaften sind in der trockenen Jahreszeit, wo die haus-

liche Arbeit stockt, oft monatelang unterwegs; sie leben dann in

den kleinen, geschickt angelegten Jagdlagern in der Nahe der

Wildplatze. Sie jagen mit Bogen und vergifteten Pfeilen und auch

mit Feuersteingewehren. Perkussionsgewehre sind weniger beliebt.

Als Geschosse dienen ihnen auf kleineres Wild eiserne geschmie-

dete Rundkugeln, auf schweres Gethier zolUange, cylindrisch ge-

geschmiedete Eisenstiicke, die an dem einen Ende keilformig an-

geschlififen sind. Der Ruf der Makuajager ist weit verbreitet; jeder

Araber oder angesehene Karawanenfiihrer sucht auf seinen Reisen

sich einige von ihnen fiir seine Begleitung zu sichern. Sie ver-

treten im Siiden von Deutsch-Ostafrika die Stelle der Wakamba,
die im Norden iiberall in kleinen Gesellschaften der Jagd wegen

das Land durchziehen und iiberall gern gesehen sind.

Die Religion der Makua, wenn man iiberhaupt von Religion

reden darf, unterscheidet sich nicht von der der iibrigen Bantu in

unserem Gebiete. Der Mwungu steht iiber alien Geistern, hat aber

sich sonst keiner grdsseren Verehrung zu erfreuen; den Wasivau

der Steppe etc. opfert man einige Zeugfetzen, Topfscherben etc.

I

Die Medizinmanner arbeiten mit dem gleichen Plunder wie iiberall.

Wurzelstiickchen, Kalabassen mit Oel und Asche, Menschenhaare,

Schrdpfkdpfe aus Horn, eingewickelte abgeschliffene Kiesel bilden

ihre Apotheke. In einer Hinsicht unterscheiden sich aber die

Makua bemerkenswerth von ihren Nachbarn, in der Verehrung, die

sie oft ihren Todten zollen.

Beim Einmarsch in die Makuaddrfer fallen iiberall kleine J3au-

lichkeiten auf, welche, da ihr Dach aus weissem, weithin leuch-

tendem Baumwollenzeug besteht, die Blicke des Reisenden auf sich
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Ziehen. Es sind die Tumuli angeselienerer Leute. Dicht am Hause

des Jumbe Amembe, am Siidfusse des Kongaberges, befindet sicli

ein Grabmal des Vorgangers (Onkels) des Jumben, dessen Be-

scbreibung icb hiermit geben will. Wahrend sich der Makonde

nach Beendigung der Trauerceremonien um die Grabstatte seiner

Ahnen, die irgendwo versteckt im Busch liegt, wenig kiimmert, hat

hier Amembe ein geradezu schones Grabmal geschaffen, dessen

weitere Pflege er sich dauernd angelegen sein lasst. Um die

eigentliche Grabstelle, einen kleinen, fusshohen Grabhugel, ist ein

rechteckiger Erdwall von 272 Fuss Hohe aufgeworfen worden. der

festgeklopft ist und von jedem Unkraut sorgsam freigehalten wird.

Die Wande sind mit eingelegten bunten Scherben geschmiickt.

Ueber dieser Erdwalleinfriedigung erhebt sich, auf Pfosten stehend,

mit offenen Wanden, ein Schutzdach in Form eines Tonnengewolbes^

das mit Merikano, dem bekannten weissen BaumwollenstoJff, iiber-

zogen ist. Um diese ganze Anlage zieht sich rechteckig eiu

dichter, 2 m hoher Zaun aus Bambusflechtwerk, durch welchen eiue

Thiir den Zugang zum Innern des Tumulus gestattet. Um den

ganzen Zaun herum befindet sich dann noch eine dichte Dornen-

hecke, ahnlich einer kleinen Buschboma. Das Ganze machte, da

Alles sauber und rein gehalten war, einen durchaus wiirdigen Ein-

druck. Derartige Grabmaler finden wir iiberall bei den Makua-

dorfern im Massassigelande.

Die Erbfolge in den Hauptlingsfamilien der Makua ist eine

andere als bei den Kiistenstammen. Die Wiirde erbt nicht vom
Vater auf den Sohn, sondern auf den Sohn der altesten Schwester.

Eine ahnliche Regelung der Erbverhaltnisse habe ich iibrigens auch

in einzelnen Dorfern in Usagara und Ukami gefunden.

Die Einwanderung der Yao, welche wir als letztes Element

der Massassibevolkerung hier noch zu betrachten haben, hat sich

ebenso wie die der Makua auf friedlichem Wege vollzogen. Die

einzelnen Yao hatten auf ihren zahlreichen Handelsziigen, die sie

mit grossen Karawanen vom oberen Ludjende aus iiber Massassi

nach Lindi unternahmen, diese Gebiete kennen gelernt und haben

sich dann, ahnlich wie es die Wanyamwesi im Norden gethan haben,

an der Karawanenstrasse niedergelassen. Ihre Tapferkeit, ihre

Klugheit und Schlauheit in Handelssachen liesseh sie bald eine

fuhrende Rolle in ihren Dorfern annehmen den unbeholfenen Ma-

konde und Wamwera gegeniiber. So finden wir denn vielfach

Makondedorfer mit angesehenen Yaohauptlingen, die bedingungslos

anerkannt werden. Der hochintelligente Matola in Newala ist ein

Yao, desgleichen Tshitingali, vier Stunden nordwestlich von Ne-

wala, ferner Lumanga zwischen Newala und Mikindani. Numerisch

stark ist die Yaobevolkerung nicht; die englischen Missionare
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Jjandstrich mit intensiver Yaobevolkerung anzunehmen , wie es

V. Behr auf seiner obenerwahnten Volkerkarte vornimmt, liegt

also nicht vor.

Die Yao sind einer der bestgebauten Stamnie im Schutzgebiete,

sclilank, kraftig, dabei schlau und tapfer; sie verstehen es iiberall,

sich bald zur Geltung zu bringen. Yaosklaven und -sklavinnen

waren von jeher bei den Kiistenbewohnern sehr gesucht. Yao-

sklaven sind jedoch in neuester Zeit fiir die Kuste und ihr nachstes

Hinterland die Ursache unliebsamer Zwischenfalle geworden, denn

entlaufene Yaosklaven stellten das Hauptkontingent zu den Banden

Matshembas und anderer Bandenfiihrer.

Die ursprungliclie Bewaffnung der Yao ist die der Wangoni^

ihrer Stammverwandten, also leichte Wurfspeere, Stossspeer und

weicher grosser Lederschild ohne Randeinfassung. In unserem

Gebiete fiihren sie jedoch fast Alle Gewehre. Als am Ende der

Kommissariatszeit in den Siidstationen der Pulververkauf gesperrt

war, beschafften sie sich ihren Schiessbedarf in der portugiesischen

Nordstation Meningeni an der Tungibai. Hierhin ging auch der

grosste Theil der Yaokarawanen, die den Ruvuma abwarts kamen,

um ihre Produkte an der Kliste zu verhandeln. Die Karawanen,

denen ich im Sommer 1891 begegnete, fiihrten als Handelsobjekte

Ijesonders Sklaven, Elfenbein und Tabak. Der Yaotabak, der in

kleinen geflochtenen Scheiben in den Handel kommt, ist im Siiden

sehr gesucht. Die Sklaven werden nicht bis in die Kiistenplatze

transportirt, sondern kommen in den Araberniederlassungen, ehe sie

die Kiiste erreichen, zur Vertheilung. Liauwe am Ukuledi, fiinf

Stunden oberhalb Lindi, ist ein Hauptplatz fiir derartige Geschafte.

Tatowirung wird, wenn man von zwei kleinen Schnitten an

den Augen absieht, nicht geiibt. Das Pelele, der Lippenring, wird

nicht getragen; von Schmuckgegenstanden sind, wie bei alien Sulu-

stammen, Perlenarbeiten sehr beliebt. Handelsartikel sind auch

hier, wie bei den Wangoni, besonders die kleinen dunkelblauen,

weissen und rothen Perlen. Die aus ihnen hergestellten Arbeiten,

Hals- und Armbander, zeichnen sich durch geschmackvolle Farben-

zusammenstellung und Anordnung. des Musters vortheilhaft vor den

rohen Arbeiten der Makua aus, bei denen sich die Weiber oft ein-

fach die Perlen ohne irgend welche weitere Verarbeitung, so wie

sie in den Laden verkauft werden, um den Hals hangen.

Neben Ackerbau bildet bei den Wayao der Handel eine Haupt-

beschaftigung. Viehzucht wird kaum betriebcn; im ganzen siid-

lichen Schutzgebiete ist, mit Ausnahme bei den Wangoni, kaum ein

Stiick Rindvieh zu finden. Im Zwischenliandel und Karawanen-

betrieb ahneln die Wayao ungcmein den Wanyamwesi, die sich
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ebenfalls iiberall an den von ihnen begangenen Karawanenwegen
niedergelassen haben.

Ein grosser Theil der bedeutenderen Kiistenhandler, deren

Grundbesitz in der Nahe von Kilwa Kiwindje liegt, ist von Yao-

abstammung, z. B. Saidi Makandjila am Umbekuru, Hassan Duka,

zwei Stunden westlich von Kisswere und andere. Durch ihi^en fort-

wahrenden Verkehr mit Arabern und mohammedanischen Wasuaheli

haben sie bei ihrer leicbten Anpassungsfahigkeit an andere Sitten

einen grossen Theil ihrer Stammesgebraiiche aufgegeben und benehmen

sich wie echte Wasuaheli.

Ihre Schlauheitj Herrschsucht und Tapferkeit verleitet sie

iibrigens immer wieder zu Uebergriflfen und Widerspenstigkeiten, so

dass die Fiihrer und Theilnehmer der kleinen Revolten im siid-

lichen Schutzgebiete fast immer unter den Yao zu suchen sind.

Als letztes Element der im Massassigebiet und Makondeplateau

thatigen Fremdbevolkerung miissen nun noch die englischen Missions-

anstalten betrachtet werden. Diese Anstalten, von der University's

Mission Society eingerichtet, bestehen in zwei Europaerstationen, in

Massassi und Newala, und einer Reihe von kleinen Nebenplatzen,

die mit schwarzen Lehrern besetzt sind, z. B. Mtua, Lumanga,

Tisangiri. Die Mutteranstalt ist Massassi, welche 1874 gegriindet

wurde. Die politischen Verhaltnisse lagen damals noch giinstiger

als heute, da die Magwangwara auf ihren Streifziigen noch nicht so

weit gegen Osten vorgedrungen waren. Die Station wurde im

westlichsten Theil des Massassigebietes zwischen den Bergen Koma-

hindo und Kitatuto angelegt, wo die Schutthalden der Berge ge-

eignetes Baumaterial lieferten. Die Gebaude wurden aus rohen

Bruchsteinen aufgefiihrt, Kalk konnte leider zum Bau nicht ver-

wendet werden, da im ganzen Gebiet selbst Steppenkalk nicht

gefunden wird. Nach verhaltnissmassig kurzer Zeit stand eine

Eeihe von gut gebauten festen Gebiiuden fertig da, die Garten-

anlagen gediehen gut und die Pflanzversuche mit allerhand Nutz-

pflanzen versprachen giinstige Resultate. Besonders kamen die

Limonen und Mangobaume gut fort. In der Ansiedelung von los-

gekauften Sklaven hofften die englischen Missionare eine feste

Stiitze sich unter den ansassigen Negern geschaffen zu haben. Diese

Hoflfnungen haben sich spater leider als irrig erwiesen. Die

Missionare machten sich dann ans Werk, nach dem Prinzip der

englischen Missionsgesellschaften mit der Belehrung des Volkes

vorzugehen, wobei sie nebenbei ein Hauptaugenmerk auf die Er-

kundung des Landes selbst richteten. Auf ^:ahlreichen Wanderungen

suchten sie iiberall Verbindungen mit den angeseheneren Haupt-

lingen anzukniipfen und die Griindung neuer Stationen vorzubereiten.

So wurde dann bald darauf 1882 am Fusse des Makondeplateaus
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die Missionsanstalt Newala bei dem Hauptling Matola gegriindet.

Hieran sclilossen sich spiiter die Anlegung kleiner Predigthauser

in den oben erwahnten Ddrfern. Die Erfolge der Anstalten wurden

beeintrachtigt durch die Einfalle der Magwangwara, welche zuerst

zwar die Niederlassung Massassi verschonten, dann aber 1882 die

Mission verwiisteten und niederbrannten. Die Missionare bauten

spater ihre Hauser am Nordwestabhang des Mtandi, des Haupt-

berges, wieder auf, doch ist die jetzige Anlage der friiheren kaum
zu vergleiclien. Wahrend in der alten Mission sammtlicbe Gebaude

massiv aufgefiibrt waren, ist jetzt Alles aus Bambus gebaut, die

Wande nach Negermanier verputzt. Das Ganze macht den Ein-

druck des Provisorischen, Unfertigen. Gartenanlagen sind bei der

I

neuen Niederlassung, die etwa 1 V4 Stunde nordostlich von der alten

!

Stelle liegt, nicht vorhanden. Die Gebaude sind nicbt nach einem

1
einheitlichen Plane aufgefiihrt, sie baben viel unter Insektenfrass

i zu leiden, so dass ein vollkommener Neubau der Anstalt schon im

; Jahre 1891 in Aussicht genommen wurde, der theilweise durch-

:

gefiihrt worden ist. Jetzt plant man eine abermalige Verlegung

des Ganzen an die Siidseite des Mtandi, da dort die Besiedelung

des Landes eine starkere ist. Einen maassgebenden Einfluss auf

die Eingeborenen haben die Missionare jedoch bis jetzt nicht zu

erlangen gewusst; es ist ihnen nicht gelungen, eine ahnliche

Stellung zu gewinnen, wie z. B. die schwarzen Vater sie in Morogoro

in Ukami haben. Es liegt dieses aber weniger an der Untiichtig-

keit der Manner als an dem auf den englischen Missionen ver-

folgten Prinzip, nur mit dem „teacb the people" vorzugehen.

Die englischen Missionare in Massassi haben in dieser Hinsicht

selber eine triibe Erfahrung gemacht. Wie schon erwahnt, siedelten

sie an ihrer alten Missionsstelle befreite Sklaven an, in der Hoff-

nung, aus ihnen, die doch ihre Freiheit den Missionaren verdankten,

eine feste Stiitze fiir ihre Bestrebungen zu gewinnen. Der Versuch

ist geradezu glanzend misslungen. Die Ansiedelung von befreiten

Sklaven ist fiir die Missionare eine Quelle standigen Aergers und

Verdrusses geworden. Diese zusammengewiirfelte heimathlose Bande,

der jeder innere Zusammenhang fehlte, da sie den verschieden-

artigsten Stammen angehorte, verubte iiberall, indem sie auf ihre

i

nominelle Zugehorigkeit zur Mission pochte, Streit und Unfrieden.

Ein Theil that das Beste, er verschwand in den umliegenden

Ddrfern oder ging an die Kiiste, um als Triiger ein zwar oft miihe-

, voiles, aber ungebundenes Leben zu fiihren. Bei meinem letzten

\\ Besuche 1894 war die Ansiedelung kaum noch als zusammen-

H hangendes Dorf erkennbar. Als ich im Sommer 1891 auf Grund
:' eines Erlebnisses im Sklavendorf mit dem leider verstorbenen

Bischof Smithies, einem der besten Kenner ostafrikanischer Ver-



haltnisse, mich iiber den Werth derartiger Ansiedelungen unter-

hielt, gab er freimiithig zu: „Er wiirde nie wieder einen derartigen

Ansiedelungsversuch machen."

Die zweite Missionsanstalt Newala am Makondeplateau hat

ebenfalls im Laufe der Zeit eine Platzverschiebung erlitten. Sie

wurde 1880 am Fusse des Plateaus in liiigeligem Terrain an einem

gutgewahlten aber ziemlich ungesunden Platze angelegt, die Bau-

lichkeiten waren auch hier leiclit aus Bambus aufgefiihrt. Die Ein-

geborenen, die friiher ebenfalls zahlreicher in den fiir den Feldbau

giinstigeren tiefer liegenden Gebieten ansassig waren
,

zogen sich

jedocb aus Furcht vor den Wangoni, die auch hier erschienen, auf

die Plateauhohe in den schiitzenden Busch zuriick. Hierhin konnten

die Wangoni nicht folgen, da sie mit ihrer leichten Bewaffnung in

einem Buschkrieg gegen mit Gewehren bewaffnete Feinde keinen

Erfolg erringen konnten. Sie haben zwar einmal den Versuch

gemacht, sind aber besonders mit Hlilfe der Leute des Matshemba

mit schweren Verlusten wieder heimgeschickt worden. Die

Missionare muss ten, weun sie ihren Wirkungskreis behalten wollten,

den Eingeborenen folgen uud haben sich demgemass auf dem

Plateau, 2 km vom Steilabfall entfernt, neu angebaut. Der Platz,

in der Nahe des Hauptlings Matola, liegt in einem ziemlich stark

bevolkerten Gebiet, das aber an Wassermangel leidet. Das nachste

fliessende Wa?ser befindet sich in etwa 8 km Entfernung an der

alten verlassenen Mission. Die Anstalt selbst macht, da sie nach

einem einheitlichen Plane gebaut ist, ausserlich einen vortheil-

hafteren Eindruck als Massassi. Die Gebaude sind aus Holz

und Bambus, die Wande sind jedoch nicht mit Lehm beworfen,

sondern mit geflochtenen Matten bekleidet. Die Gebaude sind fiir

die Hdhenlage der Station und die starken Nacht- und Morgennebel

entschieden zu luftig. In Newala hat man auch den Versuch mit

der Erziehung von Madchen gemacht. Garten- und Feldarbeiten

werden auch hier von den Missionszoglingen, deren Zahl bei meiner

letzten Anwesenheit etwa 40 betrug, nicht geleistet.

Ausgezeichnet sind bei den englischen Missionsinstituten die

Bibliotheken, wie auch sonst das Mutterland in jeder Hinsicht fiir

das Wohl seiner Abgesandten sorgt. Man findet auf diesen Anstalten

einen Reichthum von Werken jeder Art. Neben theologischen Schrifteu

sind naturwissenschaftliche (allgemeine und spezielle), linguistische,

geographische Schriften vertreten. Ueber die zahlreichen iiber Ost-

afrika erschienenen Aufsatze konnte man sich dort, zu meiner Zeit

wenigstens, entschieden besser informiren als an der Kiiste. DieThatig-

keit, welche seitens der englischen Missionare auf geographischem

und linguistischem Gebiete entwickelt worden ist, verdient hohes

Lob. Die Manner, welche an der Spitze der Anstalten stehen, ge-
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iioren in jeder Beziehung zu den besten Kennern des Landes und

seiuer Bewohner. Dass ihre Erfolge auf theologischem Gebiete zu

wiiuschen iibrig lassen, ist eine Thatsache, die ihrer personlichen

Werthscliatzung keinen Eintrag thut. Nachdem der Begriinder der

.Massassimission, Rev. Maples, ein neues Arbeitsfeld am Nyassa-

see erhalten hat, ist der greise Rev. W. C. Porter jetzt Yor-

s teller der Hauptanstalt. Ilim besonders bin ich fiir den vielfachen

Rath, den er mir bereitwilligst gewahrt, fiir die liebenswurdige

Aivfnahme, die mir zu mehreren Malen auf den seiner Leitung unter-

stehenden Instituten geworden ist, zum aufrichtigsten Danke ver-

l>flichtet.

11. Marz. Nach Auszahlung der Wangonifiihrer , die direkt

nach Lindi auf dem mir seit 1891 bekannten Wege gesendet werden,

beschliesse ich, iiber den Ilulubergdistrikt und das nordliche

Makondeplateau auf Kisswere zu marschiren, um eventuell die

Frage des Mkoe- (Mkowe-) Sumpfes zu losen. Ein geeigneter Fiihrer

war fiir die ganze Strecke leider nicht zu erhalten, ebenso wenig

wollte in Massassi Jemand den direkten Weg nordwarts zum Um-
bekurufluss kennen. Der Weg fiihrt in Nordnordost von der neuen

]\rission am nordlichen Abhang des Ntandiberges entlang durch die

^enke zwischen Ntandi- und Massassiberg, hier an zahlreichen ver-

steckt liegenden kleinen Weilern entlang durch gut angebaute

Landereien. Es werden einige kleine Wasserlaufe durchschritten,

die nordwarts zum Ukuledi entwassern. Nach der Durchschreitung

einer etwa 3 km langen Strecke olfener Laubsavanne wird dann in

der Steppe Lager bezogen.

12. Marz. IV2 km vom Lager entfernt erreicht der Weg wieder

bebautes Gelande, in dem eine ganze Reihe kleiner Dorfer ver-

tlieilt liegen, die von Makua etc. besetzt sind und sich siidwarts

zum Fuss des nordostlichsten Berges der Massassigruppe, dem
Makweraberg, hinziehen. Nach Nordosten reicht das angebaute

Gebiet bis an den Ukuledi, zu dem das Terrain leicht abfallt.

4 km vom Lager durchkreuzen wir die Felder des Yaohiiuptlings

Pakumpan, 3 km weiter, durch eine Strecke unkultivirter Savanne

ii(;trennt, die Felder und das kleine Dorf des Matola (Makua),
iiicht zu verwechseln mit Matola Yao, dem scbon oft erwahnten

angesehenen Hauptling von Newala. Yon hier aus fiihrt der

Marsch durch Laubholz-Pori mit dichtem Bambusunterholz nach

'iom am Ukuledi gelegenen Gebiet des Mkope (Kwa-Mkope).

Der Ukuledi selbst wird in etwa 7 bis 8 km (vom Matola

.^orechnet) erreicht. Der Fluss ist an der Uebergangsstelle etwa

4V-' m breit und 1 m im Terrain eingeschnitten; er fuhrte zur Zeit

koin Wasser. An seinen Ufern ist dichter Galeriebuscli entwickelt.

Auf dem linken Ufer des Flusses werden dann eine Reihe klciuerer
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Wamweraniederlassungen Kwa Mtauiri und Tshimbaranga er-

reicht. Die Hutten liegen meist tief versteckt in dem hier stark

entwickelten Lianenbusch. 3 km vom Ukuledi betreten wir wieder

die unbewohnte Laubwaldsavanne, die hier jedoch meist viel Unter-

holz fiihrt oder oft ganz durcb dicbte Bambusparzellen ersetzt wird.

Das Gelande bleibt sonst eben, nach Osten erojOfnet sicli an ein-

zelnen Stellen ein Ausblick auf den Westrand des Mweraplateaus,

an dem besonders der Kihumbatihugel hervortritt, an dessen Fuss

fruher eine ganze Reihe von Ansiedelungen gelegen haben sollen.

Im Kihumbatigebiete treten eine ganze Reihe der schon friiher

erwahnten flachen Gneissriicken auf, meist siidsudwestlich bis nord-

nordostlich streichend. Am Fuss derselben wird fast immer in

kleinen Tiimpeln Wasser gefunden. Nach etwa 25 km Marsch vom
Ukulediiibergang wird die Savanne wieder offener, die Bambus-

dickichte treten immer mehr zurlick. Die hier oft recht stattliche

Stamme aufweisende Waldsavanne macht zur jetzigen Zeit einen

durchaus angenehmen Eindruck, der allerdings spater nach der

Regenzeit vollkommen verschwindet. Nach 35 km (von Ukuledi)

wird an einem flachen Gneisshiigel (18 m rel. Hohe), an dem sicb

eine Reihe von Wasserldchern findet, das Lager bezogen. Der

Riicken gestattet von seiner Hohe einen ziemlich guten Ueberblick

iiber das Gelande.

13. Marz. Der Weg fiihrt in ebenem Gelande durch hoch-

stammige Baumsavanne in Richtung Nord und Nordnordwest auf

den Ilulubergbezirk zu. Nach etwa 18 km Marsch wird das Terrain^

das zuletzt leicht anstieg, kupirter; einzelne unabhangige bewaldete-

Hiigel werden bemerkbar. An den Hangen derselben sind Anbau-

versuche gemacht. Gleich beim Betreten des angebauten Gelandes-

fallt ein altes Wangonilager auf. Die Magwangwara haben auch

hier verheerend gewirthschaftet. Die kleinen Dorfer der Ein-

geborenen liegen versteckt im Dickicht der Bergkuppen. 10 km
geht der Weg durch das Hiigelland an der Siidseite der Iluluberg-

pyramide entlang, iiberschreitet den tiefeingeschnittenen Bach

Nakihiki und erreicht dann die eigentlichen Iluludorfer Kwa
Kikulukulu am Siidosthang des Berges.

Der Iluluberg, eine ziemlich vereinzelt stehende Felspjramide

von etwa 250 m rel. Hohe, ist an seinen unteren Hangen bewaldet-

und stellenweis bebaut. Nach Osten schliesst sich an ihn die

niedrigere Malengakette. In Siidosten auf dem rechten Ufer des

Nakihiki liegt die Landschaft Mirupe, hinter deren Hiigeln der

Rand des Mweraplateaus sichtbar wird. Die Bevolkerung, die aus

Wagindo und Wamwera besteht, ist auch hier in den letzten Jahren

infolge der Ziige der Tshabruma-Wangoni stark zuriickgegangen.

Am Westabhang des llulu sind nur noch zwei Dorfer, die des
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Moto (Mgindo) und Makangila (Mgindo). Bei dem letztgenaunten

fiiiden sich stets einige Kiistenliandler, welclie Kautschuk eintauschen.

Der Nordabhang soli jetzt unbewohnt sein, ebenso das ganze Laud

bis zum Umbekuru. Am Siidostabhang finden sich folgende Dorfer:

Kwa Kikiilukulu (Mwera), Wayaka (Mgindo), Sohn des Moto,

angesehenster Dorfhauptling, Pahingwa (Mwera) und Panonda
(Mwera). Die Dorfer sind vollkommen offen, ohue jede Ver-

theidigungsvorrichtung, regellos gebaut. Schutz liefert das Buscli-

dickicht. Auswanderungsgeliiste, die sehr erklarlich sind, macheu

sich auch hier stark bemerkbar, so dass die Tage der Iluluberg-

dorfer gezahlt zu sein scheiuen. Als Gestein wurde iiberall auf

dem heutigen und gestrigen Marsche nur Gneiss angetroffen.

14. Marz. Der Weg fiihrt ostwarts von Kwa Kikulukulu
um die Malengahiigel herum durch die kleinen schon vorher

genannten Wamweradorfer Wayaka, Pahingwa, Panonda und steigt

dann zu einer Thalsenke hinab, die sehr gut angebaut ist, Nan-
tamba genannt; die Weiler der Bewohner liegen versteckt an den

Hangen der das Thai einschliessenden Hohen, so z. B. der ziem-

lich grosse Weiler Patumbati. Weiter werden dann beriihrt der

kleine nur aus fiinf Hiitten bestehende Weiler Ndj ale, im Bambus-

: dickicht gelegen, dann der Bach Kiwindi, in dessen Niederung

!

jetzt der Weg weiter nach Nordosten fiihrt, iinmer im fallenden

Terrain. Der Nordrand des Mweraplateaus tritt immer deutlicher

hervor. Laubwaldsavanne und Bambusdickichte wechseln mit-

I einander ab. Auf Wasser kann fast immer gerechnet werden. Nach
17 km, vom Lager gerechnet, die Wasserlocher Kipindimbi.

I 8 km weiter ein Sumpf im Bambusdickicht, der standig Wasser

I haben soil, Kigongo genannt. Hier sind kleine Karawanenlager-

[ platze. Beim Weitermarsch tritt nordlich der Niederung eine

i niedrige, 50 m hohe Kette von Felskuppen hervor, die an einzelnen

' Punkten malerische Felspartien bildet (Gestein Hornblendegneiss).

' Diese Hiigelreihe und der ganze Bezirk heisst Bangala; er war

I noch im vergangenen Jahre stark besiedelt, die Dorfer sind aber

\ bis auf wenige Hiitten von den Tshabrumaleuten niedergobrannt

worden. Die Bevolkerung ist bis auf einen kleinen Pest ostwarts

gefliichtet. Gute Lagerplatze werden iiberall gefunden, Wasser ist

\ geniigend vorhanden. Auf irgend welche Verpflegung aber ist niclit

I zu rechnen. Am besten thut man, wenn man sich in Massassi

I gleich fiir den ganzen Marsch bis in die bebauten Klistendistrikte

;

versorgt, da auch in den Iluludorfern meist wenig zu kaufen sein

wird, abgesehen davon, dass die Wamwera eine ausserst schwer-

fallige und scheue Gesellschaft sind, mit dencn erst langc herum-

I

parlamentirt werden muss.

I

Mitth, von Forscliungsreisenden, X. Band. II.
2.0

i

li
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15. Marz. Der Weg geht zuerst durch die friiheren Bangala-

felder immer noch bergab in der Niederung. Wir sind etwa 200 m
tiefer als das Ilululager, erreichen dann den Distrikt Awala am
gleichnamigen Baclilauf, der jetzt ebenfalls entvolkert ist. Nach
einern 6 km langen Marscli durch freies Baumpori kommen wir in

den Distrikt Ruangwa, in dem nocli zwei kleine Dorfer vorlianden

sind. Das Grelande steigt von nun an stetig, aber langsam an dui'cli

offenes Baumpori, das nur wenig Bambus aufweist. Kommt der

Bambus vor, so tritt er in kleinen, dichten Biischen auf, niemals in

grosseren Parzellen. Das Terrain wird wenig ubersicbtlich, nur ab

und zu offnet sich eine Aussicht nach Norden, in das Gelande des

Umbekuru, zu dem das ganze Gebiet entwassert. 10 km von

Ruangwa findet sich an einer jetzt mit hohem Schilf bestandenen

Niederung der alte Dorfplatz Nakindjimba, jetzt zerstort, hinter

welchem das Gelande steiler ansteigt, womit der Aufstieg zum

Mweraplateau beginnt. Lager wird in der Laubwaldsavanne 5 km
weiter an einigen Wasserlochern (wieder Kipindimbi) bezogen. Der

Lagerplatz liegt 190 m hoher als der Ruangwadistrikt, also in

gleicher Hdhe mit dem Ilululager (510 bezw. 520 m). Die eigent-

liche Plateauhohe ist aber noch nicht erreicht.

Beim Anstieg macht sich ein Wechsel in der geologisehen

Bodenzusammensetzung bemerkbar. Gleich hinter Nakindjimba

treten die roth und weissen Makondesandsteine auf, die den liegeu-

den Gneiss bedecken. Die eigenthiimlich gefritteten Formen, welche

bei Newala vorkommeu, konnten hier jedoch noch nicht angetrolfeu

werden. Das liegende Gestein war beim Bangalalager gut auf-

geschlossen und tritt auch spater in den tief eingesagten Thal-

griinden auf.

16. Marz. Nach Ueberschreitung einer flachen Sandsteinkuppe

steigt der Weg ziemlich steil etwa 100 m hinab zum verlassenen

Dorfplatz Palihope (6 km\ wo im Grunde der Gneiss (Biobitgn.

N—S i->- 46) wieder zu Tage tritt; dann erfolgt ein abermaliger

Anstieg zum Wasserplatz Makongoro, von dort dann weiter zur

Plateauhohe. 18 km vom Lager entfernt wird eine kleine Bach-

schlucht passirt, jenseits welcher der Makondesandstein sehr gut

erkennbar ist; nach weiteren 10 km wird der Bach Nahanga,
durch welchen der Plateaurand eine tiefe Einbuchtung erleidet^

passirt. Auch hier haben frliher Ansiedelungen gelegen. Der

Nahangabach entwassert das nordliche Mweraplateau, das er spater

durchbricht, um die Kiiste zu erreichen. Vom Nahanga-Thal erfolgt

dann ein erneuter Anstieg zum Plateau, das jetzt ganz seine

charakteristischen Formen zeigt, ahnlich wie im Siiden das Makonde-

plateau. Auf der Plateauhohe finden sich zuerst die verlassenen

Felder von Balawala, einer sehr ausgedehnten ehemaligen Nieder-
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lassung. Die Hiitten, welche zum grossten Theile niedergebrannt

sind, lagen weit verstreut in den Feldern umher. Tshabrumas

Mannschaft hat hier im Sommer 1893 gehaust. Der friihere Haupt-

ling war Matshemba Mgindo, nicht zu verwechseln mit Matshemba
Myao, dem Rauberhauptmann vom Makondeplateau, der den Beamten

von Lindi und Mikindani so manche Schwierigkeiten bereitet hat,

ehe er sich Ende 1895 der Regierung unterwarf. Die Yerwiistung

des Landes durch die Wangoni erstreckt sich iibrigens bis in das

Ukuledithal hinab, wo die direkte Strasse Massassi— Lindi eine

ganze Reihe von zerstorten Ortschaften beriihrt. Bebautes Terrain

beginnt dort eigentlich erst bei Mtua.

17. Marz. Von Balawala fiihrt der Weg immer am Plateau-

rande entlang durch die jetzt wieder Busch werdenden ehe-

maligen Pflanzungen der entflohenen Bewohner. Die einzelnen

Dorfbezirke sind voneinander durch stehengebliebene Waldparzellen

getrennt. Nach der Ausdehnung der abgeholzten Flachen muss

friiher eine ziemlich dichte Bevolkerung hier gewesen sein. 4 km
von Balawala treffen wir zuerst auf die Dorfstelle des Mwera
Mikungiri, dann weiter auf die des Mihino und Gawambala.
Dicht dabei, hart am Plateaurand, stand ein grosses Wangonilager.

Nach den Lagerhiitten zu schatzen, miissen mehrere Tausende von

Kriegern hier gewesen sein. Sie haben hier Station gemacht und

vor ihrem Abmarsch hier ihre Beute gesammelt, die sie in eine

grosse runde Boma aus Dorngestriippe zusammengetrieben hatten.

Hinter Gawambala erleidet das Plateau abermals eine machtige

Einbuchtung nach Siiden, an der iiberall die roth und weissen Steil-

abstiirze hervortreten. Der Weg fiihrt sehr steil auf einer Bergnase

thalwarts, iiberschreitet in hiigeligem Terrain die kleinen Bachlaufe

Luwanga, Kuliungu und Nawamba (auch ehemaliger Dorfplatz)

und steigt dann wieder 270 m zum Plateau hinan. Die kleinen

Bache gehen in den Nangahi. Der Aufstieg zum Plateau ist

schwierig, da er durch die am Steilabsturz liegenden Klippen und

Grate fiihrt. Nach dem Aufstieg linden wir auch hier iiberall auf

dem ebenen Plateau die Reste friiheren Anbaues. Die Bewohner,

denen sich die Reste der Bevolkerung von Balawala angeschlossen

haben, haben sich weiter ostwarts angesiedelt. Die erste offene

Dorfschaft No to (Kwa Ntimbi) ist' eine ganz neue Griindung. Das

Plateau fallt langsam von Westen nach Osten. Der Plateaurand ist

an einzelnen Punkten stark zerrissen; hier ist es dann zu machtigen

Steilabstiirzen und Klippenbildungen gekommen. Die Lagerung der

Plateausandsteine ist fast horizontal.

18. Marz. Yom Lagerplatz fiihrt der Weg durch ganz neu

angelegte Schamben, in denen die hochstammigen Baume noch nicht

gefallt sind, an den Plateaurand, der nach etwa 5 km erreicht wird.

10*
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Wieder erfolgt ein steiler Abstieg in das Thai des Nangahi, dessen

etwa 12 m breites Bett in etwa 50 Minuten nach einem Abstieg von

200 m erreicbt wird An den Ufern des Flusses kleine Ansiedelungen

und Felder. Der Weg fiihrt dann etwa 2 km im Flussbett aufwarts,

hierauf an einem Nebenfluss hinauf zu einer Plateauinsel, die durch

den Durcbbruch des Nangahi vom Hauptplateau losgelost ist. Die

Anstieghohe betragt wieder etwa 200 m. An den Hangen finden

wir verlassene Dorfplatze; ebenso ist der Anbau der Plateauhohe

zum grossten Theil aufgegeben. Der Weg auf der Hohe fiihrt etwa

12 km lang durch verlassenes Schambengebiet, das bald von undurch-

dringlichem Busch bewachsen sein wird. An der Nordostseite finden

sich einige Hiitten, dem Mssekitale, einem Mwera, gehorig. Von

hier wird zum ersten Mai der Indische Ocean sichtbar.

Beim sehr steilen Abstieg von Kwa Mssekitale zum Wasserplatz

Kitohawi, dem nachsten des Gebietes, trefi'en wir etwa 20 m unter

dem Plateaurand auf eine machtige Ablagerung von jungen Korallen-

kalken in einer Hohe von etwa 400 m iiber dem jetzigen Meeres-

spiegel. Kitohawi ist eine kleine Ansiedelung auf beiden Ufern

des gleichnamigen Baches, der jedoch nicht immer fliessendes Wasser

fuhrt. In Wasserlochern, die in seinem Bett gegraben werden, wird

jedoch immer Wasser gefunden. Der Kitohawibach soil direkt in

den Umbekuru miinden.

19. Marz. Vom Kitohawilager, wohin der Abstieg des Wassers

wegen unternommen werden muss, steigt dann der Weg wieder zum

Plateau hinan, durch dichten Busch, in dem jetzt die Kautschukliane

in grossen Mengen auftritt. Am Aufstieg treten wieder in 400 m
Meereshohe die Korallenkalke auf, ohne jedoch die Plateauhohe zu

erreichen. Die jiingere Meeresbedeckung hat also nicht bis zum

Gipfel der Hochebene gereicht. In dem dichten Busch, der die

Hohe bedeckt, werden zahlreiche neue Niederlassungen in Angriff

genommen, deren Bewohner aus den vorher erwahnten verlassenen

Gebieten im Westen stammen. Neben Ackerbau wird viel Kautschuk-

gewinnung betrieben, wobei aber arg raubbaumassig vorgegangen

wird. Die Plateauinsel ist hier stark zerrissen und ziemlich schmal

und spitzt sich nordwarts immer mehr zu. Yon den Ansiedelungen

nennen wir Lihungu, auf der Hohe gelegen, 470 m iiber dem Meeres-

spiegel mit gutem Ausblick auf die Mtshingabucht, darauf folgend

Palakulemba. 5 km nordlich von diesem Dorf treffen wir am

Westrand der Plateauinsel ein kleines Dorf Pakulamba, von dem

wir eine gute Fernsicht ins Umbekurugebiet haben. Auifallig ist

dort in westlicher Richtung auf dem linken Ufer des Umbekuru ein

grosser Sumpfsee, von den Eingeborenen Kigombo genannt, der

den Mkoesumpfsee an Grosse bei Weitem iibertreffen soil. Er

soil in neun Stunden zu erreichen sein. An der Nordwestseite des
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Plateaus geht es dann durch Korallenkalkklippen wieder steil liinab

zu einem kleinen Wasserplatz in der Nahe des Dorfes Makolero,

der fiir die Plateaubewohner sehr wichtig ist, da sich auf der Hohe
keine Wasserlocher finden. Makolero (3 km vom Wasserplatz)

selbst, mit starker Yaobevolkerung, ist ein Dorf mit 100 bis 120Hutten,

dessen Bewobner Handel mit der Kliste treiben. Durch Buscbwald

und olfenes Grasland erreicht der Weg dann, in 7 km, zuletzt in

gut gehaltenen Schamben gehend, die auf dem hohen Ufer des

Umbekuru liegendeAnsiedelung des Yaobandlers Saidi Makandjila,

von dessen Hausplatz man das ganze Umbekurugebiet und den

Mkoesumpfsee iibersieht.

20. Marz. Der Weg fiihrt von dem 35 m hohen Ufer der

Umbekurusenke zur Alluvialniederung hinab, die in alien Theilen

gut und intensiv angebaut ist. Die kleinen Feldhiitten der Schamba-

sklaven des Saidi Makandjila liegen iiberall vertheilt. 4 km vom
Lagerplatz wird der sich in weiten Serpentinen durch die Niederung

schlangelnde, etwa 12 m breite Fluss auf einer Baumbriicke iiber-

schritten. Seine Ufer sind 5 m tief steil in die Thalebene ein-

geschnitten. Zur Regenzeit setzt er einen grossen Theil der Ebene

unter Wasser. Auf dem linken Umbekuru-Ufer finden wir ein

niedriges, leicht welliges Hiigelland mit zahlreichen kleinen Dorfern

und Weilern, so 6km nordostlich vom Umbekuruiibergang Makololo
in der Nahe des Mkoesumpfsees, dann das Dorf des Munye
Kindamba, Nach Ueberschreitung des kleinen Baches Madjoko,
der in den Mkoe fliesst, erreichen wir die Schamben von Ntandi,

von wo aus der Weg langsam durch dichten Busch zum Dorf

Ndangwa (Kwa Hassan Dukka) ansteigt.

Der Mkoesumpf ist kein offener See. sondern nur eine

sumpfige Niederung von etwa 7 km Durchmesser. Offenes Wasser
soli er nur zur Regenzeit zeigen. Seine Ufer sind mit machtigem

Schilf bestanden. Gegen das Meer zu sind ihm ostlich die Kette

der Matshingaberge vorgelagert, iiber welche der Weg nach

Kisswere hiniiberfiihrt; die Westhange dieser etwa 200 m hohen

Berge, welche die nordlichste Fortsetzung des Mweraplateaus bilden,

sind unbebaut, die hoheren Osthange dagegen mit einer ganzen

Reihe grosserer Dorfer bedeckt, welche sich iiberall durch die

Kokospalmen verrathen.

Von Ndangwa (160 m hoch) erreicht man in Richtung Ostnord-

ost immer bergab gehend zuerst durch Felder, dann durch dichten

Jjusch in 10 km den Kriek von Kisswere mit seinen Salzsiedereien,

und von dort in weiteren 2V2 km das tiefgelegene langgestreckte

Kisswere selbst, dem dem ofFenen Meere zu ein breiter Mangrovo-

strich vorgelagert ist. Das bodenzusammeusetzende Gestein ist

bier, wie auch schon am Abstieg von Ndangwa zu beobachteu war,
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tertiarer Nummulitenkalk, der besonders am rechten Ufer des

Kisswere Kriek gut aufgeschlossen ist. Nordlicli vom Ort Kisswere

ist das Eas Bendawi, eine weithin sichtbare Landmarke aus

Nummulitengestein gebildet. Vom Kas Bendawi fiihrt der Weg am
Strand entlang am Salzsiederdorf Mamba vorbei zur Ueberfahrt-

stelle nach dem Nebenzollamt Ntumbu, an der Nordseite der

Kisswerebucht am offenen Strande gelegen. Ntumbu, dessen Lage

giinstiger als die von Kisswere ist, bliiht neuerdings immer melir

auf, wahrend Kisswere, das viel ungesunder ist, mehr zuriickgeht.

Die Fortsetzung der Matsbingaberge, welche siidlich von Kisswere

sich zum Umbekuru erstrecken, werden nach Norden immer niedriger,

so dass hier ebenso wenig wie hinter Kilwa von plateauartigen

Hohen gesprocben werden kann, wie siidlich vom Umbekuru.

Nordlich vom Umbekuru ist nirgend eine dem Makondesandstein

ahnliche Bedeckung des kristallinen Urgesteins beobachtet worden.

Die Kiiste weiter nordwarts nach Mikumbiam Sund vonSsangoMnara

weist keine Hiigelziige auf. ]hre Sande und Gesteine sind rezenten

und tertiaren Alters. Der Singinohiigel und seine siidliche Fortsetzung

zur Bucht von Kilwa Kissiwani sind ebenfalls jiingere Gesteine.

Bemerkun^en zur Karte: Lieders Reise von der Mbampa-Bai zum
Indischen Ocean.

Von Dr. H. Kiepert.

Die Karte soli neben ihrem Hauptzwecke, den interessanten Liedersclien

Reiseweg durch den Siiden iinserer ostafrikanischen Kolonien zu illustriren,

auch unsere augenblickliche Kenntniss dieses Gebietes darstellen. Da .Lie der

ein kurzes Stiick auf der 1860 von Eoscher zuriickgelegten, von uns jetzt neu

konstruirten Yaostrasse gegangen ist, so wird dieser Theil durch ihn zum ersten

Male annaliernd festgelegt. Es hat sich dabei aber herausgestellt, dass nicht

nur die v. d. Deckensclie Route nach Messule in ihrer Richtung ziemlich

verfehlt ist, sondern dass auch die Route von 0. S. Smith (R. Geographical

Society Supplementary Papers II, 1887) wenig taugt, und dass eine Anzahl

seiner Breiten nicht einwandfrei sind. Wahrscheinlich liegt Messule,

V. d. Deckens Endpunkt, noch ostlicher, als auf Karte 1 angegeben, vielleicht

um 10 bis 15'. Ich hofife, in nicht zu langer Zeit diese Frage entscheiden zu

koniien mit Hiilfe von ganz neuem, kiirzlich eingegangenen Material, das fiir

vorliegende Karte zu konstruiren ganz ausser dem Bereiche der Moglichkeit lag.

Es besteht aus foigenden Aufnahmen: Glauning, Route Kilwa—Donde Barikiwa,

Mai bis Juni 1895; Stentzler, Lindi— Massassi und zuriick, April 1896;

Ramsay, Mawudje- Expedition November 1895, und Matshemba— Ruvuma,

Dezember 1895 (mit Hohen- und Breitenbestimmungen)
;
Bergassessor Bornhardt,

Lindi— Langenburg 1896; Eromm, Lindi—Mtsliinga—Umbekurufluss—Ilulu-

berg—Lukulediquellen—Massassi—Mission Lukuledi—Lindi, Juni bis Juli 1896.

Die Bearbeitung dieses Materials wird allerdings eine Reihe von Monaten er-

fordern, uns aber in den Stand setzen, ein viel befriedigenderes Bild vom

siidlichen Deutsch - Ostafrika zu entwerfen, als es jetzt auf Grund der alten

englischen Routen aus den sechziger und achtziger Jahren moglich ist. R. K.

Schluss der Bedaktion am 10. Marz 1897.
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Aus dem Schutzgebiete Togo.

Die astronomischen Beobachtungen Dr. Gruners auf

der Reise im Togohinterlande in den Jahren 1894

und 1895.

Die vorliegenden Beobachtungen sind in zwei Oktavbiichern

(No. 3 und No. 4) enthalten und umfassen die Zeit von Mai 19. 1894

bis Mai 27. 1895. Dieselben sind stets mit grosser Sorgfalt ange-

stellt und fast immer unter Innehaltung eines gewissen Prinzips,

welches darin bestand, die Breite auf die Kulmination eines Nord-

und eines Siidsternes und die Zeitbestimmung auf eine Ost- und eine

Westhohe zu griinden. Nur selten ist aus zwingenden Griinden

davon abgegangen worden. Die Messungen von Mondhohen sind

auch stets mit Hohen nahestehender Sterne verbunden worden.

Das vorhandene umfangreiche Material bezieht sich auf die Ermitte-

lung der Uhrstande, auf die Bestimmung der Breite und Lange sowie

auf die Beobachtung von Azimuthen in Verbindung mit magne-

tischen Bestimmungen, welche aber von anderer Seite ihre Bearbeitung

finden werden. Eine sehr umfangreiche Reihe von Uhrvergleichungen

ist besonders schatzenswerth zur Beurtheilung des Verhaltens der

Uhren und zum Zwecke der Ableitung relativer Langendiflferenzen.

Das benutzte Instrument war ein kleines Universalinstrument

von Hildebrand und von derselben Konstruktion wie das von Haupt-

mann Ramsay verwendete. Beziiglich weiterer Angaben ist auf

das von Herrn Dr. Fr. Cohn in diesen Heften Bd. VIII, Seite 109,

Mitgetheilte zu verweisen, woselbst sich auch eine kurze Diskussion

iiber das Yerhalten des Instrumentes im Anschluss an cine kurzo

Reihe von Beobachtungen befindet, welche den hier besprocbenen

zeitlich vorangehen und an welche sich Letztere direkt anschliessen.

Mitth. von Forschungsreisenden, X. Band. III. \l
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Das Bucli No. 3 enthalt betreffs der Konstanten des Instrumentes,

folgende Angaben:

Hohenkreis .... ablesbar bis auf 0'.5

Azimuthkreis .... „ „ „ I'.O

Werth eines Theiles des Hohenniveaus gleicb 0'.51

„ „ „ „ Aufsatzniveaus „ O'Al.

Zenithpunkt ist angegeben mit 359°.0'.0 und Kollimationsfehler

gleich 1'.5. Soweit sicli aus dein Beobachtungsmateriale nicht selbst

Kontrolen dieser Daten ergaben, die iibrigens meist gut mit den-

selben harmonirten , wurden jene bei den Reduktionen direkt

benutzt.

Es mogen zunachst die beobachteten Breiten hier folgen, well

dieselben am wenigsten abhaugig sind von alien anderen Beobach-

tungen; es sind ausschliesslich Circummeridianhdhen von Sternen

und zwar wurden immer zwei bis vier in jeder Kreislage symme-

trisch angeordnete Einstellungen ausgefiihrt. Die innere Ueberein-

stimmung ist immer eine zufriedenstellende, nur sebr selten war es

nothig, eine evident erforderliche Konjektur zu machen. Die

erhaltenen Eesultate sind die folgenden:



— 145 —
CO o o o 22~ lO 1—

(

rH rH

CD 05 !>• 00 CO CO
- lO la CO

O CD CD 00 QO OS

+ + + + + +

05

•i I

^ CM CD CD O QO CO (M rH Ol CD [>• CO CD lO CO CO CO Oi CO lO CD CO GO tr- OS
~ lO rH rH iO tH CN rH lO CM lO rJH CO lO CO UTi rH rH rH CO

CD OS OS CD !>• GO 00 CO CO (M CO CO (M CD t>. CD CD i:D CD CD i-< i-t t-{ i-{ (Ji CO
- lO O lO lO CO CO CO CO CO CO (M (M (M (M (M (M CM CM CM (M

O CD

+
CD C-

+ + +

I I I +

I +

^ O GO Tfl CM O O O O 05 rH "^tl lO lO CO CO O rH lO !>• lO t>- )lO CD 05 t-
lOCM CM (M rH jHT-i »0 rH CO CM lO CM rH lO "^i

O. CD 05 05 t>- t- CO GO CO CO CO CO CO CO CD t>- CD CD t>- lO rH rH rH rH GO OO
- iHiiOiOiO CO CO CO CO CO CO CM CM CM CM CM CM CM (M CM (M (M

OCDCDt^GOCO Oi O rH
rH rH

+

.S a S -2 .2 .2 § S .2 Si § .2 § ^ Si 'oS S 'S S 'S

m > be !3 VI £B .rH M .^i DO oQ .^i .^S ^ .5 ^

Ot^pHOOOOSHQS^OWWSPHWPnSPH <1<1<1<1Ph<I

J s

CO ^

7^ -t-=

2

03 be

.r-l



146

tH
lO

CO CO
<M

T—

1

lO CO
CO

Oi
CO

CO la
CM

(M
1—

(

CO lO
CO

o
CO

CM CO CM (M
tH

CM
tH

tH
r-l

(M
tH

+ + + + + + +

o PQ

^ CO CO o 00 CO (>i CO o th o (^^ Oi CO CO lO CO as t1< rhi 05 oi lO CO
^ lO lO iH CO Tji CO CM T-i (M (M lO (M CO rH -"^tt lO T-H 1-1 rti

ir-ir-cocoosasoirscococoioiOfMc^cocoiOiOiOirsaiOOOt-co
^ CM <M CO CO CM CM tH r-l CO CO CO CO CM CO CO CO rtt

o (M

+ + + + + + +

<]

I I + 1 +

(M 1-1 tH tH

^ <1

^ II I I +

^ O rH t- GO CO lO O CM CO (M OS (M O 1-^ -rH CO CO O CO (M I>- l>- O CO
- lO CO CO tH <M 1—1 tH r-l rH tH CO lO CO CO CM CO CM lO iX5 lO

t-COCOCOCsasOiOCOCOCOiOiOG^CMCOCOiOiOiOiOOOOOSt-t--
- (M (M (» CM CO CO -"^ CM 1-1 rH CO CO CO CO CO CO CO G<1 tJH rhl

o (M

+

(M CM

O

^-1

S.2 S
o o o

t/j lyj ci: r-l tti — 05 M 00 OD C3 (/J c "-^ E
fciO"?:; £d hD bc'i- bXDho£ be 9 hc2 bcS bcS boS Scoi bCm S

^ u <s> 'f-^ <s> 't-f ^ u CO <s> <o u %K u %*^ .^H rK ^ ?-K rK ^ rK rK <iH rh ^ H-i .-iH H-^

a 55 5; a

M
S
CI

S3 ^

&

bo

:0

be %
S>|

o S

ci

:0 03

o
m

03

O

C3

s

8

c3

03 bo S

^ M 4) fe

^ ^ 53^^^.^

>^ e--^^

2 ' P, S«

CO 00 O
rH (M



— 147 —

Wurde man den fiir jeden Ort im Besonderen giiltigen Unter-

schied V2 (N— S) als Korrektion anbringen, so werden sich die

Mittelwerthe fiir die Breiten natiirlicli nicbt andern, die aus den

Bestimmungen fiir die Orte aber, an welcben mindestens vier Beob-

achtungen vorliegen, abgeleiteten mittleren Febler werden aber

dann noch etwas geringer. Fiir die mit + 8" korrigirten Zahlen

bekommt man namlich als mittleren Fehler einer Breitenbestimmung

+ 15".5 und somit fiir ein aus vier Einzelbeobachtungen bestehendes

Mittel + 8", wahrend die Anbringung der speziellen Unterschiede

diese Zalilen zu + 12" bezw. -h 6" ergiebt. Ein Grund fiir diese

Abweichung zwischen N. und S. ist schwer anzugeben; er diirfte

aber wohl instrumenteller Natur sein (vielleicht die Befestigung der

Okularrohre oder irgend etwas dergl.), so dass icb trotz der besseren

Uebereinstimmung der nach letzterer Methode korrigirten Einzel-

werthe doch die Benutzung des aus der Allgemeinheit abgeleiteten

Werth von 72 (N— S) vorziehen mochte. Auf alle Falle zeigt diese

Biskussion in Verbindung mit dem Anblick der Uebereinstimmung,

welchen die einzelnen Einstellungen eines Gestirnes gewahren, dass

die erlangte Genauigkeit mit Eiicksicht auf das kleine Instrument und

viele andere haufig auftretende Stdrungen eine iiber Erwarten gute ist.

Die Zeitbestimmungen, welche in der oben schon angedeuteten

Weise angestellt wurden, sind ebenfalls recbt iibereinstimmend in

ihren Eesultaten und gewahren dadurcb in Verbindung mit den sehr

sorgfaltig ausgefiihrten regelmassigen Uhrvergleicbungen einen vor-

ziiglichen Ueberblick nicht nur iiber das Verbalten der sammtlichen

in Benutzung gewesenen Uhren,*) sondern konnen aucli zur Grund-

lage einer Reihe zuverlassiger relativer Langenbestimmungen ver-

wendet werden. Auch die bei Gelegenheit der Messung von Mond-

hohen zu Langenbestimmungen angestellten Zeitbestimmungen

geniigen vollkommen ihrem Zwecke und es ist das zweifelhafte

Resultat mancher dieser Beobachtungen nur der Methode iiberhaupt

und der kleinen Dimensionen des benutzten Instrumentes zur Last

zu legen; Umstanden, welche zu andern nicht in der Macht des

Beobachters lag. Ich lasse namentlich aus dem zweiten Grunde die

erhaltenen Zeitbestimmungen hier folgen und zwar immcr zuniichst

bezogen auf die bei den Beobachtungen verwendete Uhr und dann

iibertragen auf diejenige Uhr oder Uhren, welche sich im Laufe der

Berechnungen und Untersuchungen als die fiir eine Liingeniiber-

traguug zuverliissigsten herausstellten; dabei ist zu bemerken, dass

sich jeder einzelne solche Uhrstand in bei Weitem den moisten

Fallen auf eine Hohe im Osten und eine solche im Westen griindet:

*) Diese regelmassigen Uhrvergleicliun^en sind von irerrn Dr. Gruner nut

einer Gewissenhaftigkeit durcligefiihrt worden, welche den nieisten Ileisenden

uls Beispiel dienen kann; denn nur zu oft wird dieser Funkt als von uugeu-

blicklicli geringerem Interesse und etwas urnstandlicli sturk vernuchlassigtl
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Werden die vorsteliend gegebenen Zeitbestimmungen dazu be-

iiutzt, die Gauge der einzelnen Uhren abzuleiten und zwar mit Hiilfe

ilor an ein und demselben Ort angestellten Bestimmungen, so erhalt

uiau in iibersichtlicher Form ziuiiichst:

1894

Misahohe Sept. 17.

. 26.

Nov. 2.

r,
7.

» 8.

AtUI.
h m 8

4 47 30 (-

48 50

53 56

54 30

54 37

Salaga . Dez. 4. + 4 53 4

„ 6. 53 11

„ 8. 53 26

„ 10. 53 37

Yeiidi . Dez. 20. + 4 56 38

„ 28. 57 5

„ 29. 57 8

„ 30. 57 11

1895 Jan. 2. 57 28

Mangu . Jan. 12. + 5 0 13

„ 13. 0 23
Kangkang-

tshari Febr. 6. + 5 7 31

„ 9. 8 0

Boti Febr. 14.

« 15.

Sai . . Febr. 18.

„ 20.

Girris . Marz 13.

« 14.

5 10 39

10 44

5 12 30

12 43

0 41 20

41 34

AtUIL
h III s

- 3 8 58)

7 44

10 27

10 41

10 40

- 3 16 1

16 14

16 22

16 34

— 3 15 20

15 59

16 5

16 10

16 21

3 15

15

3 12 3

11 57

3 9 46

9 45

3 8 24

8 29

4 16 16

16 25

Die beiden ersten Stande sind mit

Hiilfe des auf der Station befind-

lichenClironometers abgeleitet. Der
fiir dieses angenommene Gang folgt

aus Nov. 1. u. Nov. 7. Der so erhal-

tene Werth ist mit Riieksicht anf

die Daten, welche Herr Dr. Cohn
gefunden hat, und namentlicli mit

Benutzung der Beobachtung vom
Juni 5. verbessert worden. DerGang
wurde zu — 2^.2 angenommen.

Gando . April 5. + 0 4 42 + 6 4 6

„ 6. 4 52 4 10

Aus diesen Uhrstanden ergeben sich die Gauge der beiden

Uhren mit Riieksicht auf die entsprechenden Zwischenzeiten, welche

zur Berechnung der relativen Liingenunterschiede zu verwenden sind:

Misahohe— Salaga . . . I. + 6^o 11. - 3\0

Salaga— Yendi . . . + 4.5 — 5.2

Yendi— Mangu . . . + 8.0 - 1.0

Mangu—Pamma . . . . +10.01 + 100^ '^-^ + 1.0 jPamma— Kangkangtshari . +10.01
Kangkangtshari J>oti . . + 7.5 + 1.5

Boti— Sai + 0.0 — 1.0
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Leider ist es nicht moglicli; aus den Bestimmungen der beiden

letzten Orte (Girris und Gando) einen Nutzen zu ziehen, da die Uhren

wahrend der Zwischenzeiten stehen geblieben sind, wie in der Tabelle

bemerkt, und keineZeitbestimmung in Girris nach diesemStehenbleiben

mehr vorbanden ist, wodurch wenigstens Girris mit Gando nocb hatte

verbunden werden konnen; aber selbst eine solche wiirde nur ein

Resultat auf Grund der weniger zuverlassigen Uhr II ergeben haben,

da Uhr I aucb auf der Eeise von Girris nach Gando wieder stehen

blieb, so dass selbst die taglichen Vergleichungen keinen Anhalt

mehr bieten konnen. Werden nun obige Gauge entsprechend be-

nutzt, so erhalt man:

Akandira

Nach Uhr I: Nach Uhr II:

. 3'^ 8s 2™ 54^ westl. von Misahohe

. 4 12 4 8 „ „

Yendi ...
Mangu . . . .

Klein-Pamma
Kangkangtshari

Boti

Sai

2 0

0 35

0 17

2 37

4 38

6 4

2 1

0 24

0 20

2 38

4 42

6 6

Bemerkungen

:

Nur auf je 1 Zeitbest.

Auf je 4 Zeitbest. be-

ruhend (± 3^—4«)

Aufje5Zeitb. (±
„ „ 2 „

(±5s-6«)

ostl. „ „ Nur „ 1 „
(±6s)

. . . Auf „ 2 „ (±3«)

« « 2 ,
(±3s-40

« . 2 „ (±3«)'

Damit werden unter Beriicksichtigung der Zuverlassigkeit beider

Uhren, wie sie aus der Diskussion des gesammten Materials folgt,

die wahrscheinlichsten Langenunterschiede gegen Misahohe fiir:

Akandim .
3"" 2^ westl. von Misahohe

Salaga . . 4 11 „ „ „

Yendi ... 2 0 „

Mangu . . 0 30 „ „ „

Klein -Pamma
Kangkangtshari

Boti

Sai

0>» 18s ostl. V. Misah.

2 37 „ „ „

4 40 „ „ „

6 5 „ „ ,

Die unter der Rubrik „Bemerkungen" angegebenen Sicherheiten

beruhen natiirlich nur auf einer allgemeinen Schatzung und beziehen

sich auf die Langenunterschiede je zwei aufeinanderfolgender Orte,

woraus auch sofort hervorgeht, dass die Endresultate fiir Sai eine

weit grossere Unsicherheit haben miissen. Ich schatze diese auf

etwa 10^— 12^ oder vielleicht noch hoher. Rechnet man allerdings

ohne Riicksicht auf die Zwischenstationen den Unterschied Misa-

hohe—Sai mit Uhrgangen, wie sie aus der Gesammtheit der einzelnen

Zeitbestimmungen und aus den gegenseitigen Uhrvergleichungen

folgen, so bekommt man als Kontrole das gut mit dem obigen

stimmende Resultat:

Uhr I Uhr II

Uhrstand Misahohe Nov. 8 + 4^ 54™ 37^ — 3^ 10™ 40^

Intervall fiir 102 Tage (102 x+ 7s.0) = + 11 54 — 3 54=(102x— 2^.3)

Berechn. Uhrstand f. Misahohe Febr. 18.+ 5 6 31 — 3 14 34

Beobacht. Uhrstand fiir Sai „ 18. + 5 12 30 — 3 8 24

Langendifferenz Misahohe—Sai — 0 5 59 — 0 6 10 ostl.
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Daraus als Mittel fast genau den obigen Werth, wahrend aus

der Skizze der Dr. Grunerschen Reise etwa — 7'" folgt.

Bs ist sehr zu bedauern, dass sich wegen des Versagens der

Uhren auch kein Anschluss an Kete erreichen lasst, was zum

Schluss eine vorziigliche Kontrole der ganzen Zeitiibertragung

gegeben hatte. Die Routenaufnahmen werden da bei Weitem das

zuverlassigere Material liefern miissen. Neben den relativen Langen-

bestimmungen liegt auch noch eine Anzahl von Mondhohen, wie

schon oben angegeben, vor; und ich will hier noch diejenigen aus

ihnen abgeleiteten Resultate mittheilen, welche einiges Vertrauen

verdienen. Das ist namentlich dann der Fall, wenn an einem Orte

mehr als eine Hohenmessung — an verschiedenen Tagen — gemacht

wurde, oder wenn sich ein Vergleich auf andere Weise zur Kontrole

darbot. Die folgenden Langen beziehen sich auf Greenwich und

sind in ihren einzelnen Werthen meist die Resultate von zwei Hdhen
bei Kreis rechts und zwei bei Kreis links.

Es fand sich:

Salaga + 1"" 16^4 westl. v. Gr. Dez. 4.

1 16.8 „ „ 8.

1 34.8 „ „ 10.

(Es ist dabei zu bemerken, dass ein Fehler in der angenommenen

Uhrkorrektion von 1^ die Lange um nahe 27^ andert, und dass ein

Fehler in der Hohe von 10— 15" denselben Langenfehler verursacht,

so dass also Di£ferenzen von 10—20^ in der Lange nicht verwunder-

lich sind.)

Dez. 29. Yendi — 0™ 50' .0 ostl. v. Gr. ^SnYcMyt'P*
„ 30. „ - 0" 19^4 ostl. V. Gr.

Jan. 2. „ 49.8

Jan. 12. Mangu .... — 1 46.6 „

. 13. , 2 0.0

Febr. 9. Kangkangtshari . — 5 22.7 „

Vergleicht man mit diesen Resultaten die oben mittelst Zeit-

iibertragung abgeleiteten unter der Annahme, dass Misahdhe 2'" 32*

(Jstlich von Greenwich liegt, so erhalt man (auf ganze Sek. abgerundet):

Uhrvergleich : Mondhohen:

Salaga 1™39^ r 23* westl. v. Gr.

Yendi 0 32 0 40 dstl. v. Gr.

Mangu 2 02 1 53

Kangkangtshari . . 5 09 5 23 „

Bei einer Mittelbildung aus diesen Werthen diirfte es riithlich

sein, den aus Zeitiibertragungen folgenden mindestens das doppelte

Gewicht beizulegen, falls die Lange von Misahdhe das ndthige

Vertrauen verdient.
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Es wiirden sicli also unter dieser Yoraussetzung folgende Langen
ergeben

:

Salaga 0° 23' 25" westl. v. Gr.

Yendi 0 8 40 ostl. „

Mangu 0 29 45 „ „

Kangkangtshari ... 1 18 25 „ „

L. Ambronn.

Astronoinisclie Ortsbestimmuiigen von Graf Zecli im Schutzgebiete

von Togo.

Berechaet von Dr. Fritz Oohn.

Die Beobachtuiigen des Grafeu Zech im Hinterlande von Togo (Dezem-

ber 1896 und Januar 1897) sind mit einem Prismenkreis von A. Meissner-Berlin

angestellt, dessen Theiliing von 20' zu 20' lauft und mit Hiilfe der Nonien

Ablesungen bis zu 10" gestattet. In dem Tagebuche des Grafen Zech findet

sich stets nur eine Ablesung angegeben, und es blieb daher zweifelhaft, ob

dieselbe das Mittel der Ablesungen an beiden Nonien bedeute oder ob nur ein

Nonius abgelesen wurde. Auf eine Anfrage bei dem Beobachter ergab sich, dass

stets nur der den direkten Werth ergebende Nonius abgelesen war. Es war

daher nothig, eine aus der Exzentrizitat des Kreises entstehende Korrektion

anzubringen, welche durch eine nachtragliche eingehende Priifung des Instruments

seitens der deutschen Seewarte zu Hamburg bestimmt wurde.

Sammtliche Breitenbestimmungen sind durch Messung von Sonnenhohen

in der Nahe des Meridians erfolgt, und zwar ist fast stets eine vorziigliche

Symmetric erzielt, derart, dass die Mitte der Beobachtungsreihe genau auf die

Kubnination fallt. Es wird dadurch erstens die Berechnung sehr erleichtert

und ferner wird das Resultat so gut wie vollig unabhangig von der Zeit-

bestimmung. Auch diese letztere beruhte auf der Messung von Sonnenhohen,

nur einmal wurde Mars beobachtet. Im Ganzen liegen 12 Breitenbestimmungen

aus zehn Orten vor.

Der NuUpunkt des Kreises ist vor und nach fast jeder Beobachtungsreihe

bestimmt und hat sich sehr gut gehalten.

Ueber die Genauigkeit der Endpositionen lasst sich nur ein ganz unge-

fahres Urtheil gewinnen; aus der inneren Uebereinstimmung der einzelnen

Messungen wiirde als raittlerer Fehler einer jeden Breite etwa + 5" folgen, so

dass Fehler von 20" schon sehr unwahrscheinlich waren. Eine Kontrole hierfiir

bieten die beiden Doppelbestimmungen der Breite von Tshamba und Adye,

von denen sich die beiden ersten um 2", die beiden letzten um 20" unterscheiden.

Indessen ergiebt die Untersuchung der deutschen Seewarte, dass bei dem jetzigen

Zustande des Instruments nur eine sehr massige Genauigkeit zu erzielen ist.

Da nun noch sammtliche Breiten, wie bemerkt, auf Sonnenhohen (und zwar von

58° bis 60°) beruhen, so ist ein alien gemeinschaftlicher Fehler nicht aus-

geschlossen. Es hatte dariiber nur Aufschluss erhalten werden konnen, wenn

neben der Sonne auch andere Gestirne, und zwar im Siiden und im Norden,
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'icobaclitet wordeii wiiren. Es ist daher niclit zu verwundern, dass die erhaltenen

Breiten von den sonst bekannten um etwa 1' abweichen. Indessen diirften die

Breitendilferenzen der einzelnen Orte eine zufriedenstellende Genauigkeit besitzen.

Die Beobaebtungsulir (No. 33 245, Glassbiittc) scheint einen zwar ziemlicb

erheblichen, aber ausserordentlicli gleiclimassigen Gang geliabt zu haben; es

liegt dariiber das folgende Material vor:

Taglicher Gang
Bismarckburg 18. Dez. 1896 3i'.7 p. m. + 4™ 49«.6 — 0.6 d<r

8.0 p. m. + 4 48.7 + 0.5 „

19. „ „ 8.3 a. m. 4- 4 39.5 + 0.6 „

21. „ „ 8.7 a.m. + 4 12.1 +0.7 „

Tsharaba. . 1. Jan. 1897 3.4 p.m. + 4 44.6 —0.7 „ 1

2. „ „ 3.5 p.m. + 4 31.6-0.7 „ / " l^'-^

Ady6 ... 7. „ „ 8.8 a. m. + 3 30.4 + 0.68 „ | _ 13s 7

)

9. „ „ 4.1 p.m. + 2 58.9 -0.56,, { _ [_
11. „ « 3.4 p.m. + 2 33.3 —0.67 „ {

^"^-^
(

12. „ „ 8.7 p. m. + 2 24.0 + 0.64 „ }
— 12-8

J

Sonach schien es nicht unniitz, den Versuch zu macben, unter An-

jnahme eines gleichformigen Uhrganges von — 13^.4 die Langendifferenzen

der Beobachtungsorte gegen Bismarckburg abzuleiten. Eb ergaben sich die in

den Resultaten angegebenen Werthe, welche natiirlich um so sicherer sind, je

geringer die Zwischenzeit der verwendeten Beobacbtungen ist. So wiirde z. B.

die Annabme von — 12^.4 als Uhrgang (die iibrigens ganz unwahrscbeinlich ist)

die Werthe
AA = + 2'^ 27^.2 fiir Dyagugu in 20^17^.9

= + 3 5.9 „ Adye „ 2 47.9

jverandern. Danach wird sich die Genauigkeit der einzelnen Werthe leicht

beurtheilen lassen ; der Werth fiir Logba ist ganz unsicher, da hier keine

eigentliche Zeitbestimmung vorliegt.

Endlich liegen noch Versuche zur absoluten Langenbestimmung durch

Beobachtung von Mondhohen aus Bismarckburg und Adye vor; indessen haben

'dieselben naturgemass nur eine sehr beschrankte Genauigkeit. Bestimmt man
die Uhrkorrektion einmal aus den Mond- und dann aus den Sonnen- bezw.

: Marsbeobachtungen, so ergiebt sich aus dem Unterschied die Korrektion der

angenommenen Lange. Indessen geht ein Fehler in diesem Unterschied etwa

verdreissigfacht in die Lange ein, so dass ein durchaus nicht unwahrscheinlicher

! Fehler von etwa 1« in der Zeitbestimmung die Lange von Bismarckburg um
28**, von Adye um 34« entstellt. Daher konnen die beiden erhaltenen Langen:

Bismarckburg . . . + 3"^ 47« ostlich von Greenwich

Adye + 7 32

als auf hochstens 30** genau erachtet werden; reduzirt man den Werth von Adye
mit Hiilfe der relativen Langendiff'erenz gegen Bismarckburg (+ 3"^ 6**), so er-

giebt sich als zweiter Werth fiir Bismarckburg + 4"' 26**, so dass im Mittel

-|- 4"> 6« ostlich von Greenwich folgt, was al)er von den sonst bestimmten

Wertheji um melir als 1"' ubwcicht und dieso Liingenbestimmiing als unhrauchbar

ersclieineji lasst.
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Zusammenstellung der Resultate.*)

gescen Spezielle Lage des

nordl. Br. BisDiarckbiirg Rpnbaplif,nnp"snrt.ps

Bismarckburg . .

o

8 10

II

24

m s '

0

Blitta 8 20 20 + 1 20 = 20.0

Dyagugu .... 8 51 34 2 27 = 36.8 Siidwestende des Dorfes

Alibi 8 56 11 2 59 = 44.8 Gelioft bei dera Flaggeiimast der

Hauptlingswohiiung

Tshamba .... 9 0 58 3 4 = 46.0 Ort Agboinmin
Agulu 9 6 34 2 44 = 41.1 Konigsdorf Beiaku

Adye 9 10 58 3 6 = 46.5 Dorfkomplex Torogode, gegen-
iiber der Konigswohnung

Aledjo Kura . . 9 20 38 3 15= 48.8 Dorfkomplex Urande, Gehoft des

Hauptlings

Semere .... 9 33 32 3 0 = 45.0 Gehoft des Galadima

Logba .... 9 39 33 etwa 45' Dorfkomplex Kadide, Siidraiid.

Eines der siidl. Logbadorfer.

Unter der Annahme, dass die wirkliche, aus dem Mittel zablreicher

friiherer Bestimmungen recht zuverlassig bekannte Breite von Bismarckburg
8° 11 '.2 betragt, diirften also sammtliclie obigeii Breiten durch den ilmen ge-

meinsamen Instrumentalfeliler um etwa 0'.8 zu klein ausgefallen sein.



Aus dem Schutzgebiete Eamerun.

Ueber den Ossa- (Lungasi-) See, Kamerungebiet.
Von Premierlieutenant Freiherrn v. Stein.

(Hierzu Karte 3.)

Als ich im Friihjahr 1896 vertretungsweise die Station Edea

(3° 48' 20" Breite und ungefahr 10° 6'.0 Lange am siidlichen Sanaga-

ufer) verwaltete, nahm ich mir vor, in die noch fast unbekannte

Landschaft zwischen unterem Sanaga und den in das Kamerunbecken

sich ergiessenden Wasserlaufen sowohl, als auch in die zwischen

demselben Flusse und dem etwa zwei Tagemarsche siidlicher fliessen-

den Nyong gelegene Gebietsstrecke so weit wie moglich einzudringen,

jum besonders letztere an die von mir im Friihjahr 1895 auf-

genommene Route Edea—Yaunde anschliessen zu konnen. Die Um-
stande brachten es mit sich, dass ich den Landweg Kamerun—Edea

|bei Antritt meiner Verwendung auf letzterer Station nicht habe

einschlagen konnen. Spater bedauerte ich dies sehr, denn durch

Anschluss an die von dem Kaiserlichen Kompagniefiihrer Ramsay
1892 aufgenommene Route Edea— Lungahe— Babimbi— Mangalle

wiirde eine verhaltnissmassig sichere Aufnahme fiir die in Fi-age

kommende Gebietsstrecke die Folge gewesen sein.

Als ich nun im Mai 1896 durch einen Zufall Gelegenheit hatte,

einen langjahrigen Streit zwischen den Lungahe und den Flussbakoko

(Bewohner beider Sanagaufer von Edea abwarts bis etwa 3 km unter-

halb der Kwakwamiindung, wo sich die Mulimba, falschlich Malimba

genannt, anschliessen) zum Austrag zu bringen, und zu diesem Zwecke
mit fast sammtlichen Dorfhauptlingen genannter Bakoko-, Mulimba-

und Edealeute zu den noch so gut wie unbekannten siidlichen Lun-

I

gahestammen vordrang, bemerkte ich, dass ein etwa 10 bis 15 km
unterhalb Edea von Norden her dem Sanaga zufliessender Wasserarm,

durch den unser Weg fuhrte, seinen Ursprung in einem grossen

: Becken nahm, dessen Existenz mir zwar geruchtweise zu Ohren ge-

kommen war, dessen Ausdehnung ich mir aber nicht so bedeutend
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vorgestellt hatte. Die Formation, die ich auf meinem Wege zur

Lungahebeatch (nach der landlaufigen Ausdrucksweise) an dem nach

der Sanagaseite zu gelegenen Beckenufer wahrnahm, brachte micli

auf die Yermuthung, dass die Wasserflache einen Theil des alten

Sanagalaufes darstelle. Der Sanaga durchbricht namlicli dicht

unterbalb der Einmiindung des erwahnten Seezuflusses eine 30 bis

50 m hohe Hiigelreihe, und wurde aus anderen Griinden seine ur-

spriinglicbe Einmiindung in das Kamerunastuarium etwa durch den

Ndongakriek oder den Lungasifluss scbon friilier verscMedentlich

angenommen. Da ich nun glaubte, iiier die richtige Stelle des ver-

mutheten alten Sanagalaufes gefunden zu haben, und vor Allem die

Hoffnung begte, noch einen Rest des alten Laufes, eine fahrbare

Verbindung Edea—Kamerun auffinden zu kdnnen, ohne den in der

Trockenzeit kaum fahrbaren, ausserdem viel weiteren Weg durch

den Kwakwa mehr beriicksichtigen zu miissen, beschloss ich, ganz

methodisch das Seeufer in seinen kleinsten Ausbuchtungen mit

gleichzeitiger Kompassaufnahme zu untersuchen und alle in Frage

kommenden Verhaltnisse, wie Tiefe, Stromung u. s. w., soweit es

meine anderweitig beschrankte Zeit zuliess, eingehend festzustellen.

Um das Resultat gleich vorweg zu nehmen, so wurde selbst bei

allergenauester Untersuchung kein offenes Wasser mehr vorgefunden,

das nach der gewiinschten Eichtung gefiihrt hatte, und blieb somit

der Zugang vom Sanaga aus der einzige Wasserweg zum Ossasee.

Die Existenz einer friiher bestandenen Verbindung mit dem Kamerun-

becken nach Norden oder Nordwesten, etwa durch Mangroven oder

eine ahnliche Bildung im Laufe der Zeit verschlossen, erscheini

aber, wie aus der Aufnahme hervorgeht, nicht ausgeschlossen. Die

hier gesuchte Verbindung Sanaga— Lugasifluss oder Ndongakriek

wurde iibrigens spater von mir auch weder durch den Mongombe,

einen kleinen Fluss, der dicht unterhalb der Edeafalle dem Sanaga

von Norden zustromt, noch durch einen halbwegs des Kwakwa und

der katholischen Missionsstation Marienberg von Norden kommenden

kleinen Fluss aufgefunden, so dass der Kwakwa sicher die einzige

Wasserverbindung Kamerun — Edea fiir kleine Flussfahrzeuge

bleiben wird.

Ich benutzte zu der Aufnahme meine Jolle, deren leichte Be-

weglichkeit, bequeme Breite und geringer Tiefgang mir meine Auf-

gabe wesentlich erleichterten. In drei verschiedenen Absatzen

wurde die genaue Uferaufnahme des Sees ausgefuhrt. Einmal wurde

vom Sanaga aus in fiinf Tagen das ganze West- und Nordufer be-

fahren und eine Marke am Endpunkt dieser Route angebracht, da

ein Ende noch nicht abzusehen war. Die zweite, mehrere Wochen

spater erfolgende Aufnahme erstreckte sich auf das Slid- und Ostufer



I

I

— 157 —

Win ziir Linigaliebeatch. Es schloss sich daran der kurze Landmarsch,

der micli aus den grossen unbewolinteii Urwalderii, die den See

umgeben, in die Limgalielandschaft Ndogobayek fiihrte. Zum Seeiifer

zuriickgekehrt, beendigte icli die Aufnahme mit der dritten Fahrt

von da bis zu der vorher erwiibnten Marke, die zugleicb eine gute

Kontrole fiir die Genauigkeit des Ganzen abgab. Eine weitere

gleichmassig schnelle Fahrt brachte micli von da zum Eingang quer

iiber den See zuriick und erbohte des Weiteren die Ricbtigkeit der

Markenlage. Zur Aufnahme wurde ein grosser Aluminiumkompass

verwandt, der leider aber keine Peilvorrichtung besass, und dessen

Angaben durch eingedrangenes Wasser (Eegenzeit) recht schwer

richtig abzulesen waren. Bei der zweiten Fahrt musste, da der

Kompass infolge dieses Unfalls unbrauchbar geworden war und ein

anderer nicht hatte beschafft werden konnen, leider ein nur sehr

unzureichender kleiner Taschenkompass verwandt werden. Ausser

der Uhr stand mir nur noch ein Taschenaneroid zur Verfiigung, das

auf der kurzen Landstrecke einige Klarheit in die Hohenverhaltnisse

bringen sollte.

Um zunachst iiber den Zugang zum See vom Sanaga her zu

sprechen, so ist es nicht weiter zu verwundern, dass derselbe sich

so lange der Aufmerksamkeit entzogen hat. Der Zugang ist sehr

schmal und hebt sich fast gar nicht von der kolossalen Vegetation

des Hintergrundes ab, kriimmt sich ausserdem so haufig, dass ein

freier Blick hinein auch nur aus einer Entfernung von 100 m ganz

ausgeschlossen erscheint. Die von Europaern benutzte Fahrstrasse

im Sanaga fiihrt, durch eine breite Sandbank vom Seezugange ge-

trennt, zum Ueberfluss wohl in 600 m Entfernung daran voriiber.

Der Zugang ist, wie schon erwahnt, sehr eng (durchschnittlich 40

bis 60 m), sehr gewunden, aber auch sehr tief. Das beobachtete

Minimalmaass betrug dicht an der Einmiindung zum Sanaga 3 m.

Da die Lateritufer aber fast senkrecht abfallen und die Tiefe nach

dem See zu stets zunimmt, so ist ein Befahren mit den in Kamerun
iiblichen Plussfahrzeugen sehr wohl moglich. Natlirlich miisste eine

griindliche Reinigung des Fahrwassers von Stiimmen und ein Kappen

der iiberhangenden gewaltigen Vegetation dem vorausgehen. Den
Anfang dazu habe ich in der letzten Zeit meines Aufenthaltes in

Edea durch die dabei interessirten Eingeborenen bereits machen

lassen kdnnen. Die Hauptmenge grosserer Stamme sind nebenbei

von den Flussbakoko zur Zeit als Wehlan ihre Dorfer vom „Soden"

aus beschoss, absichtlich gefiillt worden, um diesem Fahrzeuge die

Verfolgung von Kanus in den See, ihren Zufluclitsort, unmoglich zu

machen. Einige Hundcrt Meter vor der Einmiindung dieses Zuganges

in den See selbst verschwindct die Latcritformation und macht
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nocli niedrigeren Ufern Platz, die ganz offenbar ehemalige Sandbanke

sind, auf denen jetzt aber — verhaltnissmassig niedere — Vegetation

gedeiht. Die Stromung im Zugange ist eine sehr wechselnde, vom
Steigen und Fallen des Sanaga abhangige. Die unbedeutenden Zu-

fliisse des Sees iiben offenbar einen nur sehr geringen Einfluss

darauf aus.

Der See selbst, von den Eingeborenen Ossa genannt, bietet von

der Einmiindung des Zuganges aus einen landschaftlicli sehr schdnen

Anblick. Der Zugang fiihrt zu der einzigen grdsseren freien Wasser-

flache, wahrend die nach Norden und Osten belegenen Theile des

Sees von da aus als ein Gewirr von Inseln und Halbinseln dem
Auge sich darbieten. Auch im iibrigen Aussehen sind die Ufer der

Siid- und Siidostseite durch ihre nur sehr geringe Erhebung uber

das Seeniveau von denen der anderen Seiten, die aus 20 bis 50 m
hohen Kuppen und Eiicken gebildet werden, wesentlich verschieden.

Es liegt infolgedessen beim Anblick ersterwahnter der Gedanke an

eine ehemals breite Wasserverbindung zu dem benachbarten Sanaga,

dessen Nordufer auf den entsprechenden Strecken ebenfalls ganz

flach sind; recht nahe. Im Norden, Westen und theilweise im Osten

sind die Seeufer ganz ausserordentlich zerrissen und fallen alle recht

steil zum Wasserspiegel hinab, wie denn auch selbst in den schmal-

sten und aussersten Auslaufern der vielen Einbuchtungen nirgends

unter 2 m Wassertiefe gefunden wurde. Die Enden der Einbuch-

tungen machten in der Fortsetzung der betreffenden Thaler sehr

haufig den Eindruck, als seien sie erst in neuerer Zeit verwachsen

und versandet, hatten sich fruher aber noch viel weiter in die Thaler,

vielleicht also auch nach einem der Gewasser im Norden des Sees

fortgesetzt. Eine diesbeziigliche Erinnerung konnte aber trotz ein-

gehender Fragestellung weder von den Lungahe, noch Ndongaleuten

Oder Flussbakoko festgestellt werden. In der Hdhe der Regenzeit

ist der Wasserstand in dem Becken ein natiirlich entsprechend dem

des Sanaga sehr viel hdherer und wurden Ueberschwemmungsmarken

an den Baumen noch in der Hdhe von mehreren Metern gefunden.

Die Ausdehnung wird aber entsprechend der im Allgemeinen steilen

und hohen Uferbegrenzungen nur nach der Siidseite zu in der stark-

sten Regenzeit nennenswerth zunehmen. Die Inseln konnten aus

Zeitmangel nicht eingehender untersucht werden. Doch geniigt zu

ihrer Beurtheilung, dass sich ihr Aussehen in keiner Weise von dem

der iibrigen Ufer unterscheidet. Sie sind alle 20 bis 50 m iiber das

Seeniveau erhaben und dicht bewaldet. Ihr Untergrund ist durchweg

fester Boden (Laterit mit Gneisunterlage) und besteht nur der

ausserste Ufersaum aus — theilweise sehr quarzhaltigem — Sande.

Ihre Lage im See wurde nur durch Peilungen festgestellt, und war
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mir ill den seltensten Fallen obne Weiteres erkennbar, ob es sicli

um Inseln oder Halbinseln handelte. Schon erwahnt wurde, dass

die Zuliusse in den See sehr geringfiigig waren. Auch im See konnte

irgend eine Stromung nirgends festgestellt werden, obwohl in Riick-

sicht auf den Zweck des Unternelimens gerade auf diesen Punkt eine

besondere Aufmerksamkeit gerichtet wurde.

Die geologisclien Verbaltnisse an den Seeufern liegen, soweit

dies von einem Laien zu beurtheilen ist, sehr einfach. Unter einer

verschieden machtigen Lateritschicht bestelit der Grundstock der

Hiigelreihen, die die Ufer bilden, iiberall aus Gneis. Doch liegt an

einigen Stellen der Ostseite auch Quarzit frei zu Tage. Die niedere

Siidseite besteht ebenso wie der nur an ganz wenigen Stellen

sumpfige Seegrund aus einer in ihrer Machtigkeit nicht ohne Wei-

teres zu schatzenden Sandschicht mit geringer Humusauflagerung.

Ueber die Flora ist wenig Besonderes zu berichten. Es sind

eben dieselben hohen Urwalder mit dichtem Unterholz, die die ganze

Waldzone im Kamerungebiet ausmachen, die auch ohne Unterbrechung

und ohne besondere Eigenthiimlichkeit die Seeufer und Insel be-

decken. Der bei der geriugen Entfernung von der Kiiste nicht

waiter aujffallige Mangel an Gummilianen ware vielleicht zu erwahnen.

Ebenso verdient aber auch der verhaltnissmassige Reichthum an

werthvoUen Nutzholzern in Riicksicht auf die Nahe des Wasserweges

ein gewisses Interesse. Insbesondere wurden Eisenholzstamme (von

den Eingeborenen „Jabi" genannt) in sehr schonen Exemplaren

beobachtet. Schliesslich waren hier vielleicht noch die fiir Kamerun-

verhaltnisse auffallig grossen, nur von einem 60 bis 80 cm hohen

feinen Sumpfgras auf sandigem Untergrund bestandenen Strecken

anzufiihren, die in Breite und Tiefe von mehreren Hundert Metern

sich am Siidufer linden. Es soil dies Gras nach Angabe der Ein-

geborenen ein Lieblingsfutter der Flusspferde sein, was durch deren

haufige Spuren auch bewahrheitet wurde.

Betreffs der Fauna sind die Flusspferde besonders hervor-

zuheben. Sie kommen namlich im Gebiet viel seltener vor, als

man im Allgemeinen anzunehmen geneigt ist, oder sind dort wenig-

stens viel seltener selbst oder auch nur in ihren Spuren sichtbar.

Trotzdem ich schon Gelegenheit hatte, fast das ganze Gebiet zu

besuchen, ist fiir mich wenigstens der einzige Ort, an dem ich

unzweifelhaft und an mehreren Stellen Flusspferde zu Gesicht be-

kommen, eben der Ossa. Die weitere Thierwelt charakterisirt sich

durch grosse Mengen von Wasservogeln, die mir theilweise — und

ich habe sehr viele Vogel praparirt — ganz neu waren, ein Um-
stand, der jedenfalls mit der fast absoluten Ruhe, die den See um-

giebt, zusammenhangt. Den Spuren und der Losung nach zu urtheileu,

Mitth. von Forschungsreisenden, X. Band. HI.
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sind die unbewohnten Waldungen, die das Becken umgeben, auch

der Aufentlialt sehr zahlreiclier Elefanten, Wildschweine, Antilopen

verschiedener Art und einer Unmenge von Affen, so dass die Jagd-

verhaltnisse sicher sehr glanzende zu nennen sind. Besonders be-

merkenswerth und auffallig ist schliesslich der Reichthum des Sees

an verschiedenen Fischarten, die sich von der an der Kiiste sonst

erhaltlicben Waare recht vortheilhaft durch ihre Schmackhaftigkeit

auszeichnen. Demgemass trifft man auch haufig Spuren von Fischern,

Eauchergestelle, kleine provisorische Hiitten u. s. w. Die Fische

aus dem Ossa bilden einen nicht unbetrachtlichen Handelsartikel

bei den Bakoko am Sanagaufer. Auch Mulimbafischer besuchen mit

Yorliebe dieses abgelegene Becken.

Die Ufer sind, wie schon erwahnt, im Uebrigen ganz ohne Be-

volkerung oder auch nur Spuren einer solchen. Wahrend im Kamerun-

gebiet langst verlassene Wohnstatten dem Eingeweihten im Allge-

meinen durch wild wuchernde Cassata, Makabo oder auch nur

durch geringeren Hochwald und desto starkeres Unterholz ohne

Weiteres leicht erkennbar sind, fehlen diese Anzeichen am Ossasee

iiberall ganz und gar. Gleichmassig hoch und dicht umgiebt ihn

der viele Kilometer breite Urwald. Aus eingehender Fragestellung

an die Lungahe und Ndongaleute sowohl wie auch an die dem

Weissen weniger fremden Edea und Flussbakoko scheint hervor-

zugehen, dass schon viele Jahre eine gegenseitige Stammesfeindschaft

besteht, so dass die Lungahe und Ndongaleute zwar noch unter sich

iiber den See sowohl als auch iiber Land lebhaften Handel treiben,

im Uebrigen aber ihre sammtlichen Beziehungen nur noch nach

Norden zu den Duala haben, dass andererseits aber auch Bakoko,

Edea und Mulimbaleute lediglich der Fischerei halber und dann

auch nur die dem Sanaga benachbarten Seetheile betreten. Es geht

diese absolute gegenseitige Trennung auch aus dem volligen Ver-

wachsen einer friiher zwischen dem Sanaga-Nordufer bei Edea und

der Lungahelandschaft Ndogobayek bestehenden Landverbindung

hervor, die etwa vier bis fiinf Stunden lang war. Dem Vernehmen

nach war vor etwa 20 Jahren zwischen den Edea und Lungahe eben

an der Ausmiindung dieses Weges am Sanaga, dicht unterhalb der

Nordfalle ein regelmassiger lebhaft besuchter Markt. Da ich nun

Edea- sowohl wie Bakoko- und Mulimbahauptlinge in grosserer Zahl

nach LuDgahe mitnehmen konnte und etwa zehn der einflussreichsten

Lungahehauptlinge in einer vielhundertkopfigen Menge im Yemankal-

dorf, dem Hauptort von Ndogobayek den Friedensvertrag mitunter-

zeichnet haben, so ist eine Wiederankniipfung der alten Verbindungen

zwischen Ndonga und Lungahe einerseits, den Mulimba, Flussbakoko

und Edea andererseits wahrscheinlich und war, als ich Edea verliess,



— IGl —

> bereits thatsacblich im Entstehen. Damals, als icli den See befuhr,

waren, abgeseben vou den Anzeicben voriibergebenden Aufenthaltes

von Fiscbern, die einzigen Spuren menscblicber Anwesenbeit, tief

versteckt in den entferntesten Bucbten nacb der Ndongaseite sowobl

wie nacb der Lungabeseite je eine ganz kleine provisoriscbe Nieder-

lassung, die eben nur als Wjiarenunterkunft fur den Handelsverkebr

beider Stamme diente, von den eigentlicben Niederlassungen dieser

aber nocb durcb mebrere Stunden Landweg durcb unbewobnte

Urwaldstrecken getrennt war. Der Gedanke liegt nabe, dass den

Lungabe ein grosser Tbeil des Handels am nordlicben Sanagaufer,

also vor Allem der ostlicb angrenzenden Babimbistammej zufliesst,

da diese den durcb den Zwiscbenbandel unbequemeren Weg durcb

Bekok und Mangalle nacb Edea bezw. dem scbiffbaren Tbeile des

Sanaga gewiss nur ausnabmsweise wablen. Demgemass diirfte dem

See eine bandelspolitiscbe Bedeutung mit der Zeit vielleicbt derart

zukommen, dass dieser Handel anstatt wie bisher durcb bauptsacb-

licbe Vermittelung von Duala nacb Norden zu wenigstens von den

siidlicben Lungabestammen den Weissen am Sanaga direkt zu-

fliessen kdnnte.

Um meiner Vermutbung, dass der See eine friibere Verbindung

des Sanaga zum Kamerunastuarium darstelle, des Weiteren Recbnung

zu tragen, eriibrigt nocb die Bemerkung, dass vom Ausgang zum

Sanaga aus flussaufwarts bis fast in die Hobe der Edea-Nordfalle

das Nordufer des Stromas ganz niedrig, unbewobnt und von Urwald

bestanden ist. Aucb bier ist die Formation angescbwemmter Boden

mit allerdings einer starken Humusdecke. Meine Absicbt, vom Sanaga

durcb den Wald den See auf der offenbar streckenweise nur sebr

geringen Entfernung zu erreicben, babe icb aus Zeitmangel leider

aufgeben miissen.

Ueber den kleinen Landmarscb von der Lungabebeatcb zur

Landscbaft Ndogobayek waren vielleicbt nocb einige Bemerkungen

angebracbt, da die siidlicben Lungabe und ibr Gebiet nocb fast

unbekannt sind. Der Weg fiibrt vom Seeufer einige Stunden lang

durcb unbewobnten Urwald, der durcb auffallend viele Elefanten-

spuren und besonders reicblicbe schone Nutzbolzstamme bemerkens-

wertb ist. Die niedere Hiigellandscbaft, die passirt wird, unter-

acbeidet sicb in ibrem Cbarakter in nicbts von den Seeufern. Der

Weg selbst ist nicbt gut gebalten und ofi'enbar verbaltnissmassig

weuig begangen, da die Landverbindung nacb der Ndongalandscbaft

offenbar vorgezogen wird. Erwabnen will icb gleicb, dass nacli

Abscbluss der Friedensverbandlung sofort der Weg in Stand gesetzt

warden sollte, und scbon bei meiner Ruckkebr etvva in der Ilalfte

' seiner Lange 2 m breit ausgebauen war. Die bewobnte Luugabe-

I

12*
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landschaft scheint ein ziemlich ebeues Plateau zu seiii; dessen Bodeu

ebenfalls fast durchweg aus Laterit besteht. Es erstreckt sicli

jedenfalls bis an den Steilabfall im Osten, dessen Verlangerung nacli

Norden die Dibombe-, nacb Siiden die Mongombe- und Edeafalle

bildet. Die Lungahe sind Bakoko, sprechen aber von den drei

grossen Bakokodialekten nicbt den in Edea oder bei den Flussbakoko

iiblichen, sondern merkwiirdigerweise das sogenannte Basso, was

beispielsweise von den slidlich Edea am Nyong gelegenen Yabbi-

leuten gesprochen wird. Ihre Ansiedelungen unterscbeiden sich von

den mir sonst in fast alien Gegenden woMbekannten Bakokoansiede-

lungen ganz bedeutend und erinnern sehr an die Ansiedelungen dei

Bakwiri. Die Bauart der Hauser ist zwar Bakokomanier, doch liegen

selten mehr wie drei Hauser an einem Platze, und sind diese Platze

durch Anpflanzungen der gewohnlichen Art, die theilweise sehr sorg

faltig angelegt sind, an den Bachen aber aucb durch schmale Wald-

streifen voneinander getrennt. Erst ein gewisser Komplex solchc]

Einzelgehofte wird als Dorf betrachtet und fiihrt ganz nach Bakoko-

art den Namen des Dorfhauptlings eventuell mit Angabe des Vater-

namens. Die Sitten und die Tracht kommen denen der ostlicheren

Bakoko nahe, und ist es mir bei der geringen Dauer meines Auf-

enthaltes ganz unmoglich, einen Unterschied anzugeben. Aufgefalleii

ist mir aber, dass die Korpergrosse und Schonheit der Lungahe sehi

von ihren ostlichen Bakokovettern abstachen. Weit entfernt, das^

sie diesen auch nur annahernd geglichen hatten, machten sie mil

vielmehr den traurigen und heruntergekommenen Eindruck, den icli

beispielsweise von den Ngumba im siidlichen Schutzgebiete hatte

Haufige Hautkrankheiten und Elephantiasis vermehrten diesen Ein

druck noch. Die Aufnahme sowohl wie die weitere Behandlung

waren, trotzdem ich gar keine Machtmittel bei mir hatte, eine vor

ziigliche, wobei man allerdings dem Umstand, dass ich gekommeii

war, die alte Feindschaft ztim Sanaga hin aus der Welt zu schaffen,

weitgehend Rechnung zu tragen hat. Von Weissen wussten die

Leute wenig; doch war nach ihren Angaben die Route, die Ramsay
von Edea zum Dibombe einschlug, nach Osten wohl kaum eiiK

Stunde entfernt. Die lebhaften Beziehungen zu den Balimbi iii;

Osten, den Duala im Norden und den Ndonga im Westen wurdei

mir allgemein zugegeben, wie denn bei schwierigen Streitfallei

vereinzelt von da aus irgend ein von der Regierung weiter nordlicl

eingesetzter Dualagerichtshof zur Entscheidung angerufen wird. Die

grosseren Landverbindungswege , die ich durch vieles Hin- und

Herfragen habe feststellen konnen, waren von dieser siidwestlichstei]

Lungahelandschaft Ndogobayek aus folgende: Zur Landschaft Dibomb(

nach NNW etwa zwei Stunden, nach Ndonga iiber Land 1^/2 Tage
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marsch iiber viele Dorfer, auf der Ilalfte dieses Weges geht die

Strasse nach Yaporaa (Fiihre iiber den Lungasi) nacli Norden ab,

iKioh NNO zur Landscliaft Ndogosum, King Yanna eine Stunde, zu

dessen Beatch am Dibombe drei Stunden, von da im Kanu abwarts

bis Yapoma vier Stunden, dagegen aufwarts zu den Fallen etwa eine

Stunde, nach Osten zur Balimbelandschaft Ndogunkumak drei bis

vier Tage nach OSO in ein bis zwei Tagen zu .Dogodsche (Ndo-

gundju61i) und schliesslich durch unbewohnten Urwald nach dem
Mongombe und Edea etwa fiinf bis sechs Stunden nach SSO."^)

Zum Schluss mdchte ich noch erwahnen, dass die von mir ver-

muthete friihere Verbindung des Sanaga zum Meere offenbar nicht

die einzige ist, dass vielmehr auf dem Siidflussufer noch andere alte

Wasserverbindungen nach Westen existiren. So konnte ich auf

einem allerdings in der Trockenzeit nicht passirbaren engen und

seichten Kanal im Kanu von Ndogunbuang (eine Stunde etwa auf-

warts der Pallotinerniederlassung Marienberg am Siidufer des Flusses)

in fast direkt siidlicher Eichtung durch die Landschaft Yasuku in

den Nyong unterhalb seiner Falle bei Dehane gelangen, ein Weg,

der allerdings nur fiir ein kleines Kanu in der Regenzeit moglich

i ist, da das erste Drittel, vom Sanaga aus gerechnet, fiir jedes andere

Fahrzeug zu eng und auch zu seicht ist. Schliesslich bin ich durch

einen der genannten Missionsstation siidwestlich auf dem Siidufer

gegeniiber einmiindenden, etwa 50 m breiten Arm nach etwa ein-

stiindiger Fahrt in ein ausserordentlich breites Becken gelangt, das

nach Siiden sowohl wie nach Westen unabsehbar weite, wasserreiche

I
Yerzweigungen schickte und von den Eingeborenen Tit-Songo ge-

nannt wird. An seinem Eingange von der Verbindung zum Sanaga

aus sind die Sklavenniederlassungen der Flussbakokodorfer Nyanye-

town und Pungo-Sungo gelegen. Leider habe ich eine weitere

Exploration dieses an Grosse anscheinend dem Ossa entsprechenden

,
Beckens aus Zeitmangel nicht mehr vornehmen konnen. Jedenfalls

soil der kleinere Siidarm dieses Sees, dessen Ufer entsprechend der

!
grosseren Nahe der See iibrigens alle bedeutend niedriger wie die

' des Ossa sind, bis Yasuku dicht am Nyong, nicht aber zu diesem

durchfiihren, wahrend der sehr viel breitere und wohl auch liingere

j

Arm nach Westen zu bis in die Mangroven der Sanagamlindungen

reichen soil. Und zwar soli er mit der Bungomiindiing noch westlich

der am weitesten kiistenwai ts gelegenen Mulimba-Niederlassungen in

Zusammenhang stehen. Es geht ungefahr auch dieser Stelle ent-

sprechend in Wirklichkeit ein etwa 100 m ])reiter Ann in die

*) Dieae Aiigabeii stainmen von eijiig'eii init europaiHchoi Aiiscli:iiiuii<^en

vertrauten Dualahandlern, die ich l)ci Yeinaiikal traf.
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Mangroven der Bungomundung etwa nacli OSO ab. Ich mochte

noch die Yermuthung aussprechen, dass die flussahnliche, breite

Kiisteneinbiegung zwischen Sanaga- und Nyongmiindung, der soge-

nannte Lottefluss mit diesem sehr wasserreichen Westarm des Tit-

Songo in Verbindung steht, oder doch dessen friihere direkte Yer-

bindung zur See darstellt, zumal ein Zufluss in den Lottefluss von

Osten her, wenn aucb nur von ganz geringer Bedeutung, durch den

Siidarm des Tit-Songo und des weiteren durch die Wasserverbindung

Ndogunbuang-Nyong absolut ausgeschlossen erscheint.

Meteorologische Beobachtungen in Debundja.

Herr Linn ell hat im Jahre 1896 die Beobachtungen in gleicher

Weise wie im Yorjahre fortgesetzt.

Die Temperaturverhaltnisse weisen gegeniiber denen des Jahres

1895 (vergl. Mitth. 1896 S. 154) keine wesentliche Abweichung auf.

Die Regenmessungen haben den enormen Regenreichthum der Station

abermals bestatigt, die Jahresmenge 9780 nun ist sogar noch grosser

ausgefallen wie die des Jahres 1895 (8968 mm), obwohl die Monate

Januar und Februar erheblich trockener waren als 1895. Da infolge

von Krankheit und zeitweiser Abwesenheit des Beobachters von der

Station nur wenige Monate liickenlos sind, hat sich die wahrend

der Tages- und Nachtstunden gefallene Regenmenge dfters nicht

scharf trennen lassen, da die wahrend der Unterbrechungen der

Beobachtungen gefallenen Regenmengen bei Wiederaufnahme der

Notirungen nur als Gesammtsumme bei dem nachsten Beobachtungs-

termin eingetragen werden konnten. Die Gesammtjahressumme der

morgens und abends gemessenen Regenmengen ist daher nur an-

nahernd den wirklichen Yerhaltnissen entsprechend. Die Zahlen

beweisen jedenfalls, dass nachts sehr viel mehr Regen durchschnitt-

lich fallt als am Tage. Die Regenverhaltnisse dieses Punktes des

Kamerungebirges erfahren durch folgende Bemerkungen des Beob-

achters eine drastische Beleuchtung:

„Der hiiufige Regen und das damit verbundene unbeschreibliche

Wuchern des Unkrautes sind die Hauptgriinde gewesen, welche den

Yorbesitzer veranlassten, die Debundjafarm zu verkaufen. Auch

mir kam der Regen im Anfang meines Hierseins oft so stdrend in

die Arbeit, dass ich zuweilen am Gelingen des Unternehmens zu
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zweifeln begann. Der Kampf gegen das Unkraut war uubeschreib-

lich. Jetzt babe ich in alien Theilen der Farm Schutzhiitten aus

Matten gebaut, in die ich wahrend scliwerer Regen mit den Arbeitern

untertrete. Ungefahr eine halbe Stunde uach dem Regen hat sich

das Wasser verlaufen und die Leute konnen wieder arbeiten. Trockene

Kleider haben wir Weisse fast nie, wenn wir aus der Farm nach

der Wohnung kommen. Wir ziehen uns jedesmal von Kopf bis zu

den Flissen um, die nassen Kleider und Stiefel werden auf dem
Kakaodorrapparat sofort wieder getrocknet. In der „Trockenzeit",

Dezember bis April, zuweilen auch schon im November und noch

im Mai lasst sich gut arbeiten. Im Februar 1896 habe ich sogar

den gerodeten Busch verbrennen konnen. Was der Regen schadet,

bringt er durch reichliche Ernten wieder ein. Wir haben im letzten

Jahre von kaum zehn ertragsfahigen Hektaren 207 Centner Kakao

geerntet. Dem Verfaulen und Verschimmeln beuge ich durch sorg-

faltige luftige Lagerung der Sachen vor. Reis z. B. halt sich fiinf

bis sechs Monate."

i
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Astronomische Ortsbestimmungen von Premierlieutenant

V. Besser in Kamerun.
Yon M. Sclinauder.

Wahrend seines Aufenthaltes in Edea und einer Reise nacli der Regierungs-

station Mpim hat Herr Premierlieutenant v. Besser im Dezember 1895 und

Ende Februar bis Anfang April 1896 die naclistehenden astronomischen Orts-

liestimmiingen angestellt. Die Uhren und Universalinstrumente waren dieselben,

die schon bei der deutsch-englischen Grenzregulirung verwendet worden waren.

Das grossere, fiinfzdllige Universalinstrument liat sicli aber diesmal, wenh aucli

nur wenig, dem kleineren Reiseuniversal von Hildebrand liberlegen gezeigt, da

aus den Breitenbestimmungen fiir den niittleren Fehler einer Zenitlidistanz

beim grosseren Instrument sich ± 14", beim kleineren + 16" ergiebt. Doch
ist der Unterschied immer noch geringer, als sich im voraus erwarten liess,

wenn es gleich nicht zweifelhaft sein kann, dass die schwierige Mikroskop-

ablesung die Hauptschuld daran tragt. Beim kleineren Instrument ist iibrigens,

ohne angebbare Ursache, ein plotzlicher Sprung im Zenithpunkte eingetreten

durch Verschiebung des Hohenniveaus gegen den Kreis; einen schadlichen Ein-

fluss auf die Messungen scheint dieser Umstand jedoch nicht ausgeiibt zu haben.

Fiir die geographische Breite der Station Edea liegen im Ganzen sechs

Satze mit 63 Einzelbeobachtungen vor, namlich:

1895 Dez. 28. . « Eridani S = + 3° 48' 15" 8 Beob.

1896 Febr. 28. . a Argus S 25 12 „

Marz 2. . « „ S 21 8 „

3. . « „ S 15 8 „

„ 9. . £ „ S 31 17 „ (unsymmetr.)

April 6. . t , S 19_ 10 „

= + 3° 48' 21"

Der mittlere Fehler dieses Mitte.lwerthes, der unter Annahme gleicher

Gewichte fiir die einzelnen Satze abgeleitet ist, ergiebt sich sowohl nach der

Anzahl der Einzelbeobachtungen, als audi nach der Uebereinstimmung der

Satzmittel untereinander zu rund + 2", so dass also die Breite von Edea als

recht sicher bestimmt betrachtet werden kann.

Fiir die Lange von Edea liegt eine Zeitiibertragung von Kamerun aus, als

auch ein Satz Mondbeobachtungen mit dem grosseren Universalinstrument vor.

Nimmt man fiir die Uhren als Gang wahrend der Uebertragungsdauer das Mittel

aus den vorher in Kamerun und nachher in Edea bestimmten Gangen, namlich

+ 8«.4 fur Uhr I, — 17«.8 fiir Ulir I[ und — 5\4 fiir Uhr IIT, so ergiebt sich,

bei zehntiigiger Uebertragungsdauer, fiir die (istliclie Liinge gegen Kamerun

auH Qhr I . Edea 2"' I'' oHi\. Kamerun

. II . 1 25 „

„ III . . 1 32 „

Mittel l'"39^3 = 24' 50" Ostl. Kamerun.
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Unter Annahme des Werthes: Kamerun 9° 41' 39" ostl. Greenwich, folgt

mithin aus der Zeitiibertragung Edea A = 10° 6'.5 ostl. Greenwich.

Die Langenbestimmung durch die Mondbeobachtungen, die unter giinstigen

Umstanden erhalten warden, hat ergeben

Edea A = 10° 5'.5 ostl. Greenwich,

so dass fiir die Lange von Edea angenommen werden kann
X = 10° 6'.0 ostl. Greenwich.

Die nahe Uebereinstimmung der Resultate aus beiden Bestimmungsarten

ist wohl nur zufallig.

Auf einer sechzehntagigen Reise von Edea nach Mpim und zuriick wurde

ferner bestimmt:

Besahong-Mingeyo Marz 22. « Leonis u. a Tauri ^= + 3° 51' aus Zeitbest.

0. u. W.
Mpim » 30. t Argus S f^ = + 4 3'.7 4syram Beob.

Badumuch dorf . . April 1. < Argus S qp = -h3 57.2 9 Beob.

Aus den einschliessenden Zeitbestimmungen in Edea hat sich fiir die

mittleren taglichen Marschgange der drei Uhren ergeben: Uhr I: + 9^.5;

Uhr II: — 14^.1; Uhr III: — 3^.9. Werden diese Gange zu Grunde gelegt, so

ergeben die Uhren mit guter Uebereinstimmung als ostliche Langen gegen Edea:

Uhr I Uhr II Uhr III Mittel

Besahong-Mingeyo +0™ 41^.1 + 0™ 46s.4 + 0>» 42s.2 + 0'" 43^.2 = + 10' 48"

Mpim 2 10.4 2 14.4 2 11.8 2 12.2 33 3

Badumuchdorf . . 0 59.1 1 4.1 0 58.3 1 0.5 15 8

Mit Riicksicht auf die oben fiir Edea abgeleitete Lange gegen Greenwich

haben wir also

Besahong-Mingeyo I = 10° 16'.8 ostl. Greenw. <jr = -f- 3° 51'

Mpim 10 39.0 „ „ -|- 4 3.7

Badumuchdorf . . 10 21.1 „ „ +3 57.2



Aus dem deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiete.

Turu.
Yon Lieutenant Stadlbaur.

Turu (auch Uniaturu genannt), ein gewaltiges Granithochplateau

mit leicht welligem Grelandej erstreckt sich in breiter Ausdehnung

westlich des grossen Grabens von den Landschaften Matongo und

Muria in siidlicher Richtung bis auf wenige Tage an Kilimatinde

und Muhalala heran.

Die Grenzen ihres Landes sind den Eingeborenen nur theilweise

und annahernd bekannt.

Im Norden wird Turu in weitem Bogen von einer 15- bis 20-

stiindigen Grassteppe, zur trockenen Zeit einer wasserlosen Wiiste,

umschlossen, im Osten bildet zum grdssten Theil der Steilrand des

grossen Grabens die Grenze, im Siiden und Westen trennt ein

mehrtagiger dichter Dornbusch das Land von Uniangwira, Muhalala

und Ussure. Keine Waldung, fast kein Baum und Strauch, bedeckt

die weiten Flachen, nur die vielen von Sonne und Regen zerrissenen,

grotesken Granitfelsgruppen unterbrechen einigermaassen die Bin-

formigkeit des Gelandes.

Antilopen und wenige Strausse bilden ausser den zahlreicher

vorkommenden Leoparden das einzige jagdbare Wild.

Um so reicher ist die Thierwelt in der nordlich angrenzenden

Steppe vertreten. Tausende von Antilopen aller Art, Zebras und

Gnus weiden in der von Menschen nur wenig betretenen Wildniss,

Nashorn, Biiffel und Elefant durchkreuzen auf dem Wege zu den

weit entfernten Wasserstellen die einsame Savanne.

Die Bewasserung des Landes ist eine sparliche; Fliisse und

Bache mit stiindig reichlich fliessendem Wasser fehlen ganz; die

wenigen kleinen Rinnsale und schwaclion Quellon versiegen in der

trockensten Zeit, so dass dann nur aus tiefen, schachtartig bis auf

den Felsgrund gegrabcn(3n Lochern das nothigo Wasser gewonnen

werden kann. Auffallend dagegen ist der grosse Reichthum an salzigcn
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Gewassern und Seen; ausser dem Lingida imd dem siidlich hiervon

gelegenen kleinen Gentaiisee soil im nordlichen Fori (zwei bis drei

Tage entfernt) ein grosser Salzsee, „Wassutu", im Osten ein etwas

kleinerer See, „Lalu", aus denen die BewohDer der nordlichen und

ostlichen Landschaften ihr Salz holen, liegen; beide Seen fiihren

ebenso wie der Balangda am Fusse des Guruiberges — von den

Waniaturu „Balangda-Hannang" genannt — noch den Beinamen

„Balangda".

Nach Aussage der Eingeborenen versumpfen die Salzseen immer

mehr und sind zum Theil wie der Balangda-Hannang fast vollstiindig

scbon ausgetrocknet.

Das Klima ist infolge der ungeschiitzten Hobenlage des Landes

ein rauhes; standig braust ein scharfer kiihler Nord-Ost („gamiro"),

der sich mittags und nachts bis zum Orkan steigert, ungebindert

iiber das fast kahle Land, zur trockenen Jahreszeit Wolken von

Staub und feinem Sand vor sich herjagend. Nur die dichten

Euphorbienhecken, dieeinzige strauchartigeBodenbedeckung, schiitzen

einigermaassen die Behausungen der Waniaturu vor den Unbilden

der Witterung. Haufig tritt zur Nachtzeit eine empfindliche Tem-

peraturabkiihlung ein; drei bis vier Grad C. und noch darunter

gehoren in den Monaten Juni bis September nicht zur Seltenheit.

Die jetzt ganz Turu bewohnenden Waniaturu haben die friihere

Bevolkerung des Landes, die Wataturu, bis auf einen kleinen Rest,

der noch in den nordlichen Landschaften versprengt und nur ge-

duldet noch ansassig ist, theils verdrangt, theils mit Gewalt vertrieben.

tJeber Herkunft und Abstammung der Waniaturu und Bedeutung

ihres Namens konnten weder die Stammesangehdrigen selbst noch die

Wataturu Aufschluss geben.

Durch ihre natiirlichen Landesgrenzen, durch unwegsame Berg-,

Dorn- und Savannenwildniss von regem Yerkehr mit den benach-

barten Stammen und fremdem Einfluss abgeschlossen, haben sich die

Waniaturu noch ganz in ihrer Eigenart erhalten.

Wegen ihres kriegerischen, grausamen und wilden Charakters

haben sie sich weit uber die Grenzen ihres Landes hinaus, das sich

Fremde zu betreten scheuen, einen gefurchteten Ruf erworben. Sie

erkennen kein gemeinsames Stammesoberhaupt an; ein Jeder will

auf seinem Grund und Boden sein eigener unumschrankter Herr

sein, unabhangig von einem Hauptling oder Sultan.

Nur in der Laudschaft Uniangiri steht ein Mann Namens

Mohango als machtiger Zauberer in hohem Ansehen; er iibt iiber

seine Stammesangehorigen gewisse Hiiuptlingsrechte aus und besitzt

einige Vorrechte; er schlichtet die haufigen Stammesfehden, bestimmt

iiber Krieg und Frieden; sein Rath und seine Hiilfe wird bei Vieh-
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erkrankungen eingeliolt; eine freiwillige Abgabe an Vieh und Lebens-

mitteln wircl ibin hiei'fiir entrichtet; seine Entscbeidungen in den

vielen Streitigkeiten werden wobl mebr aus abergliiubiscber Furcbt

vor seiner Macbt als aus treuer Anbanglicbkeit streng befolgt.

Gegen jeden fremden Eindringling, insbesondere gegen einen

Europaer, begeu die Waniaturu die feindseligste Abneigung und das

gehiissigste Misstrauen; einen jeden der Ihrigen, der als Fiibrer

Dienste leistet, bedroben sie mit dem Tode.

Krieg, Jagd und die Bewacbung ibrer scbonen grossen Vieb-

berden bilden die Hauptbescbaftigung der Manner.

Von grossein, kraftigem Korperbau, dabei gewandt und aus-

dauernd, betreiben sie scbon von friiber Jugend auf mit grossem

Eifer die Waffeniibungen. Mit Stolz zeigen sie bei festlicben An-

lassen ibre erstaunlicbe Gescbicklicbkeit in friedlicbem Keulenwett-

kampfe. Nacb Fecbterart nebmen die beiden Kampfer nur wenige

Scbritte voneinander entfernt Aufstellung und sucben mit dem
scbwereu; -langen, keulenartigen Stabe die ungedeckte gegneriscbe

Blosse an Kopf, Brust und Scbultern zu treffen und den Gegner zu

entwaflPnen; flink und gewandt folgen Angriff und Parade, welcbe

tbeils mit dem Stock selbst, tbeils mit einem kleinen Faustscbild

mit doppelt verlangertem Handstock erfolgt; stiirmiscber Jubel und

Applaus von Seiten der zablreicb versammelten Zuscbauer begleitet

jeden woblgezielten, gescbickten Hieb.

Nur mit dem Keulenstocke bewaffnet greifen sie aucb uner-

scbrocken den Leoparden an, wenn er in ibre Herden einbricbt,

und strecken das anspringende Tbier durcb einen Scblag auf den

Scbadel nieder. Als Kriegswaffen fiibren die Waniaturu einen

scbweren Wurfspeer rait kurzem Bticbblatt und etwa 1,30 m langen

Holzscbaft, dessen Ende mit einem spiralformig umwundenen Eisen-

bande bescbwert ist, ausserdem Bogen und unvergiftete Pfeile; zum

eigenen Scbutze einen eigenartig geformten, ovalen, seltener runden

kleinen Scbild aus Nasbornbaut.

Einen stattlicben Anblick bieten die boben sebnigen Gestalten

von vielfacb beller Hautfarbe in voUem Kriegsscbmuck.

Ein scbwarzer, mit kleinen Muscbeln verzierter Straussfedern-

scbmuck, aus dem lange, weisse Federn buscbformig emporragen,

umscbliesst rabmenartig Kopf und Gesiebt; die Brust scbmuckt ein

grosses Leopardenfell, das sicb kragenartig um den Hals legt.

Lange Scbniire, an denen rotbe und weisse getrocknete Beeren oder

kleine Ringcben, aus den Scbalen der Strausseneier gescbnitten,

aufgereibt sind, seltener diinne Eisenkettcben mit Messing- und

Kupferpliittcben zieren Arm- und Fussgelenke. Eiu breiter Gurtel

aus feinen, lielleu Grasscbniiren umscbnurt eiig die Jliiften.
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Zum Unterschiede von den kleineren und schwacher gebauten

Wataturu tragen die Waniaturu die Haare gewdhnlich kurz, brechen

die Vorderzahne nicht aus und durchlochern nicht die Ohrlappen,

iiberhaupt findet bei ihnen keinerlei Tatowirung oder Korperver-

stummelung statt.

Tapfer und verwegen im Kampfe, dringen sie sprungweise auf

den Gegner ein, mit sclirillem Gesclirei, das wie das GeklalF ihrer

kleinen Hunde klingt, den Angrilf begleitend; tlieils gedeckt hinter

dem kleinen, senkrecht aufgestellten Scliild sich gegeniiber kauernd,

theils vorstiirzend erspahen sie mit scharfem Auge die feindliche

Bldsse und schleudern im Ansprunge aus nachster Nahe den schweren

Speer; rasch beim Fehlwurfe wieder zuriickspringend, greifen sie zu

Pfeil und Bogen, und geschickt dem feindlichen Stoss oder Wurf
ausweichend suchen sie den Gegner, immer enger um'kreisend, mit

Pfeilschiissen kampfunfabig zu machen, um den Wehrlosen scbliess-

lich mit der Keule niederzuscbmettern.

Ebensowenig erwarten und beanspruchen sie eine Schonung,

wenn iiberwunden, fiir sich selbst; schwer verwundet kampfen sie

noch mit letzter Kraft; wenn aucb den sicberen Tod vor Augen,

suchen Gefangene noch zu entfliehen.

Ein hartes Loos haben Weiber und Kinder; ihnen fallt die

ganze schwere Tagesarbeit, die Bestellung und das Abernten der

Felder und die Pflege des Yiehes zu. Im Ki'iege dienen sie nicht

selten als Lose- oder Siihnegeld, beim Handel als Tausch- oder

Kaufpreis fiir Yieh; auf der Flucht werden sie eher als die Herden

im Stich gelassen oder ermordet.

Die Ansiedelungen der Waniaturu gleichen von Weitem einem

dichten Euphorbienbusch. Breite, geradlinige Strassen und Wege,

von niedrigen Euphorbien eingefasst, um das Eintreten des Viehes

in die Felder zu verhindern, verbinden die einzeln gelegenen Temben.

Den einzigen Eingang durch die undurchdringliche Hecke bildet

ein enges niedriges Thor, das nachts mit schweren Kniippeln ver-

sperrt wird.

Mehrere kleine Temben, welche theils als Wohnungen, theils

als Stallungen dienen, umschliessen halbkreisfdrmig einen reinlich

gehaltenen Hof. Die Temben sind primitiv aus Kniippelstammen

errichtet und nur von innen mit Lehm verstrichen; das Dach, aus

einer Stroh- und Lehmschicht, welche auf einer flachen Balken-

decke ruht, ist leicht gewdlbt. Ein bis zwei Thiiren, nachts durch

grosse Eeisigbiindel verschlossen, fiihren in das fusstief unter den

Boden versenkte Innere, in dem sich nur eine diirftige Einrichtung

und einiges armliche Hausgerath befindet.
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Vielfach findet man in unmittelbarer Nahe der Temben einen

tennenartig gestampften schon geebneten Platz, auf welchem die

Eingeborenen eifrig eine Art Kegelspiel treiben. Die Spieler suchen

kleine, im Kreis aufgesteckte Holzpflockchen aus kiirzer Entfermmg

mit Steinchen niederzuwerfen.

In den nordliclien; reiclieren Landschaften sind fast alle grdsseren

Temben van starken, fiir einen Neger uneinnehmbaren Befestigungs-

und Vertheidigungsanlagen, welcbe mit grosser Miihe und Sorgfalt

zum Schutze gegen die in frliherer Zeit haufigen Einfalle der ge-

fiircliteten Massai liergestellt wurden, umgeben. Zwischen zwei bis

drei konzentrischen Ringen boher Euphorbienhecken, deren Stamme

unten mit Dornzweigen diclit verflocbten sind, liegen mehrere Reilien

tiefer Fallgruben, welche einem Angreifer selbst nach Durcbbrucli

der scbwer durch Feuer oder Axt zu zerstorenden Euphorbien eiu

weiteres Yordringen unmogiicb macben; ein enger, langer Palissaden-

gang fiibrt durch die tiefe Umfassung an das schmale Hofthor nnd

setzt sich bis in die Mitte des Hofes fort.

Ein kleiner an der Riickseite gelegener versteckter Durchlass

mit versenktem Gang ermoglicht dem Yertheidiger auszufallen oder

sicb nocb rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Bei manchen Temben

trifft man den bei den Wafiomi gebrauchlicben unterirdiscben Aus-

gang mit geraumiger Hohle, wenn der steinige oder felsige Grund

eine rings geschlossene Umfassung mit Hecken und Gruben unmog-

iicb macht.

Fiir Ackerbau bietet das Land trotz seiner sparlichen Wasser-

verhaltnisse die giinstigsten Bedingungen.

Die Bewasserung des frucbtbaren Bodens, rothen Laterits, ist

durch Regenzeit und Grundwasser in dem fast abflusslosen Gelande

derartig ausreichend und auch fiir die trockenen Monate nachhaltend,

dass in alien Landschaften, mit Ausnahme des steinigen Puma, eines

FelsenlabyrinthS; das kaum seine wenigen Bewohner nahrt, erfolgreich

fast sammtliche Negerkulturen angebaut werden.

In dem dicht bevolkerten, nordlichen Theile von Turu werden

auf dem schweren Boden die reichsten Yollernten, weit liber den

eigenen Bedarf, erzielt. Feld wechselt hier ab mit Weide, Weide

mit Feld. Kein Stiick der frucbtbaren Erde liegt unbenutzt.

Der hervorragende Reichthum an schonem, afrikanisch- erst-

klassigem Yieh liefert ferner einen Beweis fiir die der Yiehzucht

giinstigen Yerhaltnisse und fiir die Geschicklichkeit und das Yer-

standniss der Waniaturu als Ziichter.

Auch der Aermste besitzt eine kleine Herde von schonen

Bindern, Ziegen, Schafen und einigen Eseln, welche immer mehr

zu vergrossern sein ganzes Streben ist. Die Esel, deren Fleisch

als Leckerbissen gilt, stehen besonders hoch im Werthe.
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In den flachen Mulden und Terraiufalten, welche sich zur Regen-

zeit (stark bewassert) in iippige Wiesen verwandeln, linden die

zahlreiclien Herden stets Nahrung und gute Weideplatze.

Die tiefen Wasserldcher, aus denen die zum Yiehtranken ge-,

schickt angelegten grossen Bassins und langen trogartigen Rinnen

gefiillt werden, liefern zu jeder Zeit Mnreichend gutes und frisclies

Wasser. Die vielen, vom Yieh haufig benutzten Salzleeken tragen

auch zu dem vorziigliclien Gedeihen der Thiere bei.

Die vor Jahren grassirende Rinderpest soil Turu verschout

haben, wohl eine gluckliche Folge der strengen Isolirung des

Landes. An Hausthieren besitzen die Waniaturu ausserdem nocli

kleine sehr scheue Hunde, welche die Herden als treue Wachter

auf die Weide begleiten, sowie eine Menge Hiihner.

Eifrig wird auch die Bienenzucht betrieben; der schone, helle

Honig wird zur Herstellung eines stark berauschenden methartigen

Oetrankes (cangala) verwendet.

Turu mit seinen reichen Landesprodukten und seinem grossen

schonen Yiehbestande erscheint infolge seiner centralen Lage zwischen

•dem nordlichen Kiistenstriche und Seengebiete geeignet, den zahl-

reichen Karawanen von und nach Tanga, Pangani, Saadani und

Bagamoyo als Yerpflegsetappe zu dienen.

Bei der Menge an Nahrungsmitteln aller Art, bei der Ertrags-

fahigkeit des fruchtbaren Bodens ist Turu ausserdem noch in der

Lage, von seinem Ueberflusse an Ugogo, wo haufige Missernten

schon einen Theil der Bewohner zur Auswanderung zwangen, Saat-

korn etc. abzugeben oder das Land wahrend der armsten Zeit zu

verproviantiren.

Eine Erschliessung von Turu f iir Handel und Yerkehr und eine

Kultivirung des noch auf niederster Stufe stehenden, wilden starken

Stammes mit einer Unsumme von Arbeitskraft wiirde den natiir-

lichen Reichthum des Landes nur heben und fordern und zur ratio-

nellen Yerwerthung fiihren.
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Uha, Urundi und Ruanda.
Nach einem vorlaufigen Bericht des Hauptmaims Ramsay.

Ueber eine Expedition von grossem geograpliisclien Interesse

durch Uha, Urundi und Ruanda berichtet Hauptmann Ramsay,
wie folgt:

Am 29. Januar d. Js. marschirte ich von bier ab, mit Lieutenant

Fonck II., Arzt Hosemann, Unteroffizier Ullmann, 112 Askaris

und 120 Tragern — die Trager waren, soweit es ging, mit Kara-

binern, sonst mit Vorderladern bewaffnet. Die Expedition war aus-

^eriistet fiir drei Monate. Am 31. Januar traf ich bei Lussimbi,

dem Konig von Udjidji, ein, wo die Expedition sehr gut aufge-

nommen wurde. Am 3. Februar lagerten wir an der Quelle des

Malagarassi — einen Tagemarsch ostlich vom Tanganyika. In den

nachsten Tagen folgte ich dem Malagarassithal ; wir iiberschritten

<len Fluss am 8. Februar auf einer grossen, geflochtenen Briicke, die

von Eingeborenen gebaut ist, und befanden uns damit in Uha. Am
5. Februar war Luassa, ein Hauptsultan von Uha, gegen den Herr

•Oberstlieutenant v. Trotha mit mir zusammen eine Strafexpedition

unternommen hatte, mit etwa 1000 Mannern im Lager erschienen,

hatte seine Unterwerfung erklart und um Frieden gebeten; er brachte

reichliche Geschenke. Die Unterwerfung Luassas, dem alle Waha
alle mogliche Zauberkraft und eine sehr grosse Macht zuschreiben,

macht im Bezirk einen grossen Eindruck. Thatsachlich ist Luassa

von alien Wahasultanen der machtigste.

Die Gegend ist ausserordentlich fruchtbar, sehr stark bevolkert

iind sehr reich an Vieh. Nachdem wir am 9. Februar den zum

Malagarassi fliessenden Mgera, der die Grenze zwischon Luassas

Reich und Ushingo bildet, iiberschritten hatten, befanden wir uns

in dem Reich Tales Ushingo, das zwar zu Uha gehort, aber ein

^anz selbstandiges Reich ist. In Ushingo setzte ich den jungen

Tale, der bis dahin aus Furcht vor seinem sonst sehr netten und

verstandigen Onkel und Vormund Mtendeli gefliichtet war, als recht-

massigen Sultan ein, und er wurde auch sofort anerkannt.

Von Ushingo nordwarts raarschirend — am 9. Februar hatte

ich in dem Baumannschen Lager vom 11 . Oktober 1892 gelagert —
iiberschritt ich am 14. Februar zum zweiten Mai den etwa 20 m
breiten, sehr tiefen Malagarassi und erreichte nach zum Theil sehr

anstrengenden Gebirgsraarsclien durch eine ausserordentlich stark

13*
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bevolkerte, reich angebaute Gegend (Urimdi) am 19. Februar den

RuYuvu. Nachdem ich am 20. Februar den Zusammenfluss von Lu-

wironsa (Luvirosa) und Ruvnvu bestimmt hatte, marschirte ich den

RuYuvu abwarts; in der Landschaft Ujensi am Ruvuvu nahm ich den

Sultan Lussabiko, der die Missionare vertrieben hatte, mit seinem

ganzen Anhang gefangen und konfiszirte sein ganzes Yieh. Die

Erzahlung Lussabikos und seiner Leute, dass er alle Sachen der

Missionare an zwei andere Europaer zuriickgegeben hatte, die neuer-

dings gekommen waren und sich zwei bis drei Tage weiter siidlich

angesiedelt batten, glaubte ich anfangs nicht, da ich mir das Er-

scheinen von neuen Europaern in diesem entfernten Winkel nicht

vorstellen konnte. Am dritten Tage erschienen aber zu meiner

grdssten Ueberraschung wirklich Abgesandte von dem Superior der

Ushirombomission, Pere Gerboin, mit einem Brief, in dem derselbe

mir mittheilt, dass er sofort, nachdem er von der Flucht der Missio-

nare Kenntniss bekommen habe, aufgebrochen sei von Ushirombo-

mit einem anderen Missionar zusammen, dass er hier in Ujensi von

den Eingeborenen sofort alles Eigenthum der Mission wieder erhalten

habe und dass er jetzt in Missuyi eine neue Station baue. Ich

entliess dann den Sultan Lussabiko, einen Schwiegersohn des Muezi,,

nebst alien Gefangenen sofort und gab ihm Alles zuriick (Vieh).

Ujensi ist im Vergleich zu den anderen prachtvollen Theilen

von Urundi und Uha ein armseliges, wenig bevolkertes Land.
* Den Ruvuvu weiter verfolgend, iiberschritt ich denselben am^

28. Februar an der Kawuje-Fahre; den Fluss weiter abwarts ver-

folgend, kam ich am 2. Marz an der Ruanilo-Fahre an, an welcher

Dr. Baumann den Ruvuvu iiberschritten hat, und erreichte am 7. Marz

in dem Reich Bugufi, das nicht zu Urundi gehort, und dessen Be-

wohner sich Wahaugasi nennen, nach vielen Schwierigkeiten, und

nachdem ich die Route des Herrn Oberstlieutenants v. Troth a

passirt hatte, den Funkt, an dem sich Ruvuvu und Akanyaru-Kagera

zum Kagera vereinigen. Der Ruvuvu hat nirgends den Namen
Kagera, dagegen heisst der Akanyaru haufig nur Kagera; der

Akanyaru ist von beiden Fliissen der bei Weitem bedeutendere.

Herr Dr. Baumann hat nach meiner Ueberzeugung die eigentlichen

Nilquellen, wenn man die Kageraquellen dafiir halt, wie er, nicht

entdeckt. Das Caput Nili quaerere besteht fort, da es auch mir

vorlaufig nicht gelungen ist, die Quellen des Akanyaru und des-

Nyewarongo zu finden.

An der Vereinigung von Ruvuvu und Kagera iiberschritten wir

mit unendlichen Schwierigkeiten wegen der zwei bis drei bis vier

und mehr Kilometer breiten Papyrussiimpfe den Kagera und befanden

uns damit in dem zu Ruanda gehorigen Kissakka. Der auf den
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Kartell verzeichnete Stanleys Observation hill ist da nicht vorhanden,

,sonst liatte Stanley den schonen Kagerafall sehen miissen. Ich

verfolgte nun, nachdem ich den Anschluss an die Graf Gotzensche
Route gefunden hatte, den Kagera (Akanyaru) aufwarts; zu meinem

Erstaunen wurde dann der machtige grosse Fluss mit einem Male

von den Eingeborenen Nyavarongo genannt, und ich befiirchtete

schon, den Zusammenfluss von Akanyaru und Nyavarongo verfehlt

zu haben, was nicht wunderbar gewesen ware bei den mehrere

Kilometer breiten, tiefen Papyrussiimpfen, die den ganzen Akanyaru-

lauf begleiten. Ich iiberschritt den Nyavarongo, der hier auch

Kagera genannt wird, am 17. Marz und kam damit in die Landschaft

Bugissera. Nach einem starken Marsch in fast genau westlicher

Richtung durch wenig bevolkerte Gegend, kamen wir am 18. Marz

am Zusammenfluss von Nyavarongo und Akanyaru an. Die Yer-

jeinigung dieser Fliisse ist etwa da, wo Graf Gotzen schreibt: „Hier

grosses Ueberschwemmungsgebiet des Nyavarongo", einen kleinen

Tagemarsch siidlich von seiner Tour. Welcher von diesen beiden

Fliissen der bedeutendere ist, dariiber waren unsere Ansichten ge-

theilt, ich bin der Ansicht, dass der Akanyaru der bedeutendere ist

in Bezug auf seine Wassermenge. Genaue Messungen konnte ich

mit den unzureichenden Mitteln nicht vornehmen.

Yorher hatte ich in Kissakka mehrere neue Seen entdeckt,

von denen der bedeutendste — Ssakke-See — eine Lange von 9 km,

eine Breite von 2 km hat, bei einer durchschnittlichen Tiefe von

2 m. Alle stehen mit dem Nyavarongo in Yerbindung. In Kissakka

wurden wir als die „mami"-Konige gefeiert, so wie es Dr. Baumann
von seinem Empfang in Urundi beschreibt, nirgends habe ich jedoch

den Namen „muezi" auf uns angewendet gefunden. Tausende von

Menschen liefen taglich mit der Karawane mit und alle weiblichen

Wesen fortwahrend schreiend, singend und mit den Handen
klatschend. Es ist ganz unmoglich, sich auch nur eine annahernde

Yorstellung von diesem heillosen Larm zu machen.

Das von Ruanda abhangige, sehr bevolkerte Kissakka wartet

anscheinend nur auf eine giinstige Gelegenheit, um sich wieder un-

abhangig zu machen und seine alte Konigsfamilie wieder einzusetzen.

Yier Stunden von der Yereinigung des Nyavarongo und Akanyaru

iiegt in der Landschaft Kigaru (^iehe Graf Gotzen -Route) das ganz

neu erbaute Kronungsdorf des jetzigen Sultans von Ruanda— Juhi,

das wir am 20. Marz erreichten. Der erste Nachfolger von Kigeri,

Mibambwe, soil wegen seiner Unbeliebtheit und wegen seines Geizes

ermordet worden sein; Juhi, sein Bruder, bei dem ich bis zum
22. Marz war, war in diese Gegend gekommen, um sich hier zum
Sultan machen zu lassen und um gewisse Ceremonien (Opfer) zu



— 180 —

machen fiir den Geist seiner Yorfahren. Die Wanyaruanda bezw,

die zahlreichen Watussi, die allein besitzen und herrschen, benahmen
sicli sehr zuriickhaltend und misstramsch. Juhi, mit dem ich Bluts-

freundschaft geschlossen habe, hat sich miter deutschen Schutz ge-

stellt, die deutsche Flagge und einen Schutzbrief erhalten. Der
Sultan, ein etwa 35- bis 40jahriger, sehr hellfarbiger Mann, schickte-

eine Menge Lebensmittel und Vieh. Dass er sich unter deutschen

Schutz gestellt hat und ich dieses auf friedlichem Wege erreicht

habe, scheint mir der hauptsachlichste politische Erfolg der Expe-

dition zu sein.

Von Juhis Dorf marschirte ich nach Kisseke, der jetzigen Haupt-

stadt von Ruanda, um die Lage dieser Stadt festzustellen. Auf dem
Wege dahin und spater auf dem Marsche zum Akanyaru lernten wir

den schonsten, fruchtbarsten und am moisten bevolkerten Theil von

Ruanda kennen, der sich in nichts von Urundi unterscheidet. Am
27. Marz kamen wir am Akanyaru an, etwas unterhalb von der

Stelle, an der Dr. Baumann den Fluss zum zweiten Male (15. Sept.)

iiberschritten hat. Nun wollte ich die Quellen des Akanyaru und

Nyavarongo finden, die in der Nahe des Nyakisu-Gebirges entspringen

sollten. Das ist nicht der Fall; nach acht- bis zehntagigem Suchen

und Klettern nach den Quellen gab ich das Suchen auf, weil ich

nicht mehr Zeit hatte, die Lebensmittel knapp wurden und ich mit

der grossen Expedition und den vielen Kranken nicht einen mehr-

tagigen Porimarsch machen wollte.

Ich habe festgestellt, dass Akanyaru und Nyavarongo in dem

hohen, auf den Karten angedeuteten Randgebirge entspringen.

Nachdem ich ndrdlich von dem Muvissisystem den nordlichsten

Punkt der Reise erreicht und den Nyavarongo noch nicht gefunden

hatte, wendete ich mich siidwarts, iiberschritt am 4. April den zum

Akanyaru fliessenden Mogere, Grenzflusses zwischen Ruanda und

Urundi. Wir hatten damit Ruanda verlassen, in dem wir fast einen

ganzen Monat herumgezogen waren, und hatten wieder Urundi be-

treten, wo wir wieder sofort mit grossem Geschrei und Halloh al»

die „mami"-Konige begriisst wurden. Die Krieger, die mit der

Karawane herliefen, fiihrten sehr nette Kriegstanze auf.

Am 5. April iiberschritt ich den Ruvuvu, zum dritten Mai, in

seinem Oberlauf ganz in der Nahe seiner Quellen und kam nach

sehr anstrengenden Gebirgsmarschen iiber die Ostauslaufer des Rand-

gebirges am 8. April in Muwukeye, der Hauptstadt von ganz Urundi

und Residenz des Muesi-Kissao, an. Tausende von Kriegern waren

versammelt um ihren Konig, den nominell von alien Warundi-Sultanen

anerkannten obersten Sultan. Ich lagerte einige Minuten von dem

prachtvoll gelegenen, sehr schon gebauten und sauberen DorL



Muosi scbickte genugcud Lebenamittel. Njich meinen WalirnelimungeD

k;um icli der Bescbreibimg der „Muesiverhaltnisse" von Dr. Baumann
und seiner Annahme iiber die „Mondberge" niclit beistimmen. Kissao

Oder Muesi ist ein lebender Mtussi. Die Berge heissen vilima ya

muezi, weil der Muesi da wohnt. Da jeder Muesi wo anders wohnt^

so wechseln audi die vilima ya muezi.

Von Kissaos Dorf marschirte ich in vier Tagen iiber das hohe

Randgebirge nach Kayagga.

In Kissakka und Ruanda sind sehr viele Wanyaruanda und

alle Watussi, die in sehr grosser Zahl vorhanden sind, reichlich

mit Stoffen bekleidet; die Stoffe werden eingehandelt, hauptsachlich

gegen Yieh und zwar nur von Handlern, die aus Karagwe kommen.

In Urundi ist nicht eine Spur von Stoffen; mit Abscheu wiesen

die nur mit Rindenstoffen bekleideten Warundi Stoffe zuriick und

verlangten nur Perlen und Draht.

Ruanda ist ein riesiges Hochplateau ohne Baum und Strauch;

nur Bananen und Rindenbaume an den Dorfern. Es ist ungeheuer

bevolkert, im Allgemeinen sehr fruchtbar und sehr angebaut: es

unterscheidet sich fast gar nicht von Urundi, dem schonsten Lande

unserer Kolonie. Yon den angeblich in Ruanda vorhandenen grossen

Elfenbeinreichthiimern habe ich nichts gesehen; ich glaube nicht,

dass viel da ist, und ich wiisste auch nicht, wo es bei der enormen

Bevolkerung des Landes herkommen sollte. Ruanda und Urundi

werden spater bedeutende Absatzgebiete fiir Stoffe werden.

Verluste hat die Expedition fast gar keine gehabt; ein Askari

und einige Trager sind an Dysenteric gestorben; ein anderer Askari

ist verwundet worden. Der Gesundheitszustand der Europaer war

im Allgemeinen ein guter, trotz der Regenzeit. Ganz vorziiglich

hat sich das Faltboot bewahrt, ohne das die Expedition oft nicht

weiter gekonnt hatte; eine Zeit lang haben wir es tiiglich zum

Uebersetzen iiber sonst ganz kleine Bache, die jetzt reissende Fliisse

waren, gebraucht.

Bemerken muss ich noch, dass wir wahrend der zehnwochent-

lichen Expedition nur einmal in wirklichem Fori, das heisst weit ab

von Ansiedelungen, gelagert haben.

Die Expedition diirfte in Bezug auf geographisch neue For-

schungsergebnisse sowie in Bezug , auf ethnographische Sammlungen,

fiir die sich besonders Assistenzarzt Hdsemann- sehr interessirt

hat, als eine recht erfolgreiche zu bezeichnen sein.
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]Bericht iiber das deutsch - portugiesische Grenzgebiet

am Ruvuma.
Yon Dr. F. Stulilmann.

Orograpllie und Hydrographie.

In dem durchwanderten Gebiet kaim man deutlicli drei ver-

schiedene Eegionen imterscheiden: die niedere, sclimale Kiistenzone,

•das Binnenplateau und die Ruvuma-Ebene.

Klistenland.

Dieses erstreckt sicli vom Strand aus bis an den der Kiiste

izugewandten Abhang des Plateaus^ der bei Meningene sicli ganz

•dicht am Meeresufer befindet und in einer Linie nach Norden geht,

mm auf diese Weise das Kap Delgado zu umgehen. Etwas westlich

von Kionga lauft der Rand vorbei, um sich nordlich an den Ruvuma
anzulegen. An der Kiiste finden wir die fiir ganz Ostafrika

charakteristiscben Korallenriffe: in offenbar jung geologiscber Zeit

gehobene Kalkmassen, die durch Verwitterung nocli zackiger als im

Meere wurden und fast den Eindruck von erstarrter blasiger Lava

machen.

Der Umstand, dass ein breites Korallenriff Mer iiberall in

scharfer Linie der Kiiste folgt und zwar im Niveau des Niedrig-

wasserstandes, bereclitigt uns zu der Annahme, dass das Land einst

in Gestalt eines gehobenen KorallenriJffes so weit wie jetzt das

Riff reichte, aber den nagenden Meereswogen zum Opfer fiel, ein

Vorgang, den man noch jetzt an den kleinen Koralleninseln be-

obachten kann. So ist hier vielleicht weniger eine positive Strand-

verschiebung als eine durch Denudation entstandene Abrasionsflaclie

vorhanden. An der Hochwasserlinie besteht der Strand aus einer

Sanddiine, offenbar ziemlichen Alters, ihrer starken Vegetation nacli

zu scbliessen. Es ist auffallend, dass auch hier immer noch ein

Schwund des Landes zu bemerken ist, trotzdem dass das breite Riff

einigen Schutz vor den Wogen gewahren sollte. Die Steinruine

bei Mbwisi ist jetzt zur Halfte fortgewaschen, wahrend die Leute

erzahlen, dass sie einst etwa 50 Schritt von der Hochwasserlinie

entfernt war. Ferner kann man siidlich von Kilindi eine Menge

von Baumwurzeln in dem Gebiete der oberen Ebbezone sehen. Ich

mochte diese Erscheinung weniger auf positive Strandverschiebung

als auf Wirkung von Stromungen zurlickfiihren. Wenn es wahr ist,



Avie mil* eiDige Leute erziililten, dass siidlich vom Kap Delgado das

Land am Strande „waclist", so wiirde das vielleicht darauf liin-

weisen, dass der bekamitlicli liier in der Nahe auf das afrikanische

Festland stossende Aequatorialstrom dieses nordlicli des Kaps

wahrend der grosseren Halfte des Jahres trifft und hier Land fort-

spiilt, das in dem todten Winkel siidlich vom Kap wieder an-

geschwemmt wird. Die Halbinsel vom Kap Delgado besteht aus

porosem, zackigem Korallenkalk, auf dem streckenweis Sand und

tboniges Material gelagert ist. Der grosste Theil der iibrigen

Kiistenzone ist reinsandig, von einzelnen Kalksteinfelsen in der

Nahe der Kiiste abgesehen. Unter dem Sand scheint vielfach

Laterit zu liegen, wie man in Kriekeinschnitten bei Kionga sieht.

In diesem sandigen Boden findet man mehrere vertiefte und ver-

sumpfte Stellen, die theils sogar von standigen Teichen erfiillt sind.

Hinter der Stranddiine, die das nordliche Ufer der Tungibucht be-

gleitet, liegt eine weite, zeitweise versumpfte Niederung.

Als Grenze des Kiistengebietes kann man einen Sumpf ansehen,

der sich von dem Kriek an der Nordwestecke der Tungibucht nach

Norden zieht.

Plateauland.
Das Plateauland steigt von der oben erwahnten Terrasse

langsam an bis etwa 120 bis 130 m und setzt sich auf der anderen

Seite des Ruvuma als Makondeplateau fort. Wahrend der Abfall

zum Meere im Norden ziemlich flach ist; zeigt er sich hinter Palma

als steile Erhebungen, zwischen denen der Meningene-Kriek hindurch-

bricht. Von einem eigentlichen Hochplateau ist nicht die Rede, es

ist dieselbe Bildung, wie man sie iiberall an der Kiiste von Ost-

afrika beobachten kann, wenn man die niedere Kiistenregion ver-

lassen hat. Nur der Umstand, dass der Ruvumafluss sein breites

Alluvialthal eingeschnitten hat, lasst die „Plateauabfalle" dort so

auffallend werden. Am Wami unterhalb Mandera z. B. linden sich

ganz ahnliche Hohenverhaltnisse, aber nicht das scharf eingeschnittene

Flussthal. Bei Weitem der grosste Theil des Plateaus hat Sand-

boden, nur gegen den Ruvuma tritt dann und wann Laterit zu Tage.

Ueber den Untergrund bin ich im Unklaren geblieben, da auch die

Bacheinschnitte nichts als Sand zeigen. Nur an dem in vielen

Rinnen erodirten Plateauland am^ Pluss kann man an den Hangen
zahllose rund abgeschliffene Kiesel in grobem Sande beobachten,

und an einer Steile, an Ndikila und Ngorongoro genannten Ein-

schnitten , beobachtete ich Felsblocke eined Konglomerates aus

grobem Sand und den runden Kieseln: offenbar das Muttergestein,

aus dem oben erwahnte Kiesel ausgewittert sind. Irgend welche

fossilienhaltigen Schichten wurden nicht beobachtet. Ich bin der
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Meinung, dass wir hier eine alte Strand- oder Flussbildung vor iius

haben, vielleiclit so wie die im Nordeu dem jiingeren Jura zugehorigen

Schichten. Eigentliche Fliisse giebt es nicht, wohl aber eine Anzahl

von ziemlich tiefen und dabei auffallend breiten Sumpfthalern, die

wohl Wasserlaufen ihre Entstehung verdanken. Stellenweis be-'

obaclitet man auch ausgedehntere Sumpfteiche, die meistens bei der

Eegenzeit in ein solches Sumpfthal ihr iiberschiissiges Wasser ab-

geben. In der Nahe des Plateaurandes am Euvuma sind zahlreiclie,

tiefeingeschnittene und breite Erosionsspalten vorhanden , deren

Grund sumpfig ist oder doch wenigstens Quellen hervorbringt. Der
Plateaurand ist ziemlich steil, an einzelnen Stellen (Kilende) stellt

er sogar eine schroffe Lateritwand dar.

Ruvuma - Ebene.

Eine durchschnittlich etwa 8 bis 10 km breite Ebene^ deren Haupt-

richtung von SW. nach NE. geht, senkt sich in das Plateauland

ein. Ihr vollig ebener Boden besteht aus dunkelgrauem Alluvial-

thon. In dieser Ebene hat der E-uvuma (so oder Luvuma und nicht

Rovuma wird der Fluss genannt) sein Bett eingegraben, und z^Yar

in ziemlich geradem, nicht mliandrischem Laufe. Der Fluss befindet

sich an den von uns besuchten Stellen dicht an dem nordlichen

Plateauabhange, so dass im Siiden eine breite Ebene bleibt, in

welcher ein versumpftes Bachbett, Luyende, entlang fiiesst, um etwa

dort zu miinden, wo der siidliche Plateauabhang an den Fluss

herantritt. Eine ganz flache Terrainwelle begleitet den Fluss bei

Kwa Hassani. Dicht am anderen Flussufer in hochstens 100 bis 200 m -

Entfernung steigt das jenseitige Plateau hinan.

Ruvuma.

Der Fluss selbst mag etwa 700 bis 1000 m breit sein und ist

durch zahlreiche, sehr veranderliche Sandbanke und Schilfinseln

durchsetzt. Jetzt im Februar (1895) war der Wasserstand ziemlich

hoch, doch konnte man bei unserem Lager etwa 100 m vom Ufer nur

20 bis 30 cm Wasser messen, Wahrend des niedrigsten Wasserstandes

wird er bei Hassani und beim Ruvumalager durchwatbar. Dhaus

gehen die Mimdung etwa bis Kwa Nuno hinauf. Der Wasserstand

ist sehr variabel, er scheint oft von einem Monat zum anderen ganz

verschieden und auch nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden

zu sein. Doch mochte ich glauben, dass man mit einem sehr flach-

gehenden Flussdampfer ihn fast das ganze Jahr, vielleicht mit Aus-

nahme von August bis Oktober, befahren kann, allerdings der Sand-

banke wegen mit Schwierigkeit.
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Bodenbedeckung.
Das Kap Delgado imd die iibrigen Korallenfelsen sind mit

ijdichtem Busch bedeckt, in dem sich merkwiirdigerweise ganz ver-

einzelte Cycadeen (nicht Encephalartos) finden. Im iibrigen Kiisten-

j

land findet man lichten Steppenbusch mit vielen niederen Hyphaena-

jpalmen, am sandigen Strande haufig lange Reihen von Casuarina.

Die Krieks sind mit dicliten Mangrovenrandern bestanden. Bei

j
Weitem der grosste Theil des Plateaus ist von undurchdringlichem

i Biischwerk bedeckt, das etwa 3 bis 5 m Hohe erreicht. So dicbt

j

schliessen sich die einzelnen Biische aneinander, dass niir selten ein

' Grashalm dazwischen aufkeimen kann. Die auffallendste Pflanzen-

form hier ist ein massig starker Bambus, der sehr haufig das

I

alleinige Gewachs bildet, oft aber auch mit anderen vergesellschaftet

ist. Seine Stengel sind nicht gerade, sondern in sehr stumpfen

Winkeln von Knoten zu Knoten geknickt (zickzackartig). Nur

stellenweise und zwar vor Allem in der Nahe von natiirlichen

Lichtungen oder Teichen, wird das Gebiisch durch offeneren Steppen-

wald ersetzt. In den Thalern und Sumpfniederungen verschwindet

der Busch ganz und macht weiten Grasflachen Platz, die der Gegend

ein parkartiges Aussehen verleihen.

Am Bande des Plateaus an der Ruvuma-Ebene wird der Wald
iippiger und macht stellenweise fast den Eindruck eines tropischen

Regenwaldes. Dasselbe ist auch der Fall bei dem Waldstreifen,

welcher den Sumpfbach Luyende begleitet. Hohe
,

immergrline

Baume, von Lianen umrankt, viele Phonixpalmen u. s.w. bilden ein

kiihles, feuchtes Dickicht. Die Euvuma-Ebene selbst ist durchweg

mit Gras bestanden, das nicht iibermassig hoch wird. Waldrander

mit zahlreichen Borassus- und Phonixpalmen begleiten den Fluss,

und stellenweise sind Bestande niederor Hyphaenapalmen und ein-

zelner Biasche in die Grasflache eingestreut.

So ist die Vegetation des grossten Theils des Gebietes eine

recht diirftige und wohl identisch mit den gefiirchteten Busch-

dickichten des Makondelandes, sowie des Hinterlandes von Lindi.

In ihrer Dichtigkeit erinnert sie an die Buschdickichte von Ugogo;

das haufige Vorkommen von Bambus, sowie die vielen Sumpfteiche

lassen aber hier auf bedeutend mehr Grundwasser, als dort vorhanden,

schliessen.

Thierwelt.

Ueber die Thierwelt habe ich nur sehr wenig Beobachtungen

machen konnen. Flusspferde sind in den Krieks und in den Teichen

der Kiistenzonen recht haufig, ebonso an tiefen Stcllen des Kuvuma.

Rhinoceros kommt bisweilen vor. Grossere Antilopen fehlen natur-

gemass in den Dickichten, sind jedoch in der Kiistenzone und der

Ruvuma-Ebene vereinzelt vorhanden.
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Bevolkerung.
Die Bewohner des besucliten Gebietes siud durch Einfluss von

der Kiiste aus nicht mehr als reiner Stamm erhalten. Yom Meeres-

ufer sind die Jumben persisclier Abstammimg, die sich bis Angosh

nach Siiden verbreitet haben, mit ihren Anschauungen, Lebens-

weisen u.s.w. eingedrungen und liaben die ursprlmgliche Bevolkerung

der Mavia und Makonde sich assimilirt. Etwas weiter im Innern

aber kann man im S.W. noch ziemlich reine Mavia, im N.W. und

nordlicb vom Ruvuma reine Makonde beobachten. Dazwischen sitzen

viele Wandonde. Diese Stamme sollen, wie man mir sagte, sprachlicli

eng verwandt sein und sich an die Bantugruppe der Makila an-

schliessen. Ich habe zu wenige dieser Leute geselien, um iiber den

Volkstypus mir ein Urtheil zu bilden, docli scbeinen es kraftige

Menscben zu sein.

Kleidung und Schmuck.
Die Kleidung liabeu die kiistennahen Leute ganz von den Swahili

angenommen, also Lendenschurz und haufig das lange arabische

Hemd. Die Manner tragen keinen Sclimuck, nur die Wandonde
tatowiren sich mit einem breiten Streifen von grossen blauen

Flecken in der Stirnmittellinie und einem breiten horizontalen

Streifen in der Jochbeingegend jederseits. Die Wandonde-Frauen

zeigen ahnliche Tatowirung, ausserdem auf Brust- und Vorderseite

der Oberarme eine Menge grosser dunkler Flecken. Bei den

Makonde sah ich moistens nur letztere Tatowirung. Das Auffallendste

an den Frauen der Makonde-Mavfa ist die enorme, in die Oberlippe

eingefugte Holzscheibe (pel^le, hier „ndona" genannt), die einen

Durchmesser von 4 bis 6 cm und eine Dicke von 2 bis 2^2 cm erreicht.

Eine ganz unsinnige Verschonerung in unseren Augen bildet diese

durch das Holz entenschnabelartig vorgezogene Oberlippe. Ausser-

dem wird ein grosser, etwa 1 bis 2 cm dicker Holzpflock (bori), den

man oft mit Blei verziert, im (meist linken) Nasenfliigel und ahn-

liche, nur grossere Pflocke in den Ohrlappen getragen. Dicke

Messingringe am Hand- und Fussgelenke sind sehr beliebt.

Masken.
Sehr auffallend in der ostafrikanischen Ethnographic sind die

Gesichtsmasken der Makonde, flache, ovale Holzgebilde mit schmaler,

wenig vorspringender Nase und angeklebten Bart- und Augenbrauen-

haaren. Es sind stets zwei bestimmte Typen: eine mit kleinen Ohren

wird als mannlich, eine mit weit abstehenden als weiblich bezeichnet.

Die bei den Leuten selbst vorhandenen sind mit Laterit, andere an

der Kiiste nachgemachte mit Fuchsin gefarbt. Ueber die Bedeutung

dieser Masken gefragt, geben die Leute an, dass sie bei dem
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I'lihertiitsfest eines jiingeren Miidchens benutzt werden. Nach einem

Kest mit Essen und Bier, und naclidem das betreffende Madcheu
'ine Zeit lang ziiruckgezogen gelebt hatte, wird es auf einen freien

riatz gefiihrt, hingelegt und mit einem Tuch bedeckt. Zwei junge

iLeute verkleiden sich nun mit diesen Masken und ziehen oft auch

noch einen Grasschurz iiber ihre Kleidung. So als „Mann und

Weib" stellen sie sich vor das verhiillte Madchen, dem man dann

„die Augen offnet", d. h. das Tuch abhebt. Dem sehr erschrockenen

Madchen wird nun ein Tanz dieser Manner vorgefiihrt, womit die

Feier endet. Naheres konnte ich nicht erfahren iiber Gebrauch,

Verbreitung und Bedeutung der Masken. Sie scheinen mir nur

ndrdlich des Kuvuma vorzukommen.

Erwahnungswerth sind noch die Nachbildungen menschlicher

Figuren aus Holz, und zwar sowohl ganze Puppen aus Ebenholz mit

Kleidung, Lippenscheiben und sehr natiirlichem Negerhaar, als auch

langgestreckte, verzerrte Figuren, die das obere Ende eines kurzen

Holzstockes bilden. Die von mir gesehenen Exemplare werden von

iNegern fast fabrikmassig fiir Europaer gefertigt, und zwar erstere

bei Mikindani, letztere bei Newala. * Es ist aber anzunehmen, dass

Bie nach alten, volksthiimlichen Mustern gefertigt werden und weiter

im Innern noch in Originalen vorkommen. Sie scheinen den

Wandonde und Makonde eigenthiimlich zu sein. Ueber ihre Be-

deutung konnte ich an der Kiiste nichts erfahren, vermuthe aber,

dass sie urspriinglich Ahnenbilder vorstellten.

Dorfer.

Die Ansiedelungen sind stets offen, weder Buschboma noch

Pfahlzaun schiitzt sie. Die Hiitten stehen gruppenweise in den

Feldern auf einem kleinen freien , meistens von Baumen be-

<chatteten Platz.

Hiitten.

Die Dorfer in der Nahe der Kiiste haben die viereckige Hiitten-

form der Kiistenleute angenommen, die eigentlichen Makonde-Mavia

iber bauen runde Hiitten, die im Bau von denen der nordlichen

Stamme ganz abweichen, indem der abgetrennte DachbodeU;, sowie

ler umlaufende Gang fehlt. Ein Kreis von Pfahlen ist von einem

Kegeldach bedeckt, das durch keinen Mittelpfahl gestiitzt wird.

Die Wande sind meistens nur aus senkrecht gestelltem Rohr gemacht

md oft so undicht, dass man ohne Weiteres ins Innere sehen kann;

aianchmal werden sie von iunen mit Lehm gedichtet. Als Be-

lachungsmaterial werden Hyphaenablatter dem Stroh vorgezogen.

Stellenweise findet man viereckige Sonnendacher in den Ddrfern^

immer aber kleine aus Rohr hergestellte und auf vier ctwa IV2 m
lohen Pfahlen ruhende Hiihnerstalle, zu denen ein schriiger Stamra

Leiter hinauffiihrt.
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Haus- und Ackergerath.

Das Hausgeratli ist sehr primitiv, einige kleine Bettstellen, ge-

flochtene; runde und abgeflachte Schachtelkorbe mit breitem Eand

aus Holzspan, wie man sie iiberall an der Siidkuste unseres Scliutz-

gebietes sieht, lange Stampfmorser und Thontopfe (mtschindu) sind

Alles. Letztere fallen oft durcli biibsche Muster auf, die offenbar

erhabene, in geraden oder gebogenen Linien darum gelegte Schniire

darstellen sollen; einige Topfe sind auch sehalenformig mit Fuss.

Der Bequemlichkeit dienen niedere, bankartige Holzsessel. Als

Ackergerath benutzt man eine Hacke (liera), die kein herzformiges,

sondern ein unten abgestutztes Blatt hat. Ausserdem wird noch

ein kraftiges, meisselartiges Eiseninstrument (liemba ya ngoha) ge-

braucht, das durch umgelegte Eisenbander an einem langen Holz-

stiel befestigt ist. Es dient besonders zum Wurzelausroden. In

den ganz steinigen (Korallenfels) Gebieten des Kap Delgado be-

dient man sich beim Roden und bei der Ackerbestellung nur

spitzer Stocke.

Felder.

Die Felder zeugen von sehr primitivem Ackerbau. In deni

dichten Busch wird eine Lichtung durch nur oberflachliches Ab-

schlagen der Stamme hergestellt, so dass die Stiimpfe stehen bleiben

und bald wieder ausschlagen. So kommt gleich nach Verlassen

eines Feldes wieder dicht verfilzter, niederer Busch zum Vorschein.

Die ausgedehntesten Kulturen sah ich im Bezirk Nakwedanga.

Feldfriichte.

Man baut Sorghum und Mais, stellenweise auch viel Maniok,

nachstdem Kiirbis und Bohnen. Bei Kilindi sah ich ausgedehnte

Felder von Erdniissen (Arachis), die jetzt (Ende Februar) theils

erst gesaet wurden, theils schon in Bliithe standen. Es wird auch

eine erhebliche Quantitat des Ertrages exportirt.

Hausthiere.

Von Hausthieren besitzt man fast nur Hiihner, und auch diese

sehr sparlich. Ziegen und Schafe sind jetzt nur ganz wenig vor-

handen, Riuder gar nicht, doch versicherten mich die Leute, dass

friiher in Mbwisi und Tungi ziemlich viele vorhanden waren.

Naturprodukte.
An Produkten ist vor AHem Kautschuk erwahnenswerth, dessen

Liane haufig und ganz besonders in den Dickichten und Walderc

am Ruvumafluss und am Abhang zur Ebene vorkommt. Er wird

moistens nach Mikindani oder Palma gebracht. Kopal findet sich

ebenfalls im Lande, scheint aber gar nicht ausgebeutet zu werden.
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J^emerkuiigeii ziir Karte des (leutscli-portiigiesisclien (Treiizgel)ietes

an (ler RuYiiiiiaiuiiiiduii^.

(Kfirte No. 2.)

Von Dr. Stulilmann siiid folgende astrononiisclie Breiten beobachtet worden:

Mbwisi (weisse Ruine) .

l^shundi

Dihimba (Nordwestecke)

Las:er am Ruvuma . .

Kiwembe .

Mataliadau

Febr. 3. 1895 — 10° 39'.8

10 42.8

„ 8. » 10 43.1

. 10. 10 41.0

. 11. 10 40.9
Mittel

. 11- 10 41.2

„ 12. 10 40.2

^ 10^ 40'.8

, 13. 10 40.6

, 18. 10 38.6

. 19. 10 36.6]1
Mittel

, 19. 10 36.2 J1 10° 36'.4

Da die Bearbeituiig der astronomischeii Breiteiibestimmmig-en ergebeii liatte,

dass dieselben hochstens aiif 0'.5 bis I'.O geiiau wareii, mit Aiisnahme der Breite

des Lagers am Ruvuma, die auf ± 0'.3 sicher ersclieint, so wurde fiir das

Kiistengebiet die englisclie Admiralitatskarte No. 690, Ausgabe vom Jahre 1879,

zu Grunde gelegt, naeli der Kap Delgado in 10° 41' 18" siidl Br. und 40° 38' 55"

ostl. Gr. liegt. Das Stiickclien siidlich von Kap Delgado wurde nacli der engii-

schen Admiralitatskarte No. 658 eingetragen, docli wurde liierbei Dr. Stulil-

manns Aufnahme am Lande als genauer bevorzugt.

Der untere Ruvuma wurde bis etwas nordlich von 10° 40' siidl. Br. nacli

der englisclien Admiralitatskarte No. 1808, weiter aufwarts nacli Stuhlmanns
Origin alkarte gezeiclinet.

Die Lage urn Mbwisi und insbesondere die Ruine eines Steinbauses am
Strande war von der Kommission der englisclien Seekarte No. 690, als gut be-

stimmt, entnommen. Da aber diese englisclie Seekarte olme Gradnetz gezeiclinet

ist, so war beim Absetzen der Position dieses Punktes der Kommission ein

Irrtlium unterlaufen, indem die Siidecke dieser Ruine um 0M5 nordlicher als

die Seekarte thatsaclilicli ergiebt, angenommen war, namlicli auf 10° 39'.35 statt

10° 39'.5 siidl. Br. Der Breitenparallel 10° 40', welclier vertragsmassig die Grenze

bilden soil, liegt also 0'.5 = 927 m siidlich von der Ruine und niclit 1200 m, wie

die Kommission angenommen liatte. Da nun aber die Grenzkommission bereits

1200 m siidlich der Ruine einen Grenzstein gesetzt und von diesem aus nach

Westen auf eine Entfernung von etwa vier Langenminuten = 7000 m eine

Grenzlinie hatte durchhauen lassen, so musste nach der Revision des topo-

grapliischen Materials dieser Grenzstein nachtraglich um 273 m nach Norden

verschoben werden, was im Laufe des Jalires 1896 in Anwesenheit beiderseitiger

Kommissare geschehen ist. Die geographisclie l*osition des Ruvuma-Lagers war

von Dr. Stuhlmann vorlaufig zu 10° 41' 5" siidl. Br. berechnet worden. Nach
der definitiven Berechnung liegt dasselbe auf 10° 40' 48" siidl. Br., der wahr-

scheinliche Fehler der Bestimmung betragt ± 18". Stuhlmanns Annahme
liegt daher gerade noch innerhalb der wahrscheinlichen Fehlergi*enze, da

10° 40' 48" + 18" = 10° 41' 6" ausmacht und deshalb konnte fiiglich die von

der Kommission angenomiiiene Breite in die Reinzeichnung der Grenzkarte

aufgenommen werden. v. D.

4.
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Astroiioiuisclie Breitenl)estimiimiig'en des Bergassessors W. Boriiliardt

in Ostafrika.

Berechnet von Dr. Fritz Cohn.

Die folgenden Breitenbestimraungen sind mit einem Prismenkreise voii

A. Meissner- Berlin (No. 763) angestellt worden, dessen Theilung von 20' zu 20'

geht und mittelst der Nonien Ablesungen von 20", allenfalls von 10" gestattet.

Das Instrument zeigt nach dem Beobachter Spiiren langeren Gebrauclis, so dass

die genaiie Ablesiing der Nonien nicht imraer ganz leicht ist.

Da keine besonderen Zeitbestimmungen gemacht wurden, wurde zur Be-

stimmung der Breite die Holie von Sternen im Momente der Kulniination

beobaclitet. Hat hierdurch vielleicht die Genauigkeit ein wenig gelitten, so ist

dieselbe dadurch erheblich gesteigert worden, dass meistens Nord- und Siidsterne

beobachtet wurden, indem etwaige systematisclie Fehler in den Hohenmessuiigen

oder ein ungenau bestimmter Indexfehler dadurch moglichst eliminirt werden.

In der That zeigten sich nicht unerhebliche Unterschiede in den aus Nord- und

Siidsternen abgeleiteten Breiten (bis zu 1') und konnten daher mit ziemlicher

Sicherheit, soweit es das Beobachtungsmaterial erlaubte, bei den nur auf ein-

seitigen Beobachtungen beruhenden Breiten in Rechnung gezogen werden.

In der nun folgenden Zusammenstellung der erhaltenen Resultate diirften

die auf zahlreicheren Sternen (5 bis 8) beruhenden Breiten 8., 9., 11. auf etwa

10", die Mehrzahl (2 bis 4) auf 15" bis 20" genau sein und nur die auf einem

einzigen Sterne beruhenden Breiten 2., 3., 4., 6., 7., 10., 16. konnen wohl 30"

und mehr fehlerhaft sein. Die Breiten 3. und 16. sind ausserdem noch als

unsicher bezeichnet worden, da der betrefifende Stern einmal durch Baumzweige.

einmal durch Wolkenliicken hindurch beobachtet werden musste.

Zusammenstellung der erhaltenen Breiten.

1897 ° '

"

1. Lager Namaguta 6.-9. Mai q = — 11 4 18

2. „ in der Landschaft Mkowo ... 10. „ 10 58 51

3. „ am Mayembebache 11- » 10 49 35

4. „ am Tilwisibache 12. „ 10 42 19

5. Missionsstation Lukuledi 13. „ 10 33 46

6. Lager in der Landschaft Ngombe ... 15. , 10 21 20

7. „ Mlausi 16. , 10 16 50

8. „ Nkalakatsha 18. „ 9 56 32

9. „ am Ngwangwabache .... 19.—25. ^ 9 51 33

10. , in Ntandi 25. „ 9 46 39

11. „ am Mtshingiri (beim Yumben Sefu) 26. ^ 9 40 22

12. „ Mtitimira 27. , 9 33 20

13. Zollstation Mtumbu (Kiwerebucht) ... 28. „ 9 23 59

14. Lager in der Landschaft Ubinga ... 29. „ 9 25 22

15. „ „ ^ „ Mahokondo . . 31. „ 9 18 30

16. „ „ . . Yumbulu . . 1. Juni 9 14 38?

17. „ am Mavudyi 2. „ 9 7 34

18. „ in der Landschaft Makongaga . . 3. „ 8 57 47

19. „ „ , „ Migerigere . . 4. „ 8 50 8



Aus dem Schutzgebiete der MarshalMnseln

sowie der Neu- Guinea-Kompagnie.

Verzeichniss
der

nunmelir endgultig: berechneten geographisclien Positionen der astro-

nomischen Beobachtungspfeiler in der Siidsee, sowie der sich liieraii

anschliessendeii, trigonometrischen Punkte in den bis jetzt

vermessenen Gebieten.

Bemerkung: + ist Nord bezw. Ost, — ist Siid bezw. West.

Bezeichnung der Punkte Breite Lange

O diUiU, U dOOl -!> 01 Upiclicl , ellll J: USceJiUe

der Capelleschen Landebriicke . . . + 5° 55' 8' .2 + 169° 38' 39 '.6

Jaluit, Jabor-Sudpieiler, bei der ameri-

kanischen Faktorei + 5° 54' 23' .9 169° 38' 25 '.1

Jaluit, ein weiss gemalter Korallenblock

ca. 100 Meter an dasGebaude des Kaiser-

+ 5° 54' 56' .6 + 169° 38' 47' '.7

Li ekieb, am Fussende der steinernen

Anlegebriicke ist beim Koprahause ein

+ 9° 49' 32' .3 + 169° 18' 24 '.9

An der siidliclien Grenze des Kaiser

Wilhelrnlandes, etwa 1 Sm, nordlich ist

ein Pfeiler erriclitet und zwar an der

— 7° 59' 7' .2 147° 57' 18 '.7

Observationspfeiler im Moweliafen an

der Siidkiiste von Neu-Pommern . .
-G° 13' 55' .3 + 149° 32' 41 '.0

Observationspfeiler auf Nura, im nord-

westlictien Theil voji Neu-Mecklenburg,

nahe der Faktoreilandestelle .... — 2° 34' 13' .8 + 150° 47' 8 '.8

Elisabethbucht, Observationspfeiler in

der Nahe des Kap Mantanteberren . .
— 3° 53' 1' .8 + 152° 45' 41 '.1

Konigin Carolahafen, Observations-

pfeiler auf der Northinsel, Ostseite

9' 56' .7 + 154° 30' 17 '.7

Bougainvillestrasse zwischen Papo-
rangundCocoanutinsel, bei derHandels-

station ^Fairi" _7o 4' 45' .3 + 155° 52' 12 '.9
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Bezeichnmig der Punkte Breite Lange

Beobaclitiingspfeiler an der Nordwest-

kuste der Ysabelinsel „Fraslin-

ZO .0 + lob lb 4< .2

Tausendschiffsbai an dem Siidende

der Ysabelmsel aur der ^Cockatooinsei — 0 9Q' /Ift" Q

Beobacntungspfeiler an der Ostseite der

W illaumeznalbinsel (Nord-Fora-
— 0 1 -J KAO

-i- iOU 4 iZ .1

Beobaclitung-spfeiler m dem sudostliclien

Gebiet von Kaiser Willi elm si and
vor der Buminussmundung, Fmscnnafen — 6° 33' 19".5 p;i ' an -1

Ji J .1

Gressieninsel, Beobaclitungspfeiler an

der Neu-Gumeakuste m der iSahe der

D'Urvilleinsel, bei dem Dorfe Muschu
— 3° 25' 49".5 Q7' 1 r;" 0o< 10 .V

Angriiisliaren, an der Neu-Gumea-
kuste, Beobaclitungspfeiler nalie der

— 2° 40' 45'M 1 1/110 17' 1 1 " 7

Beobacntungspteiler an der Ostseite der

Admiralitatsmseln aui der Bird-
-2° 5' 55".6 1 1 /irro

i'±< 1 7' 1 A" 01 < 10

Beobachtungspfeiler in dem siidwestlichen

Then der J aqumotbuclit, an der

Sildseite von Neu-Pommern .... -5° 37' 5".9 + 151° 28' 31".9

X" licuiicii - vv liuciiTibiiaien, jjtjou-

acbtungspfeiler — 5^ 12' 31".4 + 145° 48' 55".0

Beobaclitungspfeiler in Matupi auf der

Gazellelialbinsel (Neu-Pommern) Nord-
— 4° 14' 12".3 + 152° 11' 35".2

Nauru, Haus des Regierungsbeamten . — 0° 26".3 + 166° 56' 8".8

r;1AR 14 1932

MVERSITY OF ILLINOIS

Sckluss der Kedaktion am 20. August 1897.







Aus dem Schutzgebiete Togo,

Resultate der meteorologischen Beobachtungen

In Kratyi sind in der Zeit von Juli 1895 bis September 1896

von Premierlieutenant Graf Zech und Lieutenant v. Seefried

meteorologische Beobachtungen angestellt worden.

Infolge haufiger Dienstreisen erstrecken sich die Beobachtungen

indessen nur auf folgende Zeitraume:

Die Station Kratyi liegt an dem wenig geneigten westlichen

Abhang einer Gelandewelle , welche sich zwischen den Ortschaften

Kratyi und Kete, etwa Nord - Siid streichend, hinzieht. Ungefiihr

2 km westwarts von der Station endet dieser Abhang in dem breiten

Flussbett des Volta. Auf dem westlichen, rechten Ufer dieser Fluss-

strecke erhebt sich ein kleiner Bergzug von einer relativen Hohe

von 30 bis 50 m. Sonst ist das Gelande der Umgebung der Station

schwach und breitriickig gewellt und bietet ganz das Landschaftsbild

der Gegenden von Salaga, Yendi und Sansanne Mangu. Das Togo-

gebirge, hier die Berge von Tribu und Boem, ist in weiter Ferne

zu sehen.

Innerhalb des Stationskomplexes befinden sich die Thermometer-

hiitte und der Regenmesser. Die Hiitte hat ein giebelformiges,

regendichtes Grasdach. Die Giebelseiten zeigen nach Nord und

Siid, die Dachseiten nach Ost und West. Das Grasdach hangt

soweit nach der Ost- und Westseite herab, dass die Thermometer

morgens und abends nicht von der Sonne beschienen werden konnen.

Auch bei nordlichstem und siidlichstem Stand der Sonne konnten die

in Kratyi.

1. bis 31. Juli 1895,

1. bis 31. August,

1. bis 12. und 15. bis 30. Septbr.,

1. bis 31. Oktober,

1. bis 3. November.

23. bis 31. Marz 1896,

1. bis 30. April,

1. bis 11. Mai,

17. bis 31. August.

1. bis 23. September.

Mitth. von Forschungsreiseudcn, X. Band. IV. 14
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Sonuenstralilen durch den offenen Giebel nicht auf die Thermometer

fallen. Dicht neben der Ost- imd Westseite der Hutte steht je ein

Baum, beide waren soweit von Aesten befreit, dass sie den Durchzug

der Luft nicht behinderten, hingegen beschatten die Kronen der

Baume das Dach imd den umliegenden Boden, welcher kahl und

olme jede Grasnarbe, meist aus humosem Sand besteht. Der Regen-

messer steht auf einem freien Platz des Stationshofes etwa 1 m iiber

dem Boden.

Die Windrichtung wurde an einer neben dem Stationsgebaude

befindlichen hohen Flagge beobachtet; bei der geringen Starke des

Windes musste jedoch auch liaufig die Richtung des Ranches der

Feuer beim Wachgebaude zu Hiilfe genommen werden.

Ueber den jahrlichen Gang der meteorologischen Elemente lasst

sich natiirlich aus den nur wenige Monate umfassenden Beobachtungen

nichts sagen.

Die mittlere Lufttemperatur ist der niedrigen Seehohe der

Station wegen um etwa 3 bis 4 Grad hoher wie in Misahohe.

Von 69 beobachteten Gewittern entfielen auf die Zeit

Mitternacht bis lam 1

bis

8

9

10

11

Mittag

1

2

bis 9a 0

„ 10 0

„ 11 1

„ Mittag 1

. Ip 4

„ 2 2

„ 3 19

„ 4 7

4

5

6

7

8

9

10

bis 5p

. 6

. 8

» 9

„ 10

- 11

11 bis Mitternacht

Aus N zogen heran 1 unter 64 Gewittern oder in Prozenten 2,

, NE
. E
, SE

. S

„ SW
,

„ w
„ NW
Die zu

Temperatur

27°.0 bis 30'

10

13

31

2

2

5

0

64

64

64

64

64

64

64

verschiedenen Tagesstunden

des Voltawassers schwankte

\5.

5? ?5 J?
20,

48
Q

Q

r 55 55 ^?

55 55' 55
^*

im Schatten gemessene

im Juli 1895 zwischen
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Resultate der meteorologischen Beobachtungen
in Amedjowe.

Auf der Missionsstation Amedjowe hat Herr Missionar M. Seeger
in dankenswerther Weise seine im Jahre 1894 begonnenen meteoro-

logischen Aufzeichnungen (vergl. Mitth. 1896 S. 64) fortgesetzt. Die

seit Februar 1896 liickenhaft werdenden Aufzeichnungen wurden mit

Marz 1896 auf die Messung des Regenfalles beschrankt.

Die Temperaturverhaltnisse der Station wahrend der Berichts-

periode April 1895 bis Marz 1896 waren denen der vorangegangenen

Periode insofern nicht ganz ahnlich, als im Allgemeinen die mittlere

Temperatur der meisten Monate warmer war. Namentlich die

mittlere Temperatur um 2p und die mittleren Maxima stellten sich

1895/96 vielfach bis um zwei bis drei Grrad hoher wie 1894/95.

Ob diese Abweichung von einer yeranderten Aufstellung der Ther-

mometer herriihrt oder in den thatsachlichen Yerhaltnissen begriindet

ist, lasst sich nicht entscheiden. Eine Ausnahme machen nur die

Monate Juni bis August 1895, welche denen des Jahres 1894 nahezu

gleichen. Der kiihlste Monat war der August, der warmste wohl der

Februar, das absolute Minimum der Lufttemperatur trat am 23. August

mit 15° ein, das hochste Maximum am 18. Februar mit 32°.0.

Wie im Vorjahre war die Luftbewegung in den Morgen- und

namentlich in den Abendstunden lebhafter als um 2 p.

Die Notirung der Windrichtung, welche bis dahin gefehlt hatte,

wurde am 14. Mai 1895 aufgenommen. Sie ergiebt im Gegensatz

zu der Behauptung E. Baumanns (vergl. Jahrg. 1896 S. 66), dass

fast das ganze Jahr S- bis SW-Winde zu alien Tageszeiten sehr

stark vorwalten und dass nur um die Jahreswende SE-Winde etwas

haufiger werden, aber hauptsiichlich nur in den Nachmittags- und

Abendstunden. Mit diesem auffalHgen Mangel an E- und NE-Winden

in den Monaten Oktober bis Marz steht Amedjowe in auffallendem

Gegensatz zu Bismarckburg und zu den Befunden aus den Beobach-

tungen des Zuges der unteren Wolken in Misahohe (vergl. Mitth. 1896

S. 59). Sehr bemerkenswerth ist fiir ein Gebiet mit so stark wech-

selndem Betrag des jahrlichen Eegenfalles wie Togo im Allgemeinen

die grosse Gleichmassigkeit der Jahressummo des Regens in Amedjowe

wahrend der drei Beobachtungsjahre.

FjS wurden gemessen: April 1894 )>is Marz 1895 1661 mm,

„ 1895 „ „ 1896 1596 „

Miirz 1896 „ Febr. 1897 1642 „

Dagegen ist die Suirime des Regenfalles in den gleiclH;n Monat(;i)

verschiedener Jahre eine ungeraein wechselndo, ganz wie in deni

kiistennaheren Theile Togos ii))erhaupt. Dcnii es wurden gemcssou iin
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Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1894 — 223 220 241 169 131 116 297 58 14

1895 17 115 61 126 137 181 206 213 172 185 51 109

1896 8 25 184 154 291 223 75 20 248 128 131 9

1897 7 169 — — — — — —
In den gleichen Monaten verscliiedener Jahre kann also die

Regenmenge um das Zehn- bis Zwolffache des Minimalbetrages

schwanken. Durchschnittlich scheinen der Januar der trockenste und

Mai- Juni sowie September- Oktober die regenreicbsten Monate zu sein.

Aufzeichnungen iiber elektrische Erscheinungen sind in der

Berichtsperiode leider nicht vorgenommen worden.

Missionsslatiou Amedjowe.

A = 0° 29' 18" ostl. Gr. ^ = &° 50' 15" nordl. Br. li = 770 m.

Lufttemperatur

1895/96
Mittleres Absolutes

Bewolkung

Diff. Diff.
7a 2p 9p Mittel Max. Min. Max. Min. 7a 2p 9pl Mittel

April . . 21.4 26.9 21.2 22.6 28.9 19.3 9.6 31.0 17.0 14.0 8.6 8.o' 6.3 7.6

Mai . . . 21.2 26.0 20.7 22.2 27.8 19.0 8.8 31.5 16.5 15.0 7.9 8.5 6.3 7.6

Juni . . . 19.3 23.8 19.3 20.4 25.4 17.9 7.5 29.3 15.5 13.8 9.2 8.9 8.4 8.8

Juli . . . 18.5 22.7 19.0 19.8 24.0 17.5 6.5 26.0 16.7 9.3 9.9 9.3 9.3 9.5

August . 18.1 22.2 18.4 19.3* 23.6 17.1 6.5 26.8 15.0 11.8 8.9 9.1 6.3 8.1

Septbr. . 19.5 23.3 19.2 20.3 25.0 18.1 6.9 27.0 16.4 10.6 9.1 9.3 7.8 8.7

Oktober 19.9 25.1 19.9 21.2 26.7 18.1 8.6 30.3 16.0 14.3 6.5 8.0 5.1 6.5

Novbr. . 21.4 27.3 21.1 22.7 28.4 19.1 9.3 31.1 16.1 15.0 2.5 6.1 3.5 4.0

Dezbr. . 20.9 28.8 21.0 22.9 28.9 19.5 9.4 31.6 18.8 12.8 2.0 4.8 3.4 3.4

Januar . 20.9 27.4 21.7 22.9 28.6 19.7 8.9 30.8 18.1 12.7 2.4 3.4| 1.4 2.4*

Februar 21.6 29.2 22.2 23.8 30.2 20.1 10.1 32.0 19.0 13.0 5.8 5 4 3.3 4.7

Marz . .

Mittel
/"1 1 ^

20.2 25.7 20.3 21.6 27.0 18.7 8.3 32.0 15.0 17.0 6.6 7.3 5.6 6.5

Zahl der TaLge

1895/96
Windstarke

Regenmeng

in mm
^e

Max.

n

im

lit Eegen
mit mehr als

2p 9p
in 0.2 1.0 25.0

7a Mittel 7a 9p Summe 24 Stdn. Allg. mm mm mm

April . . . 2.9 2.2 4.8 3.3 30.2 95.7 125.9 80.3 9 9 5 1

Mai. . . . 2.8 2.8 4.1 3.2 90.4 46.6 137.0 33.2 14 13 10 1

Juni . . . 2.7 2.2 4.2 3.0 116.9 63.9 180.8 45.4 10 10 8 2
Juli . . . 2.2 1.5 3.1 2.3 110.8 95.6 206.4 43.9 15 15 14 4
August . . 2.2 1.8 3.0 2.3 96.2 116.7 212.9 50.8 15 15 14 3
September . 1.9 1.6 3.3 2.3 52.5 119.3 171.8 44.1 10 10 9 2
Oktober . . 2.3 2.1 4.8 3.0 107.8 77.2 185.0 43.0 15 14 13 3
November . 2.4 2.8 4.0 3.1 0.0 50.5 50.5 46.1 3 3 3 1

Dezember 2.9 2.7 4.4 3.3 6.4 102.1 108.5 67.8 5 5 4 1

Januar . . 2.8 2.4 4.4 3.2 1.3 6.9 8.2 6.7 2 2 2 0
Februar . . 2.9 3.3 2.9 3.0 0.0 24.7 24.7 18.6 3 3 3 0
Marz . . . 80.3 104.0 184.3 56.5 8 8 7 3

Mittel 2.5 2.3 3.9 2.9 692.8 903.2 1596.0 80.3 109 107 92 21
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Geograpliische Ortsbestimmuii^en des Grafen Zech im

Togo^^ebiet 1896.

Zu seinen Ortsbestimraungen im Togogebiet im Januar und Februar 1896

standen dem Grafen Zech zur Verfiigung ein Prismenkreis No. 709 von

A. Meissner, Berlin, mit einer Kreistheilung von 20 zu 20 Minuten, ein Queck-

silbei'horizont olme Glasdach, eine Uhr No. 1533 der deutschen Prazisionsuhren-

Fabrik Urania-Miinchen und eine Glashiitter Uhr No. 30189, ein Aneroid und

ein Sehleuderthermometer. Zu den Beobachtungen von Marz bis Mai in Kratyi

kamen noch zwei Quecksilberhorizonte mit Glasdachern hinzu und statt der

obigen GlasMtter Uhr zwei andere derselben Fabrik, No. 33 245 und 33 244,

Bei den Beobachtungen wurde stets die „Urania-Uhr" direkt benutzt. Ob spater

eine geeignete Anwendung der Glasdacher fiir die Horizonte stattgefunden hat,

ist nicht weiter angegeben.

Der Prismenkreis ist nachtriiglich auf der Seewarte in Hamburg sorgfaltig

untersucht worden; folgende Excentrizitatskorrektionen haben sich laut Bericht

dieses Institutes vom 3. August 1897 ergeben

:

Bei 0° 0 Bei 40° + 1" Bei 80° — 22"

10 4-2" 50 — 2 90 — 31

20 +3 60 — 8 100 —42
30 +3 70 —14 110 —53

120 —66
Der Indexfehler ist bei jeder Messung, manohmal mehrere Male am Tage

bestimmt worden; die Uebereinstimmung beweist, dass das Instrument bei sorg-

faltiger Behandlung sich sehr gut gehalten hat.

Die Breiten sind im Januar und Februar ansschliesslich durch Circum-

meridianhohen der Sonne bestimmt. Die Anordnung in Bezug auf den Sonnen-

rand ist eine symmetrische; die innere Uebereinstimmung lasst nichts zu

wiinschen iibrig. Die mehrfachen Bestimmungen in Paratau vora 20. bis 28. Januar

ergeben den mittleren Fehler einer Breite zu etwa -t 12", den des Mittels zu+ 5".

Wie weit das Resultat jedoch durch systematische Fehler, Abweichung der fiir

die Zeit der Beobachtung giiltigen Instrumentalkonstanten, einseitige Erwarmung
des Horizonts u. s. w., beeinflusst ist, lasst sich natiirlich nicht feststellen.

Die Zeitbestimmungen sind im Januar und Februar wiederum ansschliess-

lich mit Hiilfe der Sonne nahe dem I. Yertikal angestellt. In Paratau ist an

mehreren Tagen die Sonne vor- und nachmittags beobachtet, doch dififeriren

die Hohen so sehr, dass die Vorziige, die die Methode der korrespondirenden

Hohen an sich bietet, hier nicht zur Geltung gelangen.

Ein sorgfaltig gefiihrtes Uhrjournal ermoglicht die Bestimmung von Liingen-

differenzen gegen Paratau.

Es mijge zunachst eine Zusammenstellung der Zeit- und Breitenbestimmuiigen

folgen:
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Die Breiteii der beiden Orte Paratau und Station Kratyi diirften hiernach

als sehr sicher bestimmt angenoramen werden und ergeben sich im Mittel zu:

Paratau . . . + 8° 56' 57"

Station Kratyi + 7° 47' 2".

Fasst man zur Ableitung von Langendififerenzen die Zeitbestimmungen

eines Tages in Paratau zusaramen, so ergiebt sich der Gang der Urania-Uhr und

aus der Uhrvergleiehstabelle derselbe der Glashiitter Qhr, wie folgt;

Urania-Uhr Uhrvergleichstab elle Glashiitter Uhr
Datum

Gang
(tagl.)

Gang
(tagl.)

Stand Urania Glashiitte Stand

ih s s h m s h m s m s

Januar 20. + 3 38.0
4-4.3
4-1.5
4-5.5
4-3.0

-i-4.5
-1-2.5

4 3 57 4 3 0 4-4 35
4-11.5

. 22. -1-3 46.5 5 32 11 5 31 0 4-4 58

. 23. -t- 3 48.0 11 18 13 11 17 0 H-5 1
4- 3
4-10

r,
24. + 3 53.5 10 16 17 10 15 0 -^5 11

« 25. -h3 56.5 4 16 21 4 15 0 -1-5 18
4- 7
4-13
4-14» 26. -h4 1.0 3 13 30 3 12 0 -{-5 31

« 28. + 4 6.0 4 20 53 4 19 0 H-5 59

Rechnet man mit dem Mittel dieser Gauge 4- 3^.6 resp. 4- 9^.7 riickwarts,

indem man mit ^u = 4- 3'» 39s*) ^gsp. 4- 4"^ 35^ fiir Januar 20. ausgeht, so

ergiebt sich folgende Tab elle

:

Ort Datum
Uhrstand

stand gegen mittl.

Zeit Paratau
Lange gegen

Paratau Mittleres

Resultat
Urania

Glas-
hiitte

Urania
Glas-
hiitte

Urania
Glas-
hiitte

m s m s m s m s rn s m s m s

Dutupenne Januar 8. -0 15 4-0 4 4-2 56 -4-2 39 4-3 11 + 2 35 + 2 59 West
Odumase 9. + 0 19 4-0 40 4-2 59 4-2 48 -h2 40 + 2 8 + 2 29 „

Paua 12. 4-0 46 4-1 22 -i-3 10 H-3 17 + 2 24 + 1 55 + 2 14 „

Kadya 13. -hi 2 4-1 46 -4-3 14 4-3 27 -4-2 12,+ 1 41 + 2 2 „

Tashi 14. 4-1 ll -M 54 -f-3 17 4-3 37 + 2 6 + 1 43 + 158 „

Fasau 16. 4- 1 50+ 2 35 4-3 25 -1-3 56 + 1 35'+ 1 31 + 134 „

Butiim 17. 4-2 314-3 15 + 3 28 4-4 6 + 0 57j+0 51 + 0 55 „

Atamde 18. 4-3 04-3 45 4-3 32 4-4 16 + 0 32+ 0 31 + 0 32 ,

Paratau 20. -4-3 394-4 35
Pasaa 29. -1-4 33 -f- 6 31

1

4-4 11 -i-6 2 -0 22 — 0 29 — 0 24 Ost

Da die Urania-Uhr einen besseren Gang gehabt zu haben scheint als die

Glashiitter, so ist beim Endresultat diese mit doppeltem Gewicht angesetzt.

Je nach ihrem Abstande von Paratau diirften diese Werthe fiir die relativen

Langen eine Sicherheit von 1 bis 5 Bogenminuten beanspruchen konnen. Der

mit Hiilfe der Uhrvergleichungen aus den Beobachtungen in Kratyi fiir die

Urania-Uhr abgeleitete Gang ergiebt + 4^2, welcher Werth sich mit dem oben

angenomraenen in guter Uebereinstimmung befindet, leider aber kann eine Ver-

bindung zwischen Paratau und Kratyi nicht hergestellt werden, da iiber

das Verhalten der Urania-Uhr wiihrend der Zwischenzeit nichts bekannt ist. Eine

Uebertragung mit dem Mittel der Giinge fiihrt zu einer viel zu kleineii

Langendifferenz, niimlich zu etwa 3V2 Zeitminuten, wahrend es etwa 6^4 seiu

soUten.

^) Auf die Zeit dur Ulirvergleichung Juizogeji
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Von den Mondholien musste diejenige in Kratyi sofort ausgeschlossen werden,

da der Uhrstand durchaus zweifelhaft war. Freilich ist sie durch zwei Zeit-

bestimmnngen eingesclilossen , aber nacli der ersten hatte der Gehulfe die Uhr
fallen lassen, und die zweite ist anf keineWeise in Uebereinstimmung mit den

spateren zu bringen. Ob Mer eine naehtraglicbe Korrektion der Uhr statt-

gefunden hat, oder ob ein falscher Stern beobachtet ist, ist trotz mehrfacher

Versuche nicht zu ergriinden gewesen.

Aus Paratau liegen drei Mondhohen, jede mit 4 Einstellungen vor. Grosses

Vertrauen verdienen auch diese drei Bestimmungen nicht, zumal die Uhrstande

naraentlich bei der Beobachtung vom 28. Januar nicht sicher sind. Trotz-

dem die innere Uebereinstimmung der Messungen vom 20. und 21. Januar

erheblich schlechter ist als die bei der dritten Beobachtung, stimmen die

Resultate der ersten beiden miteinander iiberein, wahrend das Resultat der

dritten, welche ohne Frage der Wahrheit viel naher kommt, erheblich davon

abweicht. Es fand sich namlich:

Die beiden ersten Beobachtungen sind in westlichen Stundenwinkeln und

die dritte bei ostlichem Stundenwinkel angestellt. Es ware also leicht denkbar,

dass hier irgendwelche systematischen Fehlerursachen die Abweichung ver-

anlasst hatten. Es kann nie dringend genug darauf hingewiesen werden, dass die

Beobachtung von Mondhohen, namentlich, wenn eine ganz sichere Uhrkontrole

und eine a.bsolut sichere Instrumentalaufstellung nicht vorhanden ist, nur dann

Werth hat, wenn sehr nahe gleichzeitig mit der Hohe des Mondes auch die-

jenigen eines oder mehrerer Sterne in moglichster Nahe des Mondes mit-

gemessen werden. Denn nur so kann der Einfluss der Instrumentalfehler

einigermaassen eliminirt werden. Um an obige absolute Langen die relativen

DifFerenzen anzuschliessen, diirften die ersteren als viel zu unsicher anzusehen

sein. In ausserst dankenswerther Weise hat mich bei vorstehend mitgetheilten

Berechnungen Herr Dr. E. Grossmann unterstiitzt. L. Ambronn.

Januar 20. /I 8'^ 18s (ostl. V. Grw.)

8™ 26^

5'ii 44s

, 21.

„ 28.



Aus deni Schutzgebiete Kamerun.

Regenmessungen in Victoria 1896.

Die Regenbeobachtungen wurden von Dr. Preuss nach seiner

Ruckkehr vom Heimathsurlaub am 15. Februar 1896 wieder auf-

genommen; da jedoch ein Messcylinder zunaclist nicht zur Hand
war, konnte nur die bis Ende April gefallene Gesammt-Niederschlags-

summe zu 418.4 mm bestimmt werden.

Anzahl der Begent age
Reffenraenffe

1896 im
mit mehr a Is

Max. in
in mm

24 Stdn. Allgera. 0.2 mm 1.0 mm 25.0 mm

425.4 130.1 13 13 12 6
Juni*) 514.3
Juli 1473.6 332.3 29 29 28 17
August 831.6 149.1 23 22 22 10

314.8 65.1 18 18 16 6

493.5 159.9 22 20 17 5
November 170.1 86.8 7 7 7 2

1.2 1.2 1 1 1 0

Im Ganzen fielen also vom 15. Februar an 4642.9 mm.

*) Vom 17. bis 25. Juni wurde nicht beobachtet, sondern nur die wiihrend

dieser Zeit gefallene Gesammtsumme naclitraglich gemessen.



Aus dem deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiete.

Das Bezirksamt Mikindani.

Einem Berichte des Bezirksamtmanns Berg in Mikindani iiber

eine zehnwdchentliche Bereisung seines Gebietes entnehmen wir

Folgendes

:

„In Mdumbwe, dem Haupthandelsplatz fiir Mtama, herrschte bereits

ein regerer Verkehr. Die Erntehandler — Eingeborene, Araber,

Inder hauptsachlich aus Mikindani, Sudi und Lindi -— waren, wenn

aucb erst zum kleineren Theile, eingezogen und batten 15 Laden

eroffnet, nachdem infolge der anhaltenden Diirre dieses Jahres das

Korn friiher als gewohnlich gereift und das Einbringen desselben

fast beendet war. Bei einem Gesammtumsatz von etwa 2000 Rupien

dauert das Geschaft 3 bis 4 Monate.

Der Markt wird hier insbesondere versorgt durch die Wamakonde
und Wandonde des Mambithales. Die Verschiffung iiber Sudi ist

eine sehr bequeme, da kleinere Dhaus bei Hochwasser den Mambi
bis etwa 10 Minuten unterhalb Mdumbwe hinauffahren konnen.

Sudi ist jetzt mit Mikindani durch eine iiber Mdumbwe fiihrende

Landstrasse verbunden, welche streckenweise von den Leuten in

iibertriebenem, aber erfreulichem Eifer 12 und setbst 20 m breit

durchgeschlagen ist, und welche nun an die fast vollendete Tele-

graphenleitung, soweit diese von jener abweicht, verlegt werden

wird. Im Bau ist die Fortsetzung dieser Strasse bis zur Grenze

gegen Lindi und ferner ein direkter um zwei Stunden kiirzerer

Weg von Sudi nach Mikindani iiber Namgugori, wohin wieder von

Mgau-Mevauga zur Zeit eine Verbindung geschaffen wird.

Von Mdumbwe zu Matchemba ist der Weg einschliesslich

mehrerer Briicken fertiggestellt; von dem ersteren Dorf aus wird

derselbe weitergebaut bis zu den Schamben von Miviti, der Grenze

des Bezirks in der Richtung nach Massassi. Diese Weganlage hat

zugleich politische Bedeutung insofern, als durch dieselbe zwei Zu-

gange zu Matchembas Wohnsitz geschaJOfen sind, wodurch die be-
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stehendeu, durcbaus friedlichen iind guten Beziehungen eine festere

Grundlage erhalten haben.

Oberbalb des Kitere-Sees zweigt ein Weg iiber Nyangamara ab

nach dem Nordrande des Makondebocblandes, der dortigen Bezirks-

grenze.

Mdumbwe mit seineii Yaoeinwobnern iiud das frucbtbare

Mambigebiet werdeu boffentlicb bei der Bildung neuer Plantagen-

unternehmen die allem Anscbeine nacb ibnen zukommende Beriick-

sicbtigung endlicb finden.

Zwiscben Sudi und Sbuka sind bemerkenswertb die starken

Mangrovenutzbdlzer und die nabe am Strande in grossen Mengen
vorkommenden Sansivieren. In Sbuka werden aus letzteren starkere

Faden zam Kniipfen von Netzen bergestellt. Es gescbiebt das in

der Weise, dass die Pflanzen mit einem Scblagel geklopft, die Einde

mit glatten Stabcben abgescbabt und die verbliebenen reinen Fasern

auf dem Scbenkel mit Ascbe unter der flacben Hand zusammen-

gerollt werden. Im Innern, wo die Sansivieren selten auftreten,

dient die Rinde des Affenbrotbaumes dem gleicben Zwecke.

Wie in Sudi, welcbes in dem letzten Halbjabre etwa 1800 Stamme
verscbiflft hat, babe icb aucb in Sbuka und weiterbin in Mtere zu

Handelszwecken gescblagenes Ebenbolz angetroffen. Obwobl letzteres

im Buscb des ndrdlicben Bezirkes nocb ziemlicb baufig vorkommt,

so wird es dort bei dieser starken Nutzung in absebbarer Zeit docb

verscbwinden. Gar nicbt genutzt werden dagegen die Bestande am
Ruvuma, wo Ebenbolz von Lukumbule (Sassawara) an, dem End-

punkte meiner Reise, bis nabe der Miindung iiberall vorbanden ist

— stellenweise so reicblicb, dass bektargrosse Flacben fast rein

damit bestanden sind.

Die Landscbaften zwiscben Sbuka und Nyauda am Mtere-

Lukuledi bilden ein verbaltnissmassig dicbt bevolkertes, gut ange-

bautes Gebiet. Bei frucbtbarem Boden wird dasselbe von mebreren

immer Wasser fiihrenden Bacben durcbflossen. Die Bewobner sind

Wamakonde; daneben finden sicb Mrimaleute, Wandonde und Wayao.

Oberbalb Mtere nimmt der Scbambenbau al) und bort nacb

drei Stunden in Mkongho ganz auf, da die dortigen Bewobner infolge

der friiberen Matcbemba- uad Magwangwaraeinfiille sowie der an-

dauernden Heimsuchungen durcb die Heuscbrecken auf das linke

Lukulediufer gezogen sind. Dadurcb bat der ebedem auf dem

ganzen recbten Flussufer entlang fiibrende Weg bis Rubo eine kurze

Unterbrecbung erfabren.

Nacb Passiren und Repassiren des Lukuledi und frucbtbarer

Niederungen desselben erreicbte icb nacb drciitiigigem Marscbe durcb

wenig besiedelte Gebiete mit streckenweiae scbwerem Boden, welcbe
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von Wamakonde, Wamwera uud Wayao bewolmt sind, in Nankurdyulu

das Makondehochland; nahe der unbewohnten wasserlosen Land-

schaft Mpatira, durch welche ein achtstiindiger Weg zu dem Makonde-

Simba und damit zu den scbambenreichen Ufern des Kitangariflusses

fiihrt. Am Lukuledi horte icb allgemein die Klage, die Heuscbrecken

batten aucb in diesem Jabre die Ernte arg gescbadigt, und es ge-

winnt den Anscbein, als ob jene Landscbaften in der Tbat mebr
als alle iibrigen zwiscben Lukuledi und Euvuma gelegenen unter

dieser Plage zu leiden batten.

Das Mambitbal und die anderen nordlicben Gebiete des Makonde-

bocblandes erfreuen sicb des gleicben und tbeilweise eines besseren

Ernteergebnisses als im vorigen Jabre, wabrend dasselbe in den

verbleibenden Gebieten des Bezirkes mebr scbwankt und vieltacb

dem vorjabrigen um ein Viertel bis zu einem Drittel nacbstebt.

Das Gesammtergebniss bleibt biernacb im Bezirke binter dem des

Vorjabres um kaum ein Viertel zuriick, was in Anbetracbt der ausser-

ordentlicben Diirre und der Heuscbrecken als giinstig zu bezeicbnen

ist. In der Ausfubr wird sicb vielleicbt ein grosserer Unterscbied

desbalb zeigen, weil dieselbe infolge Deckung der durcb die Hungers-

notb entstandenen Verbindlicbkeiten im Vorjabre eine unverbaltniss-

massige Steigerung erfabren bat. Der Menge stebt allerdings in

diesem Jabre ein boberer Preis gegeniiber.

In SimbaS; dann weiter in Manyambas Dorf und in Mwiti baben

sicb — nacb Ansicbt der Bevolkerung als Folge des Karawanen-

verkebrs — die Sandflobe eingefunden, welcbe gelegentlicb meiner

vorigen Bezirksbereisung sicb nocb nicbt bemerkbar macbten. Fast

ausnabmslos batten meine Leute, einscbliesslicb der Askaris, unter

diesen Parasiten zu leiden. Auf dem Riickwege war der letzteren

Vorkommen aucb in Newala, sowie dem siidlicber gelegenen Ntsboli

festzustellen und nacb Beendigung der Peise leider selbst bier an der

Kiiste. Von Mwiti begab icb micb iiber den Nairombo und Tsburwisbi

ausbiegend, zu der am Mkomabindo aus der Baumsavanne ein-

miindenden Nyassastrasse.

Am Nairombo wird wie in Massassi Salz gewonnen. Von bier

bis Tsburwishi reibt sicb in der Regenzeit offenbar Sumpf an Sumpf,

zwar meist flacb, docb in ziemlicb grosser Ausdebnung. Auf den

Scbamben von Tsburwisbi befinden sicb nur zu voriibergebendem

Aufentbalte erbaute kleine Hiitten, da die Leute lediglicb zur Be-

stellung der Felder und Reinbaltung der jungen Saat erscheinen,

um alsdann erst zur Ernte wiederzukebren. Ueberrascbend wirkt

der Anblick von etwa einem Dutzend Kokospalmen, welcbe auf der

ebemaligen Missionsniederlassung am Mkomabinda steben, d. i. in

acbttagiger Entfernung von der Kiiste.
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Der uuu folgende viertagige Marscb durch unbewolmtes, brand-

geschwarztes Waldgebiet bot ein weuig anregeDdes Bild. Die

Strasse war immerhin nicht unbelebt. Neben Wachskarawanen be-

gegnete ich taglich einer Anzahl Magwangwaratrupps , die von

kleinen, unglaublich mageren Jagdhunden begleitet, mit den Er-

zeugnissen ihrer Industrie, wie Hacken und Aexten, sowie mit Ziegen

nach Massassi sich begaben, um dafiir Salz einzutauschen.

Der Berglandschaft Madyedya gleiclit in ihrem ausseren Charakter

kein anderer Gebietstheil des Bezirkes. Die zahlreichen, durch ihre

schrolFen und eigenthumlichen Formen auffallenden Berge machen

einen eigenartigen Eindruck. Sie vereinigen sich zu Ketten, welche

breitere und schmalere Thaler mit meist fruchtbarem Boden um-

schliessen und sich liber eine nicht unbedeutende Flache erstrecken.

Mit geniigendem Wasser versehen, sind erstere im Stande, auch

einer grdsseren Bevolkerung als der gegenwartigen hinreichenden

Unterhalt zu gewahren.

Die Bewohner sind Wamakua, Wayao und Wangindo; die

Ersteren scheinen zu uberwiegen, insbesondere gegeniiber den

Wangindo, unter welchen sich auch vereinzelte Wandonde befinden

soUen, wahrend von den friiher hier ansassigen Wamwera angeblich

keine Reste zuruckgeblieben sind.

Am Yukutabach wird Eisen gewonnen. Wachs soli sehr reichlich

gesammelt werden. Kautschuk ist nicht vorhanden, und die mir

wahrend meiner vorigen Bezirksbereisung zugekommene Mittheilung

modifizirt sich dahin, dass Madyedyaleute in diesem Jahre beim

Wachssuchen eine langgestreckte gummireiche Hdhe, Rondo ge-

nannt, entdeckt haben, welche etwa 24 Stunden nordlich im Fori

liegt, und mit deren Nutzung sie in der kommenden Regenzeit be-

ginnen werden.

Auf dem dstlichen Wege zum Ruvuma wird die Madyedya-

landschaft durch den einer machtigen Burg vergleichbaren Sengwa-

felsberg abgeschlossen. An seinem Fusse breiten sich Wamakua-

schamben aus. Dieselben sind von den ersten Wayaoschamben des

Ruvumalandstriches nur drei Stunden, vom Flusse selbst kaum um
die Halfte weiter entfernt.

Der Ruvuma und seine Gebiete verdienen meines Erachtens

eine giinstigere Beurtheilung, als sie ihnen in der iiber den Siiden

der Kolonie vorhandenen Litteratur, die allerdings einer fruheren

Zeit angehdrt, zu Theil wird.

Die geringe Schiffbarkeit des Flusses fiir grossere Fahrzeuge

und die beschrankte Anbaufahigkeit seines Uferlandes als Plantagen-

gebiet haben naturgemass eine Aenderung nicht erfahren kOnnen,

dagegen haben Verkehr, Ackerbau, Besiedelung ganz entschieden

Mitth. von Forschungsreisenden, X. Band. JV. J5
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zugenommen. Von Mikindani und Kionga fahren kleinere Dhaus mit

der Fluth bis Migomba (Megombani), um die Landeserzeugnisse zur

Kiiste zu schaffen, welche von den oberhalb am Flusse wohnenden

Eingeborenen in Einbaumen und Yom Makondehochlande iiber Land

dorthin gebracht werden. Handler gehen auf dem Wasserwege bis

weit in den Luyenda binein, um mit ihrer aus Wachs, Kautschuk,

auch Elfenbein bestehenden Ladung oft erst zur Zeit des niedrigsten

Wasserstandes zuriickzukehren. Die Wayao am Luyenda kommen
in ihren Booten hauptsachlich mit Tabak bis zur Kiiste. Fiir die

Fahrten der Eingeborenen bilden die Petersfalle keine Sperre, da

sie in den durch Inseln geschalfenen Seitenkanalen hinreichendes

Fahrwasser finden. Bei Makotshera vornehmlich, zum geringeren

Theile bei Mtira, haben seit Ende Februar rund 4600 Wayao iiber-

gesetzt, welche mit Elfenbein, Wachs und Kautschuk allein nach

Mikindani kamen. Der weitaus grosste Theil des ganzen Kautschuks,

welcher hier auf den Markt gelangt, passirt den unteren Ruvuma;

das Gleiche ist mit dem vom Msaruflusse stammenden Wachs der

Fall, welches am oberen Ruvuma iiberall gesammelt wird. Fast in

jedem Orte habe ich dort einige Mikindanihandler getrofien und

unterwegs wiederholt Leute, meist Wayao, welche jene aufsuchten,

um sich als Trager fiir den Marsch zur Kiiste zu verdingen — ein

Moment, das aus dem Gesichtspunkte freiwilliger Arbeitsleistung

seitens Eingeborener erhohte Bedeutung gewinnt.

Selbst kleinere Handler aus dem portugiesischen Gebiete, von

hier mit Waaren ausgeriistet, helfen Handel und Wandel am Fluss

und zur Kiiste vermehren. An und auf dem oberen Ruvuma wird

ein standiger Verkehr schon dadurch rege gehalten, dass die An-

siedelungen sich auf die beiden Ufer und die Inseln vertheilen, und

dass in der trockenen Zeit noch voriibergehende Ansiedelungen auf

den Sandbanken entstehen. An den unbewohnten Strecken ver-

kehren auf dem Flusse die Fischer; selbst die Nordgrenze des Be-

zirkes entsendet solche in kleinen Trupps an denselben sowie an

die Seeen Lidede und Nangadi.

Diese Umstande bewirken auf dem Ruvuma, langs desselben in

weiter Ausdehnung, hiniiber und heriiber einen dauernden Verkehr,

und ich glaube nicht, dass ersterer in dieser Hinsicht den Vergleich

mit einem der anderen Fliisse der Kolonie zu scheuen braucht.

Fiir Plantagenzwecke mag das unmittelbar am Ruvuma ge-

legene Gebiet allerdings vielleicht wenig in Frage kommen; immerhin

ist diese Frage durch Sachverstandige noch nicht beantwortet;

ebensowenig fiir die Seitenthaler des Flusses.

Den Eingeborenen bietet sich am ganzen Flusslaufe, soweit ich

ihn auf dem Marsche zwischen dem Lukumbule und der See kennen

gelernt habe, ein durchaus giinstiges Arbeitsfeld.
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Wenn zwischen Makotshera und Ngamanga, an der Biegung

des Flusses nach Siiden, zwischen Ntenge und Undi unfruchtbare,

stellenweise mit grobem Kies iibersate Strecken vorkommen, welclie

nur Kriippelholz hervorbringen, so findet sich dafiir wiederum frucht-

barster Boden, so besonders bei Namogano, am unteren Laufe auch

in den Landschaften Kiwawa und Mahrunga.

Yon Mwambo an der Miindung des Ruvuma ziehen sich un-

mittelbar am Ufer ziemlich zahlreiche Ansiedelungen massiger Aus-

dehnung der Wamakonde, Wamaraba, Wayao, Wandonde, Waman-
ghanga und Wamakua bis zwei Stunden hinter den Tshiayasee hin.

Mangobaume uiid Bananen erscheinen haufig, Kokospalmen mangels

geeigneten leichten Bodens selten.

Von hier an treten die Ansiedelungen, abgesehen von einzelnen

im Ruvumathale mit weiteren Abstanden zerstreuten, auf das nahe,

ganz allmahlich sich erhebende Makondehochland zuriick, dessen

Siidrand mit seinen Flussthalern einscliliesslich der Landschaft

Ntshitshira durch ausgedehnten, mit geringen Unterbrechungen fort-

laufenden Schambenbau sich besonders auszeichnet.

Unter der Bevolkerung sind die vorgenannten Stamme mit Aus-

nahme der Wamanghanya vertreten; an der letzteren Stelle sind

die Wangoni hinzugekommen, welche auch in dem nun folgenden,

sumpfigen Nkundithale, dessen schweren schwarzen Boden ein

Dickicht aus Pandanus, wilden Dattelpalmen, Farm und anderen

Pflanzen bedeckt, unter den hier steilen Hangen des Makonde-

hochlandes sitzen. Weiter kommen Wamakua-, dann Wayaoschamben,

welche an dieser Stelle — nordwestlich des Lidedesees — die

Reihe der Ruvumaansiedelungen abschliessen. Hier hort auch der

Ruvumalandweg auf.

Von der siidlichen iiber Newala-Mkoo fiihrenden Karawanen-

strasse zweigt am Litshehesee ein Weg nach der Salzstelle Liponde

(Iponde) ab; die eigentliche Strasse erreicht den Fluss erst zwischen

Mwitimiindung und dem an Wasservogeln reichen Sumpfsee Namahu-

kudi, um von nun an in stets wechselndem, selbst jetzt nicht reiz-

losen Waldbestande dem Laufe des ersteren bis zum Lukumbule in

meist geringer Entfernung zu folgen und zunachst etwa eine Stunde

vor der Lugomiindung die Marumba- Ansiedelungen zu erreichen,

welche sich zu beiden Seiten doz\sel])cii und auf den Flussinseln

befinden.

Die Bewohner sind Wamatambwe, bis auf ganz vereinzelte

Wayao und Wanyassa. Der vernichtenden ITochfluth wusste sich

weder der Stammesalteste noch andere altere Leutc, die silmmtlich

hier geboreii warcn, zu erinnern. Uebrigens ist hier u'n'.hi der

[Stammesalteste Hauptling, sondern ein Myao, welclieii sicli die
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Wamatambwe, der andauernden Raubereien durchziehender Wayao
mude, von dem Vorganger des jetzigen Matora erbeten batten.

Die niedrige Insel Marumba wird nur in der Trockenzeit be-

wobnt, was auch weiterhin bei vielen Inseln und Banken der Fall

ist. Die Ursacben fiir dieses Hin- und Herzieben werden sebr ver-

scbieden angegeben; als solcbe werden bald die Yorliebe fiir daS'

Wasser, die Fiscbe, den Sand, bald Flucht vor den lastigen Ratten

angefiibrt; dass Furcht der Grund sei, wurde iiberall bestritten,

obwobl dabei die Sicberheit gegen Menscben und Raubtbiere un-

moglicb obne Einfluss geblieben sein kann.

Eine weitere Ursacbe liegt unzweifelbaft in der durcb die

grossere Feucbtigkeit erweiterten Anbaufahigkeit der Inseln, was

besonders weiter stromaufwarts bei der letzteren grosser Zabl und

Ausdebnung wegen der Moglicbkeit einer zweimaligen Ernte von

bober Wicbtigkeit ist. Wabrend nacb Einbriugung des Kornes

das Ackerland bis auf Mhogo, Buscbbobnen, kabl war, prangten

die Inseln an ihren Randern, in Tieflagen und an Wassereinscbnitten

im iippigsten Griin von Mais, Bobnen, Bataten, KiirbisseUj Gurken,

Tabak — ein erfriscbender Anblick inmitten berbstlicber Felder

und Walder. Verscbont wird dieses Landschaftsbild durcb die in

vollem Blatterschmucke stebenden Baume, sprossendes Gebiisch,

Bananen, zwiscben welcben Hiitten bindurcbscbimmern, durcb die

kleinen Inseln und Inselchen, die gleicb Straussen aus dem Wasser

ragen, wabrend zugleicb verscbiedenartig geformte Felsblocke das

Auge anzieben und durcb Storung des glatten Wasserspiegels dem

Flusse Lebbaftigkeit und Ausdruck verleiben.

Freiwillig werden die Eingeborenen ihre Inseln wobl niemals

aufgeben.

Auf dem recbten Lugoufer reicben die Scbamben der Wama-

tambwe etwa eine balbe Stunde weit, wo sicb die Ansiedelungei]

;

der Wangoni Mbarapis — derselben, welcbe friiber bei Ngomano am
|

Luyenda gewobnt baben — bis zu dem iiber eine Stunde entfernteE

Wasserriss Makanya anscbliessen.

Die Ausdebnung und der "Wertb der Anpflanzungen lasst sict

von bier an nicbt mebr obne Weiteres iiberseben, da dieselben vor

wiegend im Walde liegen, oft mebrere Kilometer weit vom Wegc
i

entfernt. Soweit icb dieselben indessen bei absicbtlicben Besuchei
^

und bei Gelegenbeit von Pirschgangen gesehen babe, macben sit,
\.

meist einen giinstigen Eindruck. Im Einklange damit babe icl \

selbst in den winzigsten Dorfern obne Scbwierigkeit fiir mein(

Leute die notbige Mtamaverpflegung erbalten.

Die nacbsten Scbamben beginnen zwei Stunden oberbalb de

Luyenda-Miindung. Von nun an folgt Ansiedelung auf Ansiedeluug
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niclit aiidors a,ls aiif dem Makoiideliochland; sie vertheilen sich viel-

facli auf beide Ufer iind die Iiiselu. Das diesseitige Uferland ist

eben; eine Ausnahme maclieu die Strecken Namagouo-Makotshera

imd Mkwawira-Mpingawanda, letztere an der Biegung des Flusses.

Am besten angebaut imd bevolkert ist die Strecke vom Mpingawanda

])is zu Namkama, iusbesoudere zwisclieii Undi uiid Kungwanga, wo
der Wald aiif weiter Fliiclie dem Feldbau hat weichen miisseD.

Man hat hier durchaus den Eindruck, dass die Leute unbehelligt

den Schambenbau betreiben — unbehelligt vor Allem von den Mag-

wangwara; welche seit Jahren nur durch den neulichen Raubzug von

zehn Leuten zu Namkama mit diesem Theile des Ruvuma in Be-

riihrung gekommen sind.

Wie die Wangoni Mbarapis so sind die meisten Leute sowohl

vom linken als vom rechten Ufer, deren Dorfer gelegentlich der

friiheren Magwangwaraeinfalle zerstort worden sind, oder welche

dieselben aus anderen Griinden verlassen habec, dem Bezirke nicht

verloren gegangen bezw. ihm zugekommen.

Die auf der Kiepertschen Karte zur Liederschen Reise mit

Dorfruinen bezeichneten Landschaften Narri (Mnari) und Natshutshu

— wohl Ntshitshira — sind stark bevolkert, der Myao Kwiganga

ist auf das diesseitige Ufer gezogen, der Ngoni Mkula (Nkure) auf

den Rand des Makondehochlandes nach Ntshitshira, ebendahin der

Ngoni Mawa (Namawa). Ntande, Nyamba, Marekano, Natiaka,

Netshileni, Mkoba sind unbekannt. Mwawa befindet sich in Natshemire,

Moeda in Mnari.

Die Salzstelle Liponde wird auch heutigen Tages genutzt. Die

Wamakua Kaluma und Mkonona sind nach Mkoo bezw. Massassi

iibergesiedelt; Massanis Leute befinden sich in Mwambo, Kampindis

Leute und Mauundu in Marumba. Tshitshire ist unbekannt, ebenso,

abgesehen von Mbarassi, die anderen am Zusammeuflusse des

Ruvuma und Luyenda aufgefiihrten Hauptlinge und Dorfer. Mgono

(Naruagono) wohnt auf dem rechten Ufer des Lukwika, Lamba
(Maamba) bei Nkumbura und Mekossi bei Makotshera. Nur Mehaba

(Mitabe, jetzt Nassombe) soli an den Msarufluss gezogen sein.

Auf Grund des Vorstehenden darf man annehmen, dass auch

die meist wohl wegen der Schreibweise ihrer Namen nicht zu er-

mittelnden Leute sich fast ausschliesslich im Bezirk niedergelassen

haben, zumal das ganze rechte Ufer vom Lukumbule bis in die

Nahe des Lidedesees angeblich auf Tage unbewohnt ist, soweit es

nicht von Leuten diesseitiger Hauptlinge bebaut wird Die Einfiille

haben demnach mehr eine Verschiebung als eine eigentliche Ab-

nahme der Ruvumabevolkerung fiir die Kolonie im Gefolge gehabt.

Der hierin und in alteren Einwanderungen zu Tage tretende
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Zug nach dem Norden sclieint gegenwiirtig ein friscLes Tempo an-

nehmen zu wollen.

Dem Myao Mkwepo aus Mwembe, der im Mai urn die Erlaubniss

zur EinwanderuDg fiir sich und seine 300 bis 400 Leute personlich

eingekommen war^ babe ich unter Zuziehung des Manghanya Undi

eine halbe Stunde nordlich von des letzteren Wobnsitz das bis zum

Tsbimwero reicbende Gebiet seiner Bitte gemass zur Ansiedehmg

angewiesen. Die Ankunft seiner Leute^ welcber Mkwepo damals

entgegensab, ist wenige Tage spater erfolgt.

Der Ngoni Rutsbyapa vom Msaruflusse, seit Kurzem zwiscben

Lidede- und Nangadisee, welcber wabrend meiner vorigen Bezirks-

bereisung die gleicbe Bitte batte aussprecben lassen, und bei meinem

jetzigen Marscbe durcb Ntsbitsbira personlicb mit zablreicbem Ge-

folge micb begriisste, war bereits mit etwa 300 Leuten im Bezirk

eingetroffen, um sicb an Nkuras (Nkulas) friiberem Wobnsitz im

Ruvumatbale anzusiedeln. Der iibrige grossere Tbeil seiner Leute

soli ibm in nacbster Zeit folgen.

Aucb zwei andere Wangonibauptlinge vom Nangadi- bezw.

Lidedesee erscbienen zu meiner Begriissung. Es erscbeint nicht

ausgescblossen, dass aucb diese bierberzieben.

Der Ngonibauptling Abdallab Likonya kebrt von dem recbten

Ufer mit seinen ganzen Leuten auf seine alten Wobnplatze in

Ntsbitsbira zuriick. Ebenso werden dem Ngonibauptling Nkura

seine nocb dort wobnenden Leute nunmehr nacbfolgen.

In Nanyamba bat ein Zuzug vom 30 Wayao stattgefunden.

Nkumbura und Undi baben ferner um die Erlaubniss gebeten,

eine Anzabl ibrer einige Tagemarscbe weit im Portugiesiscben

wobnenden Leute auf dem diesseitigen Ufer anzusiedeln.

Yor einigen Tagen ging von Mkwepo die scbriftlicbe Nacbricht

ein, dass sicb bei ibm weitere Leute Matakas mit ibrem Hauptling

Ngwadya niedergelassen batten, in einer Anzabl, welcbe die der

seinigen iibersteige, und dass nocb fernere Matakaleute sicb zur

Uebersiedelung anscbickten.

Von Interesse ist der Umstand, dass die Wangoni am unteren

Ruvuma, deren Gebiet im AUgemeinen nacb der Hauptlandschaft

Ntsbitsbira benannt wird, derart gescblossen sitzen, dass aucb nicbt

ein einziges Dorf eines anderen Yolksstammes sicb zwiscben den

ibrigen befindet. Ibre Anzabl scbatze icb nacb den gemacbten Er-

bebungen auf mebr als 1000. Sie setzen sicb zusammen aus wirk-

licben Wangoni (Magwangwara) und aus unterworfenen, spater mit

jenen entflobenen Wandonde vom Luvegu. Der Oberbauptling Nkumba

selbst ist Ndonde. Von ibren Stammesgenossen am Nyassa werden

sie bitter gebasst, und fiir die mit diesen vor drei Jabren bestan-

denen Kampfe zeugen nocb mebrere im Buscb angelegte Verbaue.
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Mbarapi war, ehe er vor einem Jalire an den Lugo kam, eben-

falls in Ntshitshira gewesen.

Mpingawandu vom Stamme Wamatengo (Mwegero), der seinen

Namen nach der im Innern vorkommenden Sitte auf seinen Halb-

bruder und Erben iibertragen hat und sich nunmehr Mtwara nennt,

fiihlt sich den eben erwahnten Wangoni nicht zugehorig, indem er

die Wamatengo als besonderen Stamm bezeichnet, der von den

Magwangwara aufgesogen sei. Von den angrenzenden Ruvumaleuten

werden diese Wangoni vielfach als Wandonde bezeichnet — nach

Mpingawandu deshalb, weil sie nach ihrer Flucht von den Mag-

wangwai'a in der Nahe Undis zu Wandonde gekommen seien, die

dann aber, ohne dass eine Verschmelzung stattgefunden, an den

unteren Ruvuma weitergezogeu waren; andererseits meinte er,

wiirden sie Wangoni genannt, weil sie deren Bewaffnung beibe-

halten hatten.

Grdssere von ein und demselben Volksstamme bewohnte Strecken

befinden sich zwar auch bei den Wamakonde und Wayao, aber sie

umschliessen immer nur einen kleinen Theil der ganzen im Bezirk

ansassigen Stammesangehorigen.

Eine mit Hiilfe eines christlichen Wayao - (Maku) - Haupt-

lings vorgenommene Schatzung der Leute von mehr als 30 Haupt-

lingen hat fiir das Gebiet zwischen Ruvuma und Lukuledi eine

Wayaobevolkerung von etwa 4500 Seelen ergeben.

Yon den Wamwera findet sich auf dem ganzen Makondehoch-

lande auch nicht eine einzige Ansiedelung, ebensowenig wie im

Ruvumathale von den Wangindo; wenigstens habe ich bisher keine

gesehen noch auch von solchen trotz Umfrage gehort. Wamwera
kommen im Bezirk nur ganz vereinzelt vor und Wangindo lediglich

in Madyedya.

Ebenso verhalt es sich mit den Wanindi, welche in geringer

Anzahl bei Mpingawandu leben. Die Wamanghanya werden zu-

weilen als Wayao bezeichnet — wohl, weil sie deren Sprache an-

zunehmen lieben.

Als Zeichen der Zeit mochte ich bemerken, dass Leute, um
sich Ansehen zu geben, wenn moglich als Wayao sich ausgeben.

Unter den Wayao herrscht aus gleicher Ursache wiedcrum eine

Vorliebe fiir den von altersher durch Kriegsruhm ausgezeichneten

Stamm der Massaninga; als solchen bezeichnet sich Matshemba

UDgerechtfertigter Weise, welcher zum Stamm der Nambinyi gehort,

ebenso Mataka, der zwar vaterlicherseits aus diesem Zweige der

Wayao staramt, aber gemass der Anschauung im Innern nach seiner

Mutter als Sunguri gilt.

Wirkliche Massaninga sind diesseits des Ruvuma der Hauptling
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Mtira, jenseits des Fliisses Kanduru, Kwitanda imd der fruher

machtige Makanyira.

Zwischen Luyendamiindung und Lukumbule sitzen zwolf Ober-

hauptlinge; dieselben seien hier mit den unter ihren Leuten ver-

tretenen Stammen, wie sie mir an Ort und Stelle angegeben wurden,

der Reihe nach aufgefiihrt — die Stamme in der Folge, dass der

an Zahl starkere vorangeht.

Es ergiebt sich hiernach die folgende Uebersicht:

1. Matambwe Nkumbura: Wamatambwe.
2. Myao Namagono: Wayao.

3. Myao Ngamanga: Wayao.

4. Makua Mokotshera: Wamakua, Wamatambwe, wenige

Wayao.

5. Myao (Makua) Kitwanga: Wayao, Wamakua, Wama-
tambwe, einige Wandonde, einzelne Wanuvera.

6. Ngoni Mpingawandu: Wangoni, Wamatambwe, wenige

Wanindi.

7. Myao Ntotera: Wamatambwe, Wayao, einige Wanyassa

und Wamakua.
8. Matambwe Ntenye: Wamatambwe, Wayao, weniger Wa-

matengo, Wangoni und Wamakua.
9. Myao Mkwepo: Wayao.

10. Manghanya Undi: Wamakua, Wamatambwe, Wayao,

Wanyassa (Wamanghanya nur er und seine wenigen

AngehOrigen).

11. Myao Kanyinda: Wayao, Wanyassa, Wamakua, Wabissa,

Wamatambwe.
12. Myao Kungwanga: Wayao.

Hinter dem am Lukumbule wohnenden Wamakuahauptling

Namkama folgen angeblich innerhalb einer Entfernung von zwei

starken Tagesmarschen der Myao Mtora, Mponda, der Myao Kan-

duru und Kaniye; darauf nach etwa gleich Iangem Fori der auf der

Insel Makanya wohnende Myao Mtira, bei welchem die Ruvuma-

ansiedelungen enden.

Bei Mtira zweigt nach Norden die durch unbewohntes Fori

fiihrende Magwangwarastrasse, nach Siiden die Karawanenstrasse

der in der Nahe des Nyassa wohnenden Wayao ab.

Dass die Ansiedelungen der demselben Hauptlinge unter-

stehenden Leute nicht in sich abgeschlossen liegen, sondern mit

fremden ein buntes Gemisch bilden, ist eine haufige Erscheinung,

welche jedoch zu Schwierigkeiten anscheinend keinen Anlass giebt—
wenigstens sind Klagen nicht laut geworden. Als Beispiel diene,

dass Undis Leute auf beiden Ufern und auf sechs luseln sich nieder-
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gelassen liaben — Mapanga, Diwessa, Namadyongoro, Nangwassi,

Namaturi und Mawa, Namadyongoro wird nun auch von Kanyinda

und seinen Leuten bewohnt, und Kungwangas Leute haben zwischen

Nangwassi und Namaturi zwei Inseln in Besitz genommen, daneben

bebauen Beide ebenfalls die Flussufer, wie endlich audi der unter

Undi stehende Namkania, dessen Heim die Insel Mawa tragt.

Der durch die obigen Ansiedelungen den Ruvuma entlang-

fuhrende Weg ist von den Leuten in Befolgung der erhaltenen

Anweisung mit Unterbrechungen auf 1 bis 3 m erweitert worden,

und wenn der Wegebau dort auch in dem meist lichten Bestande

auf ebenem Boden eine leichte Arbeit ist, die sich streckenweise,

wo man nach Abbrennen des Grases ohne Weiteres fahren konnte,

auf das Abschalen einer dunnen Bodenschicht beschrankt, so glaubte

ich doch fiir dieses Jahr mit dem Erreichten zufrieden sein und die

Beendigung bezw. Verbreiterung des Weges erst in der nachsten

Trockenzeit vornehmen lassen zu sollen.

Der Charakter des Ruvuma ist ein sehr stark wechselnder.

Vom Lukumbule bis Mpingawandu geben ihm die ausserordentlich

zahlreichen Inselbildungen, welche theils dicht aufeinander folgen,

theils zu mehreren nebeneinander sich hinziehen, sowie die haufigen

Felsblocke und Schnellen ihr besonderes Geprage.

Der Fluss hat hier iiberall eine ziemlich bedeutende, allerdings

wegen der Uniibersichtlichkeit schwer zu schatzende Breite. Von
Mpingawandu bis Mkwawira, in der „Pambindo" genannten Biegung,

wird der Fluss schmaler und insellos, wahrend die Felsen zunehmen.

Ungefahr gegeniiber der Miindung des Mapanda, unmittelbar vor

der Biegung am Lissengaberge, war ich iiberrascht, sein Bett durch

hohe Steinlagerungen zu einer Breite von nicht mehr als 7 bis 8 m
verengt zu sehen. Die Stromgeschwindigkeit ist hier bedeutend.

Bei Mkwawira gewinnt das Flussbett wieder an Ausdehnung;

die Inselbildungen treten von Neuem auf, eingeleitet durch eine

von niedrigen sandigen Erhebungen begleitete Felseninsel; doch

sind sie nicht mehr so haufig, auch weniger anbaufahig oder an-

gebaut. Der grossere Theil des Flussbettes wird wesentlich flacher,

was bei Kitwanga und Makotshera besonders auffallt — die gegen

100 m lange Strecke zwischen der letzteren Insel Nauyundo und

dem Ufer babe ich uber unbedelitende Wasserrinnen und viel Ge-

stein zu Fuss durchschritten, auf der rechten Uferseite ist allerdings

tiefes Wasser.

Nauyundo, die grosste, doch wenig fruchtbare Insel, ist etwa

4 km lang; solche von 1 bis 2 km Lange sind nicht selten; dahin

gehoren unter anderen Marumba, Gonyi bei Ntotera, Mingindu bei

Mpingawandu, Mapanga und Diwessa bei Undi, Namadyongoro bei

Kanyinda, Riroya bei Nkumbura.
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An Stelle der Inseln treten alsdann bis zur Miindung mehr die

Sandbanke, welcbe von Ngomano an oft mehrere Hundert Meter

weit im Flussbett sich ausbreiten; wo tiefes Wasser bis an das Ufer

reicht, fallt dieses einige Meter steil ab. Die letzten bewohnten

Inseln liegen unweit der Katarakte bei Marumba.

Der Zusammenfluss des Ruvuma und Luj^enda heisst Ngomano.
Die in demselben befindlichen, nur von schmalen, knietiefen Wasser-

laufen durchschnittenen Sandbanke ermoglicbten es, wenige Minuten

unterhalb der Landspitze den vereinigten Strom fast bis zur Mitte

zu durchschreiten. Wahrend die Wasserbreiten der beiden Fliisse

anscheinend gleich waren, hatte der Luyenda unstreitig eine grossere

Wassermenge. Unter diesen Umstanden ist die Behauptung Living-

stones, der Luyenda bilde den eigentlichen Oberlauf des Ruvuma,

erklarlich und einleuchtend.

Wahrend bei den Inseln Makotshera das Flussbett gegen 1 V2 km
breit ist, treten alsbald liinter Nauyundo die steinigen Ufer nahe

zusammen, um gleich darauf durch sandige abgeldst zu werden,

zwischen welchen die Wasserflache eine Breite von etwa 100 m
zeigte. Dieses ist die meist benutzte Uebergangsstelle der Wayao-

karawanen. Leute Makotsheras haben sich hier angesiedelt, und

Einbaume liegen zur Ueberfahrt bereit. Gegen Ende der Trocken-

zeit ist diese Stelle auch ohne die Letzteren passirbar.

Bei Mwambo dauert die Ueberfahrt im Einbaum 20 bis 25 Mi-

nuten d. i. bei Hochwasser. Die Einwirkung von Ebbe und Fluth

hort kurz hinter Migomba (Megombani) auf.

Zu den standigen Zufliissen des Ruvuma scheinen nur der

Lukumbule (noch Ende Juli liber 2 m tief bei etwa 8 m Breite)

und der Nsindyewe zu gehoren. Im steinigen Flussbett des

Ligoma (Nangale) befindet sich nur stellenweise stehendes Wasser,

und den Tshidyasee verbiudet mit dem Ruvuma ein jetzt trockenes,

ziemlich hochgelegenes Bachbett.

Mit dem Mwiti anfangend, bilden die seewarts dem Ruvuma
zufliessenden Wasserlaufe unweit ihrer Einmiindung meist Seen: '

so der Mwiti den Litshehe, der Nkundi die Lipalweseen, worauf

er angeblich mit dem Nkunya sich vereinigt; der Namikupa den 1

Nkundisee, alsdann angeblich mit dem Mihambwe zusammenfliessend;

der Nanyamba den bereits im vorigen Reiseberichte erwahnten

Urongwe, welcher nachst dem auf ihn folgenden Tshidya der grosste I

See im Bezirk zu sein scheint, soweit ich aus dem in zweistiindiger

Entfernung sichtbar gewordenen Wasserspiegel desselben ur-

theilen kann.

Im Urongwe sollen, wie im Tshidya Flusspferde leben. Im
||

Ruvuma habe ich solche bis Namkama angetro£fen. Reich ist das r
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Flussgebiet an verschiedenen Antilopen; besonders hiiufig sind der

Wasserbock (ndogoro) und der Springbock (msudala).

Von Ngomano bis ziim Litshehe sind Elefanten und Biiffel,

anscheinend auch Zebras mehrfach zu spiiren gewesen. Einige

Schakale storte ich bei einem von ihnen zerrissenen Klippspringer.

Grossere Raubthiere kommen wohl nur in massiger Zahl vor, wenn
schon stellenweise das Gegentheil behauptet wird. Perlhiihner und

Tauben sind in Menge vorhanden.

An Hausthieren werden Hiihner iiberall, zum Theil reichlich

gehalten; auch Tauben sind nicht selten; weniger gilt dies von

Ziegen. Auf einer Insel fand ich von einer Henne ausgebriitete

Perlhiihner. Zu reichlich sind Hunde vertreten, am unteren Ruvuma
kommen auch Katzen vor. Enten habe ich nur vereinzelt auf dem
Makondehochland gesehen. Rindvieh wird in Ausnahmefallen bei

kiistenwarts ziehenden Wayaokarawanen anzutreffen sein.

Wie der Jagd Netze, Meuten und Wildbrennen, so schadet der

Fischerei in kleinen Gewassern die Anwendung von Pflanzensaften;

es wird entweder ein in viele Stiicke zerschuittenes frisches Stamm-

stiick der Leuchtereuphorbie (Kiyao: Mgwesa) in das Wasser ge-

worfen, oder es werden die Schoten des Tshinyenyebaumes ge-

stampft und in Gras verschlossen, so lange im Wasser geschlagen,

bis seifenartiger Schaum entsteht. In beiden Fallen sterben die

Fische, ohne dass ihr Genuss schadet. Bei Anwendung der Euphorbie

werden allerdings die Eingeweide fortgeworfen.

Ein Kafer, Ligombera genannt, soil gestossen und mit Wasser

getrunken in friiherer Zeit ein beliebtes Mittel zur Veriibung von

Mord und Selbstmord abgegeben haben.

Fiir den Handel charakterisirt sich der Oberlauf des Ruvuma

auf beiden Ufern als ausgesprochenes und reiches Wachs-

gebiet; sein Unterlauf bietet auf dem rechten Ufer Kautschuk-

sammlern das lohnendste Feld fiir ihre Thatigkeit; zwischen beiden

vermittelt der Luyenda. Wahrend der Honigvogel seinen anhaltenden

Lockruf fast am ganzen Ruvuma ertonen lasst, ist Kautschuk

diesseits desselben auf dem Siidrande des Makondehochlandes nahezu

verschwunden und kommt weiterhiu iiberhaupt nicht vor.

Kopal liefern beide Ufer in der Nahe der Kiiste.

Fiir Elfenbein kommt nur das rechte Ufer in Betracht, welches

in diesem Monat 200 Zahne hergeliefert hat.

Tabak kommt in grosseren Mengen ebenfalls lediglicli aus

jenen Gegenden.

Mtama, Erdniisse, Sesam, Reis entsenden die Gebictc des

unteren Flusses.

Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus ist der
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Sinn lagerartiger Anlagen, welche nach der Mtamaernte ausserhall)

mancher Dorfer des unteren Rnvuma entstanden sind. Diese Ein-

riclitung entbehrt niclit kulturhistorischen Interesses , wenn als

Griinde der Verlegung der Trinkgelage in die freie Natur Ver-

liiitung von Ungllicksfallen und Reinlichkeitsriicksichten angefiihrt

werden.

Zwei natiirliclie Bauwerke am Ruvuma sclieinen mir der Er-

wahnung werth zu sein.

Auf der Uferschamba des Makua Akumitumbu steht ein etwa

13 m im Umfange messender AfFenbrotbaum, welcher derart hohl

ist, dass er ein symmetrisches Trapez umfasst, dessen Seiten 2 m
bezw. 80 cm und je 3 m lang sind, wahrend die mit zwei

Wolbungen abschliessende Hohe etwa 10 m betragt und eine gegen

50 cm breite, hochreichende Oeffnung bequemen Zutritt zu diesem

hausartigen Raume gestattet.

Hinter Ntoteras Hiitte flilirt zur Insel Gonvi eine Steinbriicke,

welche etwa 1^/2 m aus dem Wasser hervorragte, dieses nur durch

einen schmalen Spalt sichtbar hindurchlassend, der am Ueber-

schreiten niclit hinderte; die Lange der Brlicke betragt etwa 50 m,

die BreitCj abgesehen von den ein wenig verbreiterten Enden etwa

7 m, dieselbe verlauft fast ganz gerade, und die Hdhe bleibt ziemlich

gleichmassig. Der Anblick erweckt zunachst den Eindruck kiinst-

licher Herstellung, um so mehr als in der Nahe Steine kaum zu

entdecken sind. Auffallend ist auch eine Steinbildung am Lissenga,

ein stehender Felsblock, der einem machtigen Todtenkopfe gleicht.

Vom Ruvuma erreichte ich Mkoo auf der Litshehestrasse, welche

etwas langer ist, als die von der Bangalamundung dorthin fiihrende,

besuclite von da das Schlirfterrain in Namaputa und wandte mich

dann liber Newala in siidostlicher Richtung zu den oben erwahnten

Ruvumaansiedelungen.

In Mkoo, welches der Wayaohauptling Matora nach Aufgabe

seines Wohnsitzes in Newala erst seit einem Jahre bewohnt, ist

fleissig gearbeitet worden, wofiir die gut gebauten Hauser sowie

die ausgedehnten Schamben und Rodungen Zeugniss ablegen.

Das ausserst bergige Gelande zwischen Mkoo und Newala ist

mittelmassig angebaut. Von der friiheren, am eisenhaltigen Quell

des Tshirondabaches gelegenen Newalamission fiihrt ein steiler

Aufstieg, mit herrlichem Ausblick iiber das zwischen Massassi und

dem Ruvuma befindliche Gebiet, auf das Makondehochland zu der

jetzigen Missionsstation. Die Bevolkeruug der beiden Orte unter-

steht Matora; sie setzt sich zusammen aus Wamakua, Wayao,

Wamakonde, Wamatambwe und Wanyassa.

Die Strasse von Mkoo nach Newala war bereits streckenweise
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fertiggestellt, el)enHO ihre Fortsetzmig iiach Mikiiidani. Durch die

dankenswertlien Bemuhungen der Mission war in der Richtung nach

dem Ravuma bis zu dein eine Stunde entfernten Dorfe Nanipas im

vorigen Jahre ein Weg durchgeschlagen worden. Ich habe seine

Verbreiterung und Durchlegung bis zum Ruvuma angeordnet, um
ihn von dort durch sammtliche beriihrte Ortschaften bis nach

Mwambo durchzufiihren. Stellenweise war schon mit dem Ban be-

gonnen worden, auch waren schon Strecken des Weges Mikindani

—

Riwehe— Didi und Riwehe — Tshdya fertig. Ferner habe ich den

Bau eines solchen von Newala iiber Kissanga nach Nairambo ein-

geleitet d. i. auf Massassi zu bis zur Grenze gegen Lindi.

Auf der Mission in Newala befinden sich zwei Missionare und

ein Bruder (Zimmermann); der Vorsteher ist Reverend Simpson.

Die Niederlassung besteht aus geraumigen Gebauden, deren

Ausfiihrung dieselbe ist wie in Massassi; im Hofe ist eine grosse

Cisterne ausgemauert mit Riicksicht auf die einstiindige Entfernung

bis zum Tshirondabache, der nachsten Wasserstelle. Zu den Bau-

lichkeiten gehort ein neues Schulhaus, welches oben zugleich den

mannlichen Zoglingen Unterkunft bietet. Der letzteren Zahl betrug

sechzig. Die Madchen kehren nach dem Unterricht nach Hause

zuriick.

Der Einfluss der Missionare macht sich im weiteren Umkreise

von Newala und Massassi auch dadurch geltend, dass die Leute

jener Distrikte bei Yorladungen und anderen Schreiben um An-

wendung lateinischer Lettern bitten, da sich iiberall dieser Schrift

Kundige fanden, was hinsichtlich der Suahelischrift nicht der Fall

sei. Die Vortheile dieses Verkehres, insbesondere fiir Verwaltung

und Rechtspflege, bediirfen keiner Erorterung.

Gegeniiber der Mission steht das machtige Grabmal des Matora

Mkubwa, des Vorgangers des jetzigen Hauptlings. Die Seiten des

Grabes sind aufgemauert und geweisst; in der Mitte befindet sich

ein liegendes Kreuz; das Ganze ist von einem Podium aus Lehm
umgeben, und dariiber ruht auf starken Pfahlen ein Dach von etwa

10 m Lange und 7 m Breite, welches voUstandig mit Americano

iiberzogen ist.

Zwiscben Newala und dem Steilabfall des Makondehochlandes

zum Ruvuma liegen gut angebaute Landschaften. Die Bevolkerung

besteht aus Wamakua, AYamatambwe, Wamakonde, Wandonde,

Wamanghanya und Wayao. Mikindanileute gingen bier dem Wachs-

und Gummihandel nach. Von Mwambo setzte ich im Eiubaum iiber

den Fluss und begab mich auf dem Landwege, der nur durch weuige

Wayaoschamben fiihrt, nach Kionga. Den Riickweg von Kionga

zur Ueberfahrtsstelle nahm ich durch die Kricks, von welchcn der

Makira zum Ruvuma fiihrt.
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An die Mwamboschamben schliessen sich nach Norden Gras-

steppen mit ganz geringem Baumwuchs und Hochfluthgebiete, welche

wieder durch unbebaute Waldbestande abgelost werden, bis nach vier-

stiindigem Wege ein mit der Nahe von Mikindani zunehmender Anbau
beginnt. Erwahnenswerth ist der Wohnsitz des Manghanga Ntshoma

in Mtwanya; sein etwa 272 Stunden von hier auf einer seewarts vor-

geschobenen Hohe in hervorragend schoner Lage erbautes Dorf,

welches etwa 120 Hiitten zahlt, liegt im Schatten einiger Hundert

von ihm selbst gepflanzter Mangobaume. Von dort ziehen sich bis

hierher langs des ganzen Weges in kurzen Unterbrechungen An-

pflanzungen.

Auf den ersten beiden Dritteln der Strecke Mwambo—Mikindani

wohnen vornehmlich Wamaraba, auf dem letzten Wamakonde; neben

diesen beiden Stammen sind Wamanghanya, Wayao und Wamakua
vertreten. Wie nach dem Norden des Bezirkes, so fiihrt auch nach

dem Siiden eine Landstrasse, welche bei Mlukoni mit Mto Pesi

verbunden, demnachst den Ruvuma in Mwambo erreichen wird.

Meteorologische Beobachtungen in Deutsch - Ostafrika.

Von dem durch Dr. Maurer organisirten Netz von meteoro-

logischen Stationen liegt jetzt eine kurze Zusammenstellung der bis

Juni 1 897 gewonnenen Beobachtungsergebnisse vor, die wir bei der

Seltenheit einigermaassen zuverlassiger Beobachtungen aus Ostafrika

sogleich verolfentlichen , obwohl ein die von ihm eiugerichtete

Organisation sowie die erzielten Resultate naher erlauternder Bericht

des Herrn Dr. Maurer noch aussteht. Auch die Namen der Beob-

achter an den einzelnen Stationen sind zur Zeit noch nicht bekannt.

In Dar-es-Salam beobachtete Dr. Maurer selbst und in Tanga

Dr. F. Plehn.
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763.6 762.0 763.6 762.9 20.6 27.4 22.6 23.5 17 6 19.3; 31.6 28.6 93 64 87
762.8 760.8 761.8 761.7 22.8 27.8 23.6 24.7 19.3 21.1 31.3| 29.3 92 71 90
761.0 759.4 760.6 760.3 24.6 27.7 25.0 25.7 22.0 23.2 31.91 29.4 92 79 90
760.8 759.4 760.2 760.0 25.8 30.1 27.1 27.7 21.8 24.6 32.2j 30.9 87 72 83

762.0 760.4 761.6 76i.a 23.3 28.6 24.7 25.6 17.6 22.1! 33.4 29.9

759.9 758.1 758.9 758.9 26.7 30.6 27.5 28.2 22.2 25.6 32.3 31

3

85 71 83
759.6 758.1 758.9 758.8 25.6 30.2 26.9 27.5 21.6 24.4 32.8' 31.4 89 71 87
759.6 758.1 758.8 758.8 25.1 30.1 26.9 27.3 22.0 23.9 33.1 31.6 92 79 88
761.3 759.9 761.1 760.7 23.9 28.7 25.1 26.0 21 6 23.3 33.1 30 6 95 76 91
761.9 760.5 761.8 761.3 23.1 28.7 24.3 25.3 212 22.2 32.3 30.0 94 69 91

763.9 762.4 763.3 763.2 20.6 28.4 22.6 23.7 18.1 19.8 30.4; 29.2 92 59 87

762.0 760.5 761.6 761.3 23.3 28.6 24.7 25.4 17.6 22.2 33.l' 29.9
1

92 69 88

Zeit

Mittlere

Bewolkung

7a[ 2p 9p

Regen-

iiienge

in lum

Anzahl
(lerTage

mit
mehr als

O.b mm
Regen

Regenperioden
Vorwiegende

Windrichtung

Wind-
geschwindig-
keit in M. p. s.

7 a 2p 9p Mitt.

17. November
Dez. 1895 5.6 4.2 113.2 8 bis 21. Dezbr. NNE 41 49' 4.9 4.7

Jan. 1896 6.9 4.5 1019 6 16., 26.—28. Jan. NE 3.4 5.3 5.2 4.6

Februar 5.9 53 18.6 2 NNE 2.91 4.5 4.3 3.9

Marz 5.4 6.6 82.2 10 16. bis 23. Marz fruh SE, dann NE 2.2 4.8 3.1 3.4

April 5.9 80 281.1 18 2. Apr. b. 17. Mai „ SSB, „ SE 2.5 4.6 2.4 3.2

Mai 4.4 6.6 179.6 12 25. bis 26. Mai SSE 3.0 5.8 2.8 4.1

Juni 3.6 5.2 6.6 4 SSB 2.8 7.3 2.8 4.4

Juli 3.1 6.1 26.4 5 friih SSE, dann SE 2.7| 6.3 3.2 4.3

August 4.7 5.7 73.6 11 5. bis 22. Aug. „ SB, „ BSE 2.3 6.0 2.5 3.6

Septbr. 2.5 3.4 _ 25.9 4 SB, „ E 2.1! 7.5 2.8 3.9

Oktober 3.0; 3.9

6.2! 6.4

48.4 9 „ SE, „ NE 2.2 7.6 2.9l 3.9

2.3 5.8 3.0! 3.5Novbr. 268.5 18 30.0kt.b.30.Nov. „ SB. „ NB
Dezbr. 5.4| 2.7 2.7 32.7 6 „ ENE, „ NNE 2.6 4.2, 4.1 3.7

Jalir 4.8 5.4 1145.5 105 2.6 5.8 3.3 3.9

Jan. 1897 5.6! 3.5 2.9 60.2 7 15. Januar friili NNW, (laiin bis NE 3.4 4.6 4.2 4.1

Februar 6.7' 5.3 4.1 102.7 8 15.—17. Febr. "

BNB
2.3' 4.1 2.7 2.9

Marz 3.6 4.9 1.9 68.2 8 16.—18. Marz 2.2 4.2 2.9 3.1

April 5 6 7.2 4 6 444.1 22 3. Apr. b. 25. Mai
veiiindnrlicb, nunai frUli

SSW, dann Uber S bis E 4.5 6.0 3.9 4.9

Mai 2.8 6.0! 4.0 165.6 15 iVah SW, dann Ubcr S—

K

46 7.8 3.4 5.2

Juni 2.6! 4.1 1.1 38.1 friih SW, dann SB 5.4 8.2 2.8 5.5

l.Jul.96b.

l.Juli 97
4.3 4.9 1354.4 115 3.0 6.0 3.2 4.1

Bemerkungen. Die Mittel des Barometerstandes und der 'J'empemtur sind aus

stundliclien Ablesungen der Registrirapparate bereclinet. Di*^ Windgeschwindiglcciton
sind in Metern per Sekunde nach den Sticlien de.s Ancjmogmphen l)ereclin(!t und bczielicn

sicli auf die jedem der Zeitpunkte 7 a,, 2p und 9p vor;iusgeiion(Je Stunde.

Die grossen Regenzeiten waren ungowohnlich wasserroicli. Es betrug die Regeii-

menge im Zeitraum vom 1. Oktober 18!i5 bis 30. Scpteni})er 18!i6 981.0 mm, wiihrend in

der Zeit vom 1. August 1896 bis zum 31. Juli 1897 1386.9 mm Helen.
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2.

= 5°4'30"sudl. Br. A

Schwerekorrektion des Barometers

Tau^a.

= 39° 6',3 ostl. Gr. h = 25,5 m.

— 1,9 mm. Hohenkorrektion 4- 2,2 mm.

Zeit

Mittlerer Barometerstand
nicht korrigirt wegen Scliwere

uud Meereshohe

7 a 2p 9p Mittel

Mittlere

Lufttemperatur

7a 2p 9p Mitt.

Lufttemperatur

Minim,
j

Maxim.

absol. Mitt, ' absol. Mitt.

Relative
Feuchtigke'

in o/o

7a 2p 9

Dez. 1895 759.0 756.7 758.3 758.1 25.7 30.4 26.6 27.6

'

1

22 7| 24.0 34.4 32.3 84 68
Jan. 1896 758.8 756.7 758.2 757.8 25.6 30.8 27.2 27.9 22 4 24 7 33.1 316 84 65
Februar 759.2 757.3 758 5 758.2 25.6 30.6 27 5 27.8 23.1 24 6 32 8 320 85 66 e

Marz 758.5 756.8 858.4 757.9 25.0 31.0 27.3 277 22.9 24.4 33.6 31.7 94 68
A prii 758.7 757.5 758.7 758.3 24.8 29.7 26.3 26 8 20.7 23 4 31.8 30.6 95 77 9

Mai 761.2 760 3 761.3 760 9 23.7 28 4 25.3 25.6 20.6 22.8 31.5 29.4 96 76 9

Juni 762.1 761.0 762.3 761.8 23.0 27 9 24.7 252 20.7; 22.4 30.4 29 0 94 69 8

Juli 764.2 763.1 764.0 763.8 21.7 269 23.5 23.9 20.2 20.8 28 6 27.7 95 72 9

August 763.7 762.6 763.7 763.3 21.7 26.1 23.1 23 5 20.0 ! 21.0 28 0 26.8 93 70 8

Sentbr 762.4 761.3 762.3 761.8 21.7 26 8 23.1 23.9 19.2! 20.6 29.6 27.8 92 68 8

Oktober 761.7 759.7 760.9 760.7 23.5 28.5 24.6 25.5 20.0 21.9 31.2 29.7 94 68 9

Novbr. 760.0 758.2 759.7 759.3 24.3 27.4 24.8 25.4 20.8 22.9 30.5 28.8 95 82 9

Dezbr. 759.8 757.8 759.6 759.0 25.7 30.3 27.0 27.7 21.8 24.3 33.4 31.2 95 76 9

Jahr 760.9 759.4 760.6 760.2 23.9 28.7 25.4 25.9 19.2j 22.8 33.6 29.7 93 71 8

Jan. 1897 759.3 756.8 758.3 758.0 25.9 30.1 27.1 27.6 23.6' 25.0 32.9 31.4 93 80 9

Februar 758.8 756.6 758.3 757.8 25.5 30.5 27.1 27.6 21.0 23.5 34.8 325 91 70 9

Marz 758.6 756.3 757.8 757.6 25 8 31.1 27.5 28.1 21.9 23.9 35.2 32.6 92 68 8

April 760.3 758.9 760 4 759.8 24.1 27.8 25.5 25.9 19.7j22.6 33.8 29.9 96 83 9

Mai 760.7 759.7 760.8 760.3 23.2 26.7 24.4 24.7 19.7 21.7 29.7 28 2 95 79 9

Juni 762.5 761.6 762.3 762.1 21.9 26 7 23.5 238 19.4 20.5 28.9 27.9 93 73 9

l.Jul.96b.

l.Juli 97
761.0 759.4 760.6 760.3 23.8 28.2 25.1 25.6 19.2 22.4 35.2 29.5 94 74 9

Zeit

Mittlere

Bewolkung

7a' 2p' 9p

Kegen-

meiige

in mm

Anzalil

der Tage
mit

mehr als

0..0 mm
Eejren

Regenperioden
\"orwiegende

Windrichtuno;

Wind-
geschwindig-

keit

7a| 2p| 9p|Mit

Dez. 1895
Jan. 1896
Februar
Marz
April
Mai
Juni
Juli

August
Septbr.
Oktober
Novbr.
Dezbr.

Jahr

6.4

6.3

3.2 1.4

4 5 1.7

3 8 3.4

5.7 3.8 5.5

5.3 4.5 5.5

5 7 51 6.5

5.2 5.1 6.3

5.1i3 5! 6.1

7.2 6.0' 6.4

4.6 4.8 5 2
6.0 3.8 G 3
8.4

4.1

5.5

7.5 8.4

3.0 6.0

4.4 6.2

5.5j 4.4

44.5

43.6

11.0

209.2

155.0

325 8
38.7

24.2

143.6

97.6

58.5

796.1

74.1

1977.4

5
5
3
15
14
13
10
6

19
8

13
28
8

142

10. bis 20. Nov.,

21. Dez. 1895
26. Jan. 1896

2.Marzb.l6.Apr.
24.Apr.b.l8.Mai

4.Aug. b. l.Sept.

14. bis 18. Sept.

22.0kt.b.30.Nov.

17. bis 25. Dez.

1. Januar 1897

ENE
NE
NE

SW bis SE
SW „ SE
SW
SW
SW
SW
ssw
ssw

s

s
SSE
SE
SE
SE
ESE
E

E

1.7

1.3 2.6

1.6 3.0

1.0 2.6

1.1 2.5

11 2.8

1.0 3.0

12 3.3

1.0 2.7

1.0, 2.7

1.0

1.0

1.0

6 2 2430.0

19
19
10

149

friih N, spater bis E
„ NNW, , . E
SSW bis E
SSW bis SSE

s
ssw bis S

1.1

1.1 3.6Jan. 1897 5.0 2.7 6.0 34.3 5
Februar 4.3 3.3 5.9 57.3 6

3/1*z

April 7.0| 5.6 7.2 433.0 19 9. Apr. b. 25. Mai
Mai

,

Juni 5.0i 4.4 5.1 114.6 10 29. und 30. Juni
l.Jul.96b.

l.Juli 97

Bemerkungen. Die Mittel des Barometerstandes sind fiir die Zeit vom Jun

bis August 1896, die Mittel der Temperatur fur die Zeit vom Februar bis August 189(

aus den stiindlichen Angaben der Registrirapparate erreclinet. In den iibrigen Monatei

2.0 2.

2.0 2!

1.8 2.

z
1.0 1.

1.5 1.

1.4 2.

1.

W 1.

1.1 1.

1.0 1.

1.1 1.

1.3 1.

1.0 1.1

1.3 1.1

1.1 1.'

1.0 l.i

1.0 1.'

1.1 1.'

1.1 l.(
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ist am Mittel jius den Beobaclituiigen um 7a, 2p und 9p dieselbe Korrektioii angebraclit,

die dasselbe Mittel der Dar-es-Salain-Beobachtungen auf das aus stiindlicheii Ablesungeii

berechiiete Mittel reduzirt.

Die Windzahlen bedeuten Grade der Beaufort -Skala.

Ueber die Eegenzeiten gilt dieselbe Bemerkung wie fiir Dar-es-Salam
; Regen-

menge im Zeitraum 1. Oktober 1895 bis 30. September 1896 = 1328,2 mm, im Zeitraum

1. August 1896 bis 31. August 1897 = 2629,3 mm.

3. Kilwa-Kivindjo.

= 8° 44' 30" siidl. Br. A = 39° 25' iistl. Gr. h = 11,5 m.

Scliwerekorrektion des Barometers — 1,9 mm. Hohenkorrektion + 1,0 mm.

Zeit

Mittlerer Baromete
nicht konigirt wegen S

und MeereshOhe

7a
1

2p
1

9p

rstand
chwere

Mittel

Mittlere

Lufttemperatur

7 a 2p
1

9p
1

Mitt.

Luftten

Minim.

absol. Mitt.

iperatur

Maxim.

absol.
1

Mitt.

Relative
Feuchtigkeit

in 0/0

7a
1

2p 1 9p

Mai 1896
Juni
Juli

August

762.9

764.2

765.6

765.2

761.7

762.9

764.3

763.9

763.0

764.2

765.6

764.7

762.4

763.8

765.0

764.6

24.0

22.9

21.3

21.!>

31.3

30.9

28.9

28.2

24 s; 26.7

24.2 2G.0

23.6! 24.6

23.6' 24.6

1

19.5 22.2 34.8 32.5
18.4! 21.0, 33.6 32.2

17.9| 19.4j 31.6 30.6

15.2 20.11 31.1 29.6

i

83
86
87

1

64
1
87

61
i
86

68 85

Zeit

Mittlere

Bewolkung

7a 2p 9p

Eegen-

menge

in luin

Anzahl
der Tage

mit
mehr als

0.5 mm
Regen

Regenperioden
Vorwiegende

Windriclitung

Wind-
geseliwindig-

keit

7a 2p 9pMitt.

Mai 1896
Juni
Juli

August

2.3: 4.5 1.6

3.9 3.9 —
- ' 5.5 -
5.9 4.8 —

1

157
0
0
56

7

0
0
2

1. bis 13. Mai SSE
SSE bis ESE

SSE
S bis E

3.41 4.8

3.7 4.5

3.3 6.1

3.2 5.3

i

1.5' 3.2
1

Bemerkungen. Die Beobacbtungen mussten am 23. August 1896 eingestellt

werden. Die Windzahlen bedeuten Grade der Beaufort -Skala.

Die grosse Regenzeit endigte entsprecliend der grosseren siidlichen Breite etwas

friiher als in Dar-es-Salam und Tanga.

4. Mikiudaui.

,f
= 10° 17' 10" siidl. Br. 1 = 40°.8' ostl. Gr. h = 19 ra, vom 1. April 1897 10 ra.

Schwerekorrektion des Barometers — 1,8 mm. Hohenkorrektion -f- 1,6 mm bez. 0,9 mm.

Mittlerer Barometerstand Mittlere Lufttemperatur Relative

Zeit
nicht korrigivt wcgcn Scliwore

und Mcereskolie
Lufttemperatur Minim.

|

Maxim.
Feuchtigkeit

in o/o

7a
1

2p 9p
j

Mittel 7a ! 2p 9p
1

Mitt. absol.| Mitt, iabsol. Mitt. 7a
1

2p 9p

Mai 1896 763.3 761.5 763.5 762.7 22.9 28.7 23.5' 25.0 19.2: 21.4 32.4' 31.3 90 72 91

Juni 763.8 762.5 763.5 763.:J 21.6 28.3 23.5 24.5 17.9! 20.0 32.51 .30.8

Juli 765.8 764.2 764.9 764.8 20.3: 27.5 22.41 2:5.2 17.5' 18.6 31.3 30.1

August
20.9' 27.0'

22.5

23.5

1

Septbr. 763.8 762.2 763.8 763.1 16.5 18.4 91 76 84
Oktober 762.9 761.2 762.8 762.2 23.0 28.1' 23.6' 24.9 17.7 20 3 34.3 31.0 94 76 94
Novbr. 761.1 759.7 761.2 760.7 24.9 28.9 26.1 26.6 20.2 22.2 34.6 32.2 94 79 91

Dezbr. Gross f Liickoi in der J'ab(dle

Jan. 1897 759.7 757.2 758.9 758.5 27.2' 28.81 27.2 27.7 — 23.9

Februar 760.5 758.2 760.3 75!).6 26.1 27.6125.8126.5 — :22.9

Marz 760.« 758.7 '761.0 760.2 26.:5 29.9, 27.0 27.7 - 123.6 — 33.1 —
April
Mai

762.5 760.5
i

761.9 761.5 25.51 30.4! 25.7 1 27.2
i

23.3

763..", 761.7 1 763.3 762.7 22.7| :3().9| 24.9 26.2 -- S20.4 -
L0.9Juni 765.0

1
76:5.9

1

764.8 764.6 21.0 29.1! 22.6| 24.2 - -
: 18.4

Mitth. von Forscbungsreisendon, X. Hand. IV.
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Zeit

Mittlere

Bewolkung

7a] 2p| 9p

Regen-

menge

in mm

Anzalil

aer i age
mit

inehr als

O.b mm
Regenperioden

Yorwiegende

Windrichtung

Wind-
gescliwindig-

keit

7a| 2p 9p'Mitt.

Mai 1896 4.0 5.0 _ 1/.5 4.3 4.6 3.4 4.1

Juni 2.6| 5.8
o o SE ^ 7 4.7 3.2 O.lf

Juli — 10.6 — SE 3.2 4.9 34 3.8

August
Septbr. 3.1 4.1 1.5

'

7.9 E 1.6 ? 1.6

Oktober 3.3 35 2.6 trull dJcj, aann rshi 1.8 ? 2.6

Novbr. 3.9 5.5 1.9 72.9 Mitte 0. zo.jNov. E 1.6 ? 2.2

JJezbr. AO. Q 9

Jan. 1897 124.6 29.Dez.b.31.Jan. NW bis NE
Februar 156.8 5.Feb.b.6.Marz NNW , NE
Miirz 129.6 18. bis 28. Marz SSE „ NE
April 81.0 10. bis 24. April SSW „ E
Mai 6.1 SE
Juni 0.3 SSW bis SE

Bern erkun gen. Torn 25. Juli bis 30. August 1896 war kein Beobachter auf der

Station. Der seit Dezember 1896 arbeitende Beobacliter war so haufig krank oder ander-

weitig verliindert, dass aus seinen liickenreichen Tabellen die Barometermittel durch

Yergleich mit Mohorro, die Temperaturmittel durch Vergleicli mit Lindi von der vor-

handenen Zahl der Beobacbtungen auf den voUen Monat umgerechnet werden mussten.

Die beiden Regenzeiten sind kaum voneinander zu trennen, so dass einer von

November bis April dauernden verbaltnissmassig feucliten Zeit eine trockene von April

bis November wahrende gegeniibersteht. Die Regenmenge im Zeitraum Mai 1896 bis

Mai 1897 bleibt unter 700 mm. (Wegen August 1896 vergleicbe Lindi.)

5. Mohorro.

r;^ = 8° 8' 20" siidl. Br. A = 39° 9',3 ostl. Gr. li = 14 m.

Scbwerekorrektion des Barometers — 1,9 mm. Hohenkorrektion + 1,2 mm.

Luftlinie zum Meer ca. 15 km.

Mittlerer Barometerstand Mittlere Lufttemperatur Relative

Zeit
iiiclit korrigirt wegen Schwere

und Meeresliohe
Lufttemperntur Minim. Maxim.

Feuchtigkeit
in ^/o

7a 2p 9p Mittel 7a 2p 9p Mitt. absol. Mitt.
1

absol. Mitt. 7 a 2p 9p

Aug. 1896 765.3 763.7 764.8 764.6 20.4 27.6 21.3 23.1 17.3 18.8 31.6 29.7 94 73 94

Septbr. 763.8 762.0 763.3 762.8 20.0 29.0 21.5 23.5 15.6 17.9 33.7 30.9 94 73 95

Oktober 763.0 760.9 762.0 761.9 22.9 29.6 23.3 25.3 18.4 20.2 33.5 31.7 92 78 94

Novbr. 760.7 758.9 760.1 759.9 25.1 28.8 24.5 26.1 20.6 22.1 33.6| 30.9 92 84 95

Dezbr. 761.2 758.9 760.3 760.0 25.6 30.1 24.4 26.7 19.3 22.1 34.5 32.4 93 81 97

Jan. 1897 760.3 757.6 759.1 758.9 26.0 31.7 25.1 27.9 21.8 23.8 34.9 33.4 93 73 96

Februar 760.0 757.5 759.4 758.9 24.6 31.8 25.1 27.2 20.7 22.4 35.8 33.3 93 76 95

Marz 759.8 757.9 759.3 759.0 25.1 31.2; 25.0 27.1 22.0 23.3 34.8 32 8 96 80 98

April 760 8 760.0 761.1 760.5 24.9 29.9 24.3 26.4 21.3 22.7 34.1 31.5 92 83 94

Mai 762.0 760.9 762.0 761.5 22.7 29.3 23.0 25.0 20.6 32.6 31.5 93 67 93
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Zeit

Mittlere

Bewolkung

7a| 2p;;)p
ill mill

Anziihl

tier T age
rait,

mohr als

0..'S iiiiti

Regenperioden
Vorwiegende

Windrichtuno;

Wind-
geschwindig-

keit

7aj 2p| 9p|Mitt.

Aug. 180G
tSeptbr.

Oktober
Novbr.
Dezbr.
Jan. 1897
Februar
Marz
April
Mai

5.2 5.7 3.8

4 5 3.9 0.9

5.7 6.1 0.6

6.6 7.6 3.7

4.116 9 2 8
4.8 6.4 0.9

6.7 7.4 4.9

5.0 6.5| -
4.7 5.0 —
4.11 5.0' —

69.9

5 2

64.5

256.2

212.0

111.3

200 5
146.9

247.3

80 2

4
11
16
11

10
10
13
14
5

26.Okt.b.20.Nov.
27 bis 30. Nov.
14.Dez.b.l5.Jan.

9.,10.,15.-26.Feb.

4.-9., 17.-31. Mrz.
7. bis 24. April

14. Mai

friih SW, dann SE
,WNW, „ ,

I SSE,' IbisE
„ VVNW, „ NE

NW,
"nW bis NNe"
veranderlich
SSW bis SE

0.8

0.9

1.6

0.8

1.3

2.1

1.2

2.1

1.0

5.2, 0.0

5.2 0.0

4.9l0 0
3.3' 0.1

4.0 0.1

4.5 0.6

3.0 —
3.2

4.8

2.0

2.0

2.2

1.7

1.8

2.4

Bemerkungen. Es lassen sicli zwei getrennte Regenzeiten konstatiren. Da
der Juni und Juli trockene Monate sind (vergl. Kilwa und Dar-es-Salam), so betragt

die Regenmenge dieses regenreichen Jalires etwa 1400 mm.

= 6° 49',7 siidl. Br. A

6. Kilossa.

36°59' ostl.Gr. li = 502 m. Luftlinie zum Meer ca. 220 km.

Zeit

Mittlerer Barometerstand
nicht korrigirt wegen Seliwere

und Meei"eshi3ho

7a 2p
I

9p
I

Mittel

Mittlere

Lufttemperatur

7a
I

2p
I

9p |Mitt.

Lufttemperatur

Minim.

absol.lMitt.

Maxim.

absol.lMitt.

96 85 94
95 86 95

18.0 20.4 31.9 32.8 96 84 96
17.9 19.7 33.4 29.6 95 90 96
15.9 18.3 31.1 29.2 95 88 95

Relative
Feuclitigkeit

in o/o

7a
I 2p

I

9p

Jan. 1897
Februar
Marz
April
Mai

718.7

719.0

719.3

720.7

721.1

715.4 717.3

715.8 717 4
716.3 717.5

718.2 719.8

718.8 720.0

717.1

717.4

717.7

719.6

720.0

23.0

22.7

23.1

22.0

21.2

31.5 25.2 27.2

30.9 23.9 25.8

31.6 24.1 26.3

27.3 22.0 23.8

27.6 21.4 23.4

Zeit

Mittlere

Bewolkung

7a 2p| 9p

Regen-

menge

in mm

Anzalil
der Tage

init

melir als

0.5 mm
Eegen

Regenperioden
Yorwiegende

Windriclitung

Wind-
gescliwindig-

keit

7a 2p 9p'Mitt.

Jan. 1897
Februar
Marz
April
Mai

7.9 4.2 6.1

7.4 6.4 4.1

6.5 4.1 5.4

8.1 6.8 7.8

7.2 6.5; 4.5

621
115.9

38.7

232.8

27.8

7

8
f)

15
7

12. bis 26. Febr.

3. bis 30. April

WNW bis ENE
NW
E

veranderlich
SE

2.21 2.9 1.9

2.7 3.4 2.5

1.7! 2.6; 1.5

2.5 2.9 1.4

1.7i 2.8! 2.2

2.3

2.9

1.9

2.3

2.2

Bemerkungen. Die Seehohe ist aus dem Mittel der 9p Beobaclitungen im

April 1897 in Kilossa und Dar-es-Salam bereclinet.

7. Liiidi.

fp = 10^0' siidl. Breite. A ^ 39° 44' ostl. Lange. Seehohe etwa 75 m.

Minimum- Maximum- Relative Mittlere

Zeit
Mittlere Temperatur

temperatur temperatur
Feuchtig

in o/f

keit
Bewolkung

7a 2p 9p Mittel absol. Mittel ahsol. Mittel 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p

Januar 1897 25.7 31.7 27.0 28.1 21.9 24.7 35.5 33.4 6.5 4.4 ;; (')

Februar 24.5 31.3 25.8 27.2 21.5 23.2 36.0 32.8 89 64 87 6.8 5.9 4.4

Marz 24.7 32.2 26.4 27.8 22.6 23.8 .36.0 .33.;} 90 66 85 6.S 6.4 4.7

-April 22.5 30.3 24.4 25.7 35.9 32.1 93 65 87 4.2 6.2 3.6

Mai 21.6 31 1 24.1 25.6 33.7 32.3 93 56 84 3 5 4.5 2.2

Juni 19.1 30.6 23.4 24.4 33.5 31.6 87 45 69 1.7 4.3 1.9

16*
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Zeit

Kegen-

menge

in mm

Anzahl der

Regentage
mit mehr als

0.5mm Regen

Regenperioden
Yorwiegende

Windriclituno-

Windstarke

nach Beaufort

7a
j

2p
I

9p

Januar 1897 141.5 13

Februar 187.0 17

Marz 172.4 17

April 85.7 13

Mai 23.6 3

Juni 0 0

11. bis 18. Jan.
7 Febr. b. 5.Marz
15.Marz-10.Apr.
16. bis 25. April

fruhS,dannbisXE drehend

SSEbisNEdrehend
SSE bis ENE
SSE , ESE

SE
S bis E

1.8

1.2

1.9

1.8

2.2

2.4

4.7

4.8

4.1

4.2

4.5

5.9

1.0

0.6

1.0

2.4

2.8

3.1

Bemerkung. Die meteorologische Station liegt siidlicli vom Lindi-Kriek, wahrend

Resrenmessungen aiich in der Stadt Lindi nordlicli des Krieks vorgenommen werden.

8. Kitopeni l)ei Bagamoyo.
6° 26.5' siidl. Breite. A = 38° 52.9' ostl. Lange.

Luftlinie zum Meer etwa 3 km.

Seehohe etwa 8 m.

Minimum

-

Maximum- Mittiere Regen-
Anzahl
derTage

mit
melir alsZeit

Mittiere lemperatur
temperatur temperatur Bewolkung menge

7a 2p 9p Mittel absol. Mittel absol. Mittel 7 a 2p 9p in mm 0.5 mm
Eegen

Oktober 1896 22.5 29.9 23.8 25.4 18.7 20.9 32.9 30.5 3.0 3.5 2.0 33.1 11

November 24.0 27.2 23.9 25.0 20.1 22.1 31.5 29.4 5.1 4.9
o .»

O.O 299.5 23

Dezember 25.1 30.3 26.2 27.2 21.1 23.6 32.0 31.1 4.5 3.1 2.6 67.6 8

Januar 1897 2G.0 29.7 26.6 27.4 22.1 24.3 32.0 30.5 5.4 3.0 2.2 95.9 T
Februar 24.9 29.6 25.9 2(;.8 21.5 23.3 32.3 30.8 5.6 3.4 3.1 99.5 9

Marz 25.0 29.4 25.2 26.5 21.8 23.1 32.5 30.9 4.2 4.7 0.8 73.6 6

April 24.7 21.5 22.5 33.3 30.4 4.5 320.5 18

Windstarke

Zeit Regenperioden Vorwiegende Windrichtung nacli Beaufort

7a 2P 9p

Oktober 1896 28.0kt.b.l.Dez. 7a und 2p S. bis SE, 2p E bis NNE 13 3.2 1.7

November 7 a und 9p SE, 2p NE 1.9 27 1.9

Dezember 18. bis 22. Dez. NE 1.5 2.6 1.8

Januar 1897 5. bis 17. Jan. NE 2.6 2.9 2.2

Februar 15. bis 24. Febr. NE 1.3 2.0 1.1

Marz 5.-9.,15.-18.Marz SE bis ENE 1.5 2.4 0.8

April 8.Aprilb.31.Mai

9. Liiuli Stadt (nordlicli des Krieks),

Zeit
Regenmenge Zalil der

Zeit
Regenmenge Zahl der

in mm Regentage in mm Regentage

April 1896 . 341.6 20 Dezbr. 1896 . 187.0 17

Mai. . . 88.1 4 Januar 1897 88.8 9

Juni . . 2.1 2 Februar . . 194.4 17

Juli . . 16.8 2 Marz . . . 163.6 17

August 6.2 4 ^ Jalir . . 1217.7 119

September 22.0 April 1897 68.0 13

Oktober . 16.5 Mai. . . 11.3 3

NoA''ember 90.6 17 Juni . . 0.0 0

Sieht man von der abnorm liolien Regenmenge des April 1896 ab, so stellt

sich die jahrliche Regenmenge auf etwa 900 mm (1. Juli 1896 bis 30. Juni 1897

Regenmenge = 865.2 mm). Yertheilung der Regenzeiten wie in Mikindani.
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10. Kitopeiii bei liagamoyo.

(f
= Q° 26'.5 siidl. Br. A = 38° 52'.9 ostl. Gr. h = ca. 8 m. Luftliuie zum

Meer ca. 3 km.

R e g e 11 m e n g e i n m m :

1892 189;} 1894 1895 1896 1897 Mittel

Januar . . . 136.9 118.6 136.9 133.8 118.8 95.9 123.5

Pebruar . . . 28.6 29.4 3.3 64.3 21.6 99.5 41.1

Miirz . . . . 2082 169.8 156.7 147.6 93.8 73.6 141.6

April 211.7 368.3 115.7 310.8 252.0 320.5 262.8

Mai . 122.6 113.8 169.2 124.9 172.4 237.9 156.8

Juni o.o Ol.D 16.8 1.0 'tL.o

Juli 43.9 12.4 27.7 49.3 16.0 57.2 34.4

A n cii Fff. 10.4 36.0 4.9 37.6 99.1 37.6

SsptGinbGr 20.1 43.7 28,2 72.8 20.3 37.0

Oktober . 0.8 39.8 10.4 31.5 33.1 23.1

November . 17.0 69.4 301.5 69.8 299 5 151.4

Dezember 24.4 15.0 79.0 188.2 67.6 74.8

jalir 830.9 i047.8 1050 3 1231.6 1228.3 1106.0

Zahl der Regent age

1892 1893 1894 1895 1896 1897 Mittel

Januar . . 9 11 9 8 6 7 8

Februar . . 5 3 4 o 5 9 5

Marz . . . . 13 10 10 9 8 6 9

April . . . 15 24 11 23 23 18 19

Mai . . . . 13 21 19 18 19 15 18

Juni . . . 2 9 2 2 4 2 3

Juli . . . 5 9 5 8 5 7 (i

August . . 4 15 6 9 11 9

September . 6 10 3 12 6 7

Oktober . . 1 9 3 6 11 6

November . 9 11 20 10 23 15

Dezember . . 10 8 7 10 8 9

Jahr 92 140 99 118 129 114

Die grosse Regenzeit fallt in die Zeit vom Marz bis Mai und dauert etwa

zwei Monate. Die kleine fallt in die' Zeit von November bis Januar und zeigt

raeist grossere Regenpausen im Dezember. Dass das Jahr von Mitte 1896 bis

Mitte 1897 sehr niederschlagsreicli war, zeigt sich auch liier, wo im Zeitraum

vom 1. August 1896 bis 31. Juli 1897 1446.3 mm Regen fielen, wahrend die durch-

sehnittliche Regenmenge der letzten fiinf Jalire nur 1100 mm betrug.

11. Lewa.

,p = 38° 46' o. Gr. A = 5° 19' s. Br. h = etwa 245 m.

Luftlinie zum Meere = etwa 27 km.

Anzahl der Regentage mit melir
Regenmenge in mm

0 5^^
1893 1894 1895 1896 1897 1893 1894 1895 1896 1897

Januar — 8.5 — 75.0 10.6 — 1 — 5 3

Februar — 93.0 — 1.5 25.1 — 3 — 2 1

Marz — 112.5 57.5 161.5 110.4 — 9 4 17 6
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Anzahl der Regeiitage mit melir
Keffenmeno-e in mm i n -

^ ° als O.D mm
1893 1894 1895 1896 1897 1893 1894 1895 1896 1897

April — 96.0 154.0 195.0 677.0 — 1 12 21 22

Mai — — 181.8 293.3 374.9 — — 19 23 13

Juni — 127.5 25.2 37.2 — — 4 8 10 —
Juli 39.0 58.0 5 7

August 115.5 23.0 45.5 97.7 12 5 9 17

September 66,9 27.2 97.2 84.8 12 5 14 9

Oktober 160.6 29.5 76.0 141.5 12 5 8 11

November 190.0 330.5 271.0 538.2 6 22 19 17

Dezember 114.5 81.0 14.0 116.5 4 5 3 8

Jahr 1800.2 147

Die grosse Regenzeit wahrt von Ende Marz bis Ende Mai, die kleine von

Ende Oktober bis Anfang Dezember. Die grossen Regenmengen im November

1896 und April—Mai 1897 sind augenfallig. Die Regensumme im Zeitraum vom
1. Juni 1896 bis 31. Mai 1897 betragt 2251.9 mm.

12. K^\a Mkoro.

= 38 °37' 0. Gr. ^ = 5° 10 s. Br. li = 980 m.

Luftlinie zum Meere = etwa 50 km.

Regenmenge
Zahl der Regentage mi

in mm
als 0.5 mm

1896 1897 1896 1897

Januar 27.0 2
Februar 88.6 8

Marz 80.4 (?) (12)

April 920.0 24

Mai 641.5 23

Juni 69.5 5

Juli 42.0 1?) (9)

August 213.5 (?) (12)

September 123.5 12

Oktober 197.3 18

November 898.0 (?) (23)

Dezember 88.0 7

Jalir 3389.3

In den mit [T) versehenen Monaten ist an einzelnen Tagen der Regen nicht

gemessen worden, so dass die angegebenen Zahlen etwas, jedenfalls aber mir

wenig, zu klein sein konnen.

Regenpausen von iiber einer Woche fanden im Juli, August, September,

Januar, Februar und vielleiclit auch im Marz statt. Die kleine Regenzeit ist vom
26. Oktober 1896 bis 29. November 1896, die grosse vom 2. April 1897 bis 2. Juni

1897 zu rechnen. In diesen drei Monaten sind 2606 mm, also fast 77 pCt. der

Jahressumme gefallen. Kwa Mkoro erscheint als die bis jetzt regenreichste

Station des Schutzgebietes.



13. Sakarre.

,f
= ca. 5° siidl. Br. X = 38° 20' ostl. Gr. h 1240 m.

Lufilinie /um Meere 80 km.

ALittlere Lufttemperatur

7a 2p
I

9p Mittel

Minimum-
Temperatiir

absol.
1
Mittel

Regen-

menge

in mm

Anzahl der
Regentage

rait mehr als

0.5mm Regeii

18.8

19.5

19.7

17.6

16.3

14.7

23.5

24.6

23 6
19.5

17.8

16.9

19.9

19.8

19.6

17.8

16.7

15.2

20.7

21.3

21.0

18.3

16.9

15.6

15.0

16.0

16.5

15.0

14.5

12.6

17.9

17.4

17.7

16.4

15.6

13.9

92.7

115.6

87.1

526.2

553.0

54.1

7
?

10
21
23
7

Zeit Regenperioden
Vorwiegende

Windrichtung
Windstarke nach Beaufort

7a
1 2p

1

9p

Januar 2. bis 15. Januar NE
Februar 8. bis 28. Februar SE bis NE
Marz 3.—7., 17.—19. Marz SE „ NE 0.6 2.7 2.3

April 5. April bis 3. Juni SSE „ NE 1.5 2.2 2.0

Mai SE 1.7 1.6 2.0

Juni SSW bis SSE 1.4 1.4 1.0

Bemerkung. Die Regenmengen im April und Mai ersclieinen auf-

fallig hoeli.



Astroiioiiiisclie Ortsbestiniimmgeii roii Hanptmaim Ramsay
am Tanganyika-See im Jalire 1896.

Bereclmet von Dr. L. Ambronn.

Die in Naclisteliendem mitgetheilten Ortsbestiraraungen Earn says sind

rait demselben kleinen Universalinstrument angestellt, welches selion bei seinen

friiheren zahlreicben Beobachtungen benntzt wurde; sie stelien diesen in Bezug

auf Anordnung, Ausfdhrung und Giite ebenbiii-tig zur Seite. Das Instrument

liat sicli, wie friiber bei sorgfaltiger Beliandhmg durch den Beobachter, vorziiglicli

gebalten, wie die haufig ausgefiihrten Zenithpunktbestimmungen erkennen lassen.

Diese befinden sich aucb in Uebereinstimmnng rait den Zenithpunkten, wie

sie aus den in beiden Lagen angestellten Sternbeobachtungen selbst folgen.

Die Symmetrie ist in alien Beobachtungsreihen gut gewahrt und dadurcli den

Resultaten eine gewisse Unabhangigkeit von fortsehreitenden Fehlerquellen

(Aufstellungsunsiclierlieit u. s. w.) gewahrt. Auch sind meist fiir die Breiten-

bestimmung ndrdlieh und siidlich des Zeniths kulminirende Sterne beobachtet

worden; eine Abhangigkeit der daraus folgenden Breiten hat nach dieser

Richtung aus dem vorliegeiiden Material nich gefolgert werden konnen.

Es diirften also iji den wenigen Fallen einseitiger Bestimmung die resul-

tlrenden Breiten ohne weitere Reduktion zur Verwendung bei kartographischen

iJarstellungen zu benutzen sein. Mit derselben Sorgfalt sind auch die Zeit-

bestimmungen ausgefiihrt. Leider aber ist fiir keinen Ort eine Reihe von

mehrere Tage umfassenden Uhrstilnden vorhanden, so dass es nicht gut mdglich

war, aus den gewonneneii Daten eiii Urtlieil iiber den Gang der Uhr zu ge-

winnen. Dies verhinderte auch die Ableitung relativer Liingendififerenzen

zwischen den vom Reisenden beriihrten Orten.

Beziiglich der Auswerthung zweier mit guter innerer Uebereinstimmung

beobachteter Mondhohen ist zu sagen, dass wohl die erste an der Miindung des

Ruguvu (Rugufu) gemessene zu einem vielleicht etwas zu niedrigen, aber immer-

hin recht plausibleii Resultate fiihrt. Man erhiilt fiir diesen Ort als ostliche

Lange von Greenwich 1 J' 59"' 55 ^ = 29 ° 58 ' 45", wahrend die Kiepertsche

Karte etwa 30*^ 10' angiebt. Aus der Hohenmessung des Mondes zu Rowange
ist aber leider eine Lange nicht zu bestimmen, da iiber dieser Messung ein

eigenthiiraliches Missgeschick gewaltet haben muss. Die einzelnen Hohen zer-

falien namlich in drei Gruppen, die untereinander ganz widersprechende Langen

geben. Es miissen irgendwelche Unriclitigkeiten entweder in den Uhrangaben

(was das Wahrsclieinlichere ist) oder in den Kreisablesungen stattgefunden

haben, aber in beiden Fallen von einer Art, die eine einleuchtende Konjektur

nicht zulasst.*) Die Zusammenstellung der erhaltenen Zeit- iind Breiten-

bestimmungen folgt in der gebrauchlichen Form in nachstehender Tabelle.

Schon der Vergieicli der wegen Refr. u. s. w. korrigirten Beobachtungs-

daten unter sich, d. h. der Mangel der genaherten Proportion alitat zwischen Zeit

und Hohenintervallen lasst diese Storung sofort erkennen. Es ist vielleicht liier

am Platze, darauf hinzuweisen, dass ein solcher Yergleich in geniigender Scharfe

immer schon vom Beobachter selbst ausgefiihrt werden kann und soil, da sich

so leicht ein begangener Irrthum aus der Erinnerung noch berichtigen liisst resp.

besser die Beobachtung wiederholt werden kann.
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Begleitworte zur Karte 4.

Xeue Aufnahme von Pater Cap us und Lieutenant v. Wulffen in Unyamwesi.

Mit Karte 4 dieses Jahrgangs beginnt die Eedaktion eine Keihenfolge von

Blattern zu verofFentlichen, welcbe einzelne Theile der Karte von Deutsch-

Ostafrika in aooVoo? soweit dieselbe bereits erschienen ist, auf das Laufende

bringen sollen. Zunachst veroffentlichen wir aus den Blattern B3 und Cs das

Gebiet zwiscben Tabora und deni Siidende des Victoria Nyansa, fiir welches

neue Routen des Pater Capus und des Lieutenants v. Wulffen (1896) eine

Erweiterung unserer Kenntnisse gebracht haben. Diese fiillen eine bisher fast

leere Stelle zwisclien den Wegen Spekes (1858i und Dr. Stulilmanns (1890)

aus, welche nur einraal, und audi nur in ilirem Siiden und Osten, 1892 von

Baron Fischer von Nagy-Szalatnya durclikreuzt worden war, und lehren uns

eine ganze Anzahl neuer Landschaften von Unyamwesi kennen.

Yon R. P. Capus liegt uns nur ein fertig gezeichnetes Routier Bukombe-
Tabora in ^5oVoo vor, ohne weitere Begleitworte oder Angaben iiber die Zeit

der Reise. Anfangs, zwischen Bukombe und St. Michael fallt es fast durchweg

mit der Graf Gotzenschen Route von 1894 zusammen, bietet aber eine ganze

Anzahl Orts- und Bergnamen mehr. Dann biegt sein Weg nach Siid und Siid-

west ab, um erst wieder im Ikuru von Mdala die Stuhlmannsche Route von

1890 zu schneiden und sich etwas siidlicher beim Ikuru von Uyui ganz mit ihr

zu vereinigen.

Lieutenant v. AVulffen machte vom 5.—14. Oktober 1896 den Weg Uli-

kampuri—Ussaku— St. Michael—KwaMakolo. Das dabei gefiihrte Routenbuch

wurde von M. Moisel in 6 Blatt konslruirt. Anfangs bietet es keine Details;

selbst der Ausgangspunkt in der Landschaft Uiikanipuri ist nicht genau zu

bestimmen. Wahrscheinlich ist er am Nordufer des Gombe-Flusses zu suchen,

und ebenso wahrscheinlich ist v. "Wulffen genau auf dem Wege Baron Fischers
gegangen. Wo Letzterer in dem Hiigellande unter 7° 30' s. Br. eine Reihe

von Dorfern angiebt, passirte auch v. Wulffen deren acht; doch lassen sich

die Angaben leider nicht vereinigen, weil sie nicht einen einzigen gemeinsamen

Namen oder ein zu identifizirendes Objekt bieten. Erst in Ussaku, etwas nord-

lich von 4^^° s. Br., trennt sich v. Wu If fens Weg von dem Fischers, um in

direkt nordlicher Richtung durch die Landschaften Mokwe, Karitu, Makarundi

und Kahama die Mission St. Michael und weiterhin in Kyafuma kwa Makolo die

Siidspitze des Victoria Nyansa zu erreichen.

Drittens bietet Karte 3 ostlich vom Ikuru von Nindo zum ersten Male einen

bisher nur in dem kleinen Maassstabe -i-iniooo verolfentlichten Theil der Route

Graf Gotzens von 1894 mit alien Details; soweit diese auf die Blatter B4 und

C4 der Karte von Deutsch-Ostafrika fallt, muss einstweilen noch auf Karte 1 in

dem Graf Gotzenschen Reisewerke verwiesen werden.

Richard Kiepert.

Schluss der Hedaktion am 8. Dezember 1897.
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