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IM INDISCHEN O Z E A N 

liegen vor Aden. Flimmernde Glut lastet auf dem 
roten Felsenrucken, der driiben iiber demWasser wehr-

V V haft nach Osten blickt. Seit Stunden liegt das Schiff im 
offenenWasser vor Anker, und vollUngeduldwartet man auf die 
Abfahrt aus diesem Hollenkessel, dessen gliihender Hauch wie 
eine rote Lohe iiber der dunsthaften, leblosen Einode der Felsen-
kiiste flackert. In erdriickender Schwere liegt die bleierne At-
mosphare iiber dem tiefblauen, durchsichtigen Wasserspiegel. 
Unter der glasigen Oberflache, im Schatten der steilen Schiffs-
wand, sieht man den rótlichen Fels des Meeresbodens hervor-
schimmern, und es ist, ais ob das in die Tiefe versunkene Land 
in der Glut der tropischen Sonne leuchtet. Auf dem Verdeck des 
SchifFes scheint alles Leben erstorben zu sein. Kein Mensch 
kiimmert sich um die Schar der exotischen Handler, die in klei-
nen NuCschalen den schwarzen riesenhaften Kórper des SchifFes 
wie die Bienen umschwarmen und buntes malerisches Allerlei an-
bieten. Es sind stammige Berber mit tiefbraunem, nacktem Kór-
per und merkwurdig rostbraunem Kraushaar, das von den 
Strahlen der Sonnenglut gebleicht zu sein scheint. Sie zeigen 
fremdartige, reizvolle Dinge, die in leuchtenden Farben zu uns 
heraufschimmern und die Neugierde und Kauflust wecken. In 
anderen, gróBeren Booten befinden sich malerisch gekleidete 
Sóhne der arabischen Wiiste, Fellachen mit bunten, lang herab-
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fallenden Kopftiichern. Seit der Ankunft des Schiffes sind sie da-
mit beschaftigt, mit Geduld und Beharrlichkeit die bestechenden 
Kuriositaten ihrer Heimat anzupreisen. Doch fast niemand ist 
da, der an diesen Dingen Interesse hatte. 

Regungslos liegt die driickende Atmosphare iiber den schlaf-
fen Sonnensegeln, die auf der Fahrt sonst lustig liber unseren 
Kópfen flattern. Endlich war die fur Aden bestimmte Ladung 
gelóscht, und zum letztenmal saust der Hebekran iiber die Bord-
wand hinab zu den tief unter uns liegenden Leichtern. Langsam 
hebt sich der Anker, gelbe Schlammwolken unter der klaren, 
blauen Wasserflache emporwirbelnd, und leise mit fast unmerk-
licher Bewegung gleitet das Schiff aus den Untiefen hinaus in die 
breite blaue StraBe von Bab el Mandeb. Die flimmernden Um-
risse der in atmospharischem Dunste liegenden Kiistenriffe sind 
nur noch schwache blauliche Nebelstreifen und werden bald ganz 
verschwunden sein. Vor uns liegt nun der weite uferlose Weg 
einiger tausend Seemeilen, die wir mit dem eintónigen Rhyth-
mus gleichmaBiger Schraubenbewegungen durchmessen werden. 
Abfahrtszeit und Ankunft sind, wie auf den festen Wegen der 
Eisenbahn, mit Genauigkeit festgelegt, und wenn der Kurs des 
Schiffes keiner besonderen Schwierigkeit begegnet, sind wir am 
neunten Tage vormittags 7 Uhr 30 im Hafen von Colombo. 

Im Osten senkt sich die Reinheit eines tiefblauen, durchsichtig 
scheinenden Horizontes in unendlicher Weite iiber das Indische 
Meer, das von einer Fiille weiCen, blendenden Sonnenlichtes 
iiberwólbt ist. Die Unbegrenztheit der leuchtenden Atmosphare 
iiber leise sich krauselnden Schaumkammen wirkt wie eine Er-
lósung, und das schimmernde Meer gleicht einer kiihlenden 
Oase, nach der sich unsere ganze Erwartung drangt. Langsam 
beleben sich auch schondieveródeten Verdecks, und alles kommt 
nach dem Vordersteven, um dort die erfrischende Brise zu ge-
nieBen. In der hochaufschaumenden Bugwelle entwickelt sich 
wieder dieses lustige Spiel der Delphine, die uns schon seit vielen 
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Tagen in den siidlichen Gewassern begleiten und unsere Freunde 
geworden sind. In graziósen Spriingen schieBen ihre feisten, 
glanzenden Kórper, wclche der Form einer Spindel ahneln, in 
hohem Bogen aus dem Schaum des SchmeiBwassers, und oft 
sehen wir eine groBe Herde, die dicht unter der Oberflache des 
Wassers schwimmt, um plótzlich aus der weiBen Welle des Bugs 
aufzutauchen. Anfanglich glaubten wir, daB es immer dieselben 
Scharen sind, die uns begleiten. Doch es gibt in diesen tropischen 
Meeren eine groBe Zahl dieser lustigen Trabanten, welche die 
Schiffe um ihrer spielerischen Eigenschaften willen eine Weile 
verfolgen, um dann wieder in die Tiefe des Ozeans zuriickzu-
kehren. Nun befinden wir uns in voller Fahrt, und eine leise 
Nordwestbrise hat den letzten Rest der liber dem Verdeck la-
gernden dumpfen Schwule verzehrt. Unter dem Heck des Schif-
fes zieht wirbelnd eine breite StraBe hinaus, die sich hinter uns 
in eine endlose Perspektive verliert. 

Ein Gefuhl der Wehmut beschleicht uns, wenn wir dort jene 
Spur gen Westen verfolgen, denn dort liegt die Heimat, die wir 
vor wenigen Tagen erst verlassen haben und von der uns der 
Weg nun immer weiter und weiter entfernt. Unter uns an der 
Reling stehen chinesische Heizer mit entblóBtem Oberkórper 
und blicken sehnsiichtig hiniłber nach dem Osten. Sie steigen 
auf senkrechten Eisenleitern aus der Hólle des Kesselraumes em-
por, um ihren ermatteten Kórper in der kiihlenden Brise zu ba-
den. In kurzeń Zeitabstanden yersehen sie mit unendlicher Ge-
duld und zaher Ausdauer den schweren Dienst in den Kessel-
raumen, wo die von groBen Ventilatoren gekuhlte Luft feuri-
ger Lohe gleicht. Durch schmale Gitterroste, die wie ein Ge-
rippe den Bauch des Schiffes ausfiłllen, sehen wir tief unten die 
in fortwahrender Bewegung befindlichen Gestalten halbnackter 
Manner, die von der roten Glut der geóflneten Kessel malerisch 
beleuchtet sind. In diesen Tagen brutender Hitze, die das Le-
ben an Bord zu einer Qual macht, sehnt man sich mit kindlicher 
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Ungeduld nach einem kiihlenden Witterungsumschlag. Wohl ist 
die Zeit des Nordwest-Monsuns, der an der arabischen Kiiste 
seinen Ursprung hat; doch der Himmel strahlt in ewiger Blaue 
und Wolkenlosigkeit, wahrend der Ozean in trager Ruhe in der 
Monotonie der Raumlosigkeit versinkt. Ein zweiter und dritter 
Tag bringt keine wesentliche Veranderung dieser Einfórmigkeit, 
die uns wie ein briitendes Gespenst begleitet. Die tiefblaue See, 
die, von einer unbarmherzigen Sonne beschienen, wie ein blen-
dender Spiegel leuchtet, ist von einer unheimlich-durchsichtigen 
Glatte iiberzogen. Aus ihrer Oberflache steigen hastig groBe 
Scharen fliegender Fische, die vor ihren Feinden aus der Tiefe zu 
fliichten scheinen. Mit ihren Fliigelflossen legen sieweiteStrecken 
in der Luft zuriick, um bald wieder hilflos unter der Oberflache 
des Meeres zu versinken. Immer haufiger werden diese Schwar-
me, die rings um uns her die leblose Oberflache des Ozeans be-
vólkern. Man sagt, ihr zahlreiches Erscheinen bedeute einen 
Wechsel der Witterung — Regen und Sturm. In manchen Krei-
sen der Passagiere wird diese Prophezeiung mit gemischten Ge-
fiihlen aufgenommen. Doch wir sind stets skeptisch uber diese 
Nachrichten, denn Tag und Nacht verlaufen in derselben ein-
samen Ruhe, und die Luft steht immer noch mit lastender Un-
beweglichkeit liber der Odheit des Meeres. 

Manchmal belebtsich derHorizont. Es werden Schiffe sichtbar, 
die unseren Kurs kreuzen, um vom fernen Osten nach der Hei-
mat zuriickzukehren. In der Friihe des vierten Tages begegnen 
wir einem englischen Kriegsgeschwader, dessen Rauchwolken 
wir am Horizont lange sichten, ehe man noch die Korper der 
niedrigen Schiffe sehen konnte. Bei solchen Begegnungen be-
greifen wir erst die raumlichen Entfernungen dieser unermeB-
lichen Wasserflache, die sich zwischen den Horizonten erstreckt. 
Die Nachte in diesen Breitegraden sind von einer durchsichtigen 
Klarheit. Eine Fulle blaulichen Dammerlichtes liegt auf der dunk-
len Oberflache des Ozeans, wahrend das Firmament unter der 
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glitzernden Helligkeit des Sternenmeeres flimmert. A m Nach-
mittag des fiinften Tages yerandert sich die transparente Klarheit 
des Zenits, und zarte Wolkchen, dereń Umrisse sich nur schwach 
von dem Himmel abheben, steigen im Nordwesten herauf. Das 
Feuer der Sonne ist jetzt in WeiBglut verwandelt. Unter der 
driickenden Schwiile des Tages steigen wieder jene flatternden 
Fischherden aus der Tiefe des Wassers empor. Bald sehen wir 
kleine und groBe Scharen in blitzschnellem Flug ganz in der 
Nahe des SchifFes aufsteigen, so daB wir oft glauben, sie wiirden 
an der hohen Wand des Schiffskorpers zerschellen. Weit drauBen 
im Ozean gleichen sie oft niedrig fliegenden Vogelscharen, die 
fast ebenso schnell, wie sie auftauchen, wieder unter dem blauen 
Wasserspiegel verschwunden sind. Auch diese lustigen Schweins-
fische mit den spitzen, schnabelartigen Kopfen und den prallen, 
glanzenden Leibern begleiten uns schon wieder seit dem friihen 
Morgen. In den vergangenen Nachten sahen wir auch das ge-
heimnisvolle Leuchten des Meeres, jenes prickelnde, phospho-
reszierende Licht, das wie ein zauberhafter Spuk iiber die 
Unendlichkeit des dunklen Meeres wogt und in dem Gemiite des 
Seemanns den kindlichen Aberglauben an die iibernatiirlichen 
Krafte der Natur erweckt. Aber nun scheint auch endgiiltig das 
Wetter in ein anderes Stadium treten zu wollen. Allmahlich ha-
ben sich die sanften Wolkchen, die uns langsam entgegengezogen 
sind, in graue schwere Massen verwandelt, die den Himmel iiber 
uns bedecken und das intensive Blau des Ozeans in ein unheim-
liches Dunkel verfarbt haben. Von der Sonne, die schon weit im 
Westen steht, sehen wir nichts mehr ais einen matten Schein, der 
durch die Gewebe dieses immer dichter werdenden Wolken-
gewólbes leuchtet. Drohende Dammerung liegt schwer wie 
ein Alp auf der Einsamkeit des Wassers. Noch ehe sich der dam-
merhafte Schleier des Abends in eine undurchdringliche Finster-
nis verwandelt hat, spiiren wir die ersten WindstóBe, die an 
den Sonnensegeln des Vorderstevens zerren. Das trage Baro-
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meter ist aus seinem Schlaf erwacht. Die Nadel zeigt auf Sturm 
und Regen, und nun ist kein Zweifel mehr, daB wir mitten in den 
Monsun hineinsteuern. Langsam beginnt der schwere Kórper 
des Schiffes in seiner Langsachse zu rollen, und gegen die Bug-
wand klatschen die weiBen, hohen Schaumkamme des Ozeans. 
Aus der erdriickenden Atmosphare des Tages sind wir in die 
schauernde Kiihle einer undurchdringlichen Finsternis hinein-
gefahren. Leise regt sich in uns die Sehnsucht nach jenen dam-
merigen, sternenklaren Nachten des tropischen Sommers, denen 
wir nun auf unserer Fahrt durch Sturm und feuchten Nebel wohl 
nie mehr begegnen werden. Mitten in der Nacht weckt uns plótz-
lich das monstróse Rauschen eines Gewitterregens, der das SchifF 
mit seinen brausenden Fluten iiberschiittet. Die Luken und Bull-
augen, durch die der Kórper des Schiffes in den feuchtheiBen 
Nachten der Tropen atmet, sind hermetisch verschlossen. Unter 
Deck herrscht eine Treibhausluft, und wir sehnen uns nach der 
erfrischenden Klarheit des friihen Morgens. 

Doch eine groBe Enttauschung zerstórt unsere Illusionen, 
denn derneueTagist mit einer dusteren,nebelhaftenDammerung 
heraufgestiegen, und die Windstarke, die inzwischen erheblich 
zugenommen hat, macht den Aufenthalt an Deck unmóglich. 
Die Szene in der Natur ist ungleich verandert, und kaum er-
kennen wir diesen sanften, blauen Ozean der vergangenen 
Tage wieder. Unter den schweren Nebeln, die unbeweglich auf 
der Oberflache des Wassers liegen, schaumt ein aufgeregtes 
Meer, dessen weiBe Wellenkamme in ewigem Rhythmus vom 
Nordwesten heranbrausen. Vom Himmel und der Sonne ist 
nichts mehr zu sehen. Alles versinkt in der Eintonigkeit eines 
grauen, feuchtwarmen Nebelmeeres. Eine gedriickte Stimmung 
beherrscht die Gemiiter, und man sieht viele blasse und 
leidende Gesichter von Seekranken, die aus der dumpfen 
Luft der Kajutę zu den windgeschiitzten Stellen des Verdecks 
heraufkommen. Die letzten Tage unserer Fahrt bringen keine 
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Yerandcrungen im Wetter, doch der Gedanke, daB wir bald in 
den schiitzenden Hafen von Colombo einlaufen werden, erfullt 
uns mit zuversichtlicher Hoffnung. Der neunte und letzte Tag 
unserer Fahrt griiBt uns mit einer feierlichen Helligkeit des Him-
melslichtes. Wir sind in der Nahe der ceylonesischen Kiiste, 
die wir im Osten wie einen schmalen, blaBblauen Nebelstreifen 
auftauchen sehen. Rasch beleben sich die Verdecks. Mit den 
Glasern sucht man die Geheimnisse dieses sagenhaften Strandes 
zu entdecken. Fast scheint es, ais ob die Sonne sich zur Feier 
dieses Ereignisses wieder zeigen wolle, denn der Osten enthiillt 
uns eine Fulle matten, blendenden Lichtes, und die Nebel sind 
in die Unendlichkeit des Zenits hinaufgestiegen. Von driiben 
leuchtet uns das zitternde WeiB der Brandung entgegen, und 
langsam lóst sich das matte Griin des Palmenstrandes von der 
grauweiBen Farbung des Himmels. Die ersten Boten des nahen 
Landes, die Mówen, kommen uns jetzt entgegengezogen. Mit 
majestatischem Fliigelschlag umkreisen sie krachzend die hohen 
Masten des fremden Ankómmlings, um bald wieder in niedrigem 
Flug uber den kurzeń Wogenkammen des Wassers der Kiiste 
entgegenzusegeln. 

Singalesische Fischerboote mit eigenartig graziósen Auslegern 
schaukeln im hellen Lichte des Friihmorgens auf dem bewegten 
Wasser der Bucht. Manche treiben mit geblahten Segeln auf 
uns zu, und wir sehen, wie ihre nackten braunen Insassen die 
Netze auswerfen und einholen. Die Boote sind von primitiver 
Beschaffenheit und bestehen aus rohbehauenen Baumstammen, 
die wie Treibholz auf den Wellen schaukeln. Endlich sehen wir 
die langen, schmalen Walie des Hafens, an denen sich die bran-
dende See in hohen weiBen Schaumtiirmen bricht. Hinter einem 
Meer von Masten und rauchenden Schiffsschloten liegt in nebel-
haften Umrissen die Stadt, dereń Boden wir in kurzer Zeit be-
treten werden. Der Lotse kommt an Bord und iibernimmt die 
Fiihrung des Schiffes, das mit halber Kraft langsam durch die 
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Einfahrt in die Enge des Hafens zieht. In dem blaugrauen Dunst 
tropischer Schwiile liegt Colombo, umgeben von grunen Palmen-
hainen, die, soweit das Auge folgen kann, die herrliche Kiiste 
dieser Insel saumen. Nun beginnt sich an Bord ein lebhaftes 
Treiben zu regen. Man óffnet die Laderaume, durch die wir tief 
in den Bauch des Schiffes hinabsehen kónnen. Die Krane und 
Ankerspille werden unter Dampf gesetzt. Ein wirres Leben ent-
steht unter den Passagieren, die nun in groBer Menge die einst 
so verodetenDecks bevolkern. Hotelagenten, eingeborene Hand-
ler und Geldwechsler, Reiseemissare und Schiffsagenten sind an 
Bord gekommen, noch ehe der Dampfer in Ruhe liegt. Langsam 
gleitet das Schiff zwischen einem Heere von kleinen undwinzigen 
Booten hinein in den Wald der Masten, welche die bunten Wim-
pel und Flaggen aller Lander und Staaten tragen. Der Anker 
fallt, und nach neuntagiger Arbeit rastet das nimmermude Ge-
triebe der Schiffsmaschine, dereń eintóniger Takt uns auf der 
Fahrt durch die weiten Meere begleitet hat. 

D I E I N S E L C E Y L O N 

Ceylon.—Es ist die Perle des IndischenOzeans. Ein kost-
bares, schaumgeborenes Juwel, umgeben von der sma-
ragdenen Fassung des unendlichen Ozeans. Sie ist die 

Insel der paradiesischen Schónheit und Fruchtbarkeit, die gleich 
einer Oase in der unermeBlichen Wiiste des Indischen Meeres 
grunt. Von den ewig rhythmischen Wellen der Brandung um-
geben, zieht ein gruner Kranz von Palmenhainen, die das Innere 
der Insel wie ein Geheimnis verhiillen, an einer Aachen, von ein-
geborenen Fischervólkern belebten Kuste entlang. Einst war 
dieses Eiland der auBerste Siiden eines riesigen Kontinentes, von 
dem es im Laufe einer unendlichen Reihe von Jahren durch die 
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Kraft kosmischer Gewalten und der nagenden Fiut des Welten-
meeres losgelóst wurde. Noch heute sehen wir im Norden der 
Insel die Reste jener versunkenen Landerbriicke, welche wie die 
Ruinen einer zerstorten Welt aus dem Meere emporragen. 

Ceylon, dessen Boden eine bewegte geschichtliche Vergangen-
heit hat, ist heute eine englische Kronkolonie, die unabhangig 
von Indien verwaltet wird. Schon im Altertum war Lanka, wie 
es in der altsingalesischen Geschichte genannt wird, der Mittel-
punkt geistigen und wirtschaftlichen Lebens im fernen Osten. 
Der ungeheure Reichtum, den die gottliche Fruchtbarkeit der 
Insel gebar, lockte den Ehrgeiz und die Habgier drawidischer 
Vólker, die unter machtigen Kónigen vom indischen Festland 
iiber jene Meerenge zogen und das Eiland bevólkerten. Unter 
dem ewigen Wechsel von Aufbau und Zerstórung fanden es um 
die Mitte des fiinfzehnten Jahrhunderts die Portugiesen und spa-
ter die Hollander, von denen wir noch heute die Reste wirt-
schaftlicher Kultivierung vorfinden. Seit dem Anfang des neun-
zehnten Jahrhunderts befindet sich Ceylon in englischem Besitz, 
unter dessen Verwaltung der Wert seiner weltwirtschaftlichen 
Bedeutung in hohem MaBe gesteigert wurde. 

Von dem alten Lanka zeigt uns das heutige Ceylon nur noch 
die Triimmer einer langst verblichenen, hohen Geisteskultur, de-
reń Ursprung etwa 2000 Jahre zuriickliegen mag. Ihre Anfange 
wurden unter der starken Einwirkung des schópferischen Gei-
stes, welcher die Lehre Buddhas hervorzurufen vermochte, zu 
ungeheurer Bliite und Entfaltung gebracht, um spater durch den 
Vandalismus brahmanistischer Zerstorungswut erstickt zu wer-
den. Unter schweren Kampfen suchten die Singalesen ihre Hei-
mat vor den fanatischen Horden der von Norden hereinbre-
chenden Drawiden zu schutzen, doch ihr Widerstand versank in 
den Wogen des Barbarismus, der die Insel wie ein sturmge-
peitschtes Meer uberflutet hat. Lankas alter Boden ist blutge-
triinkt; doch liber der rotlichen Erde schwebt ein warmer Hauch, 
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der aus dem Geiste der Zerstórung ein bliihendes Leben voll 
Fruchtbarkeit erweckt hat. Das Innere Ceylons war der Schau-
platz gewaltigenVólkerringens. Dort ist eine Weit monstróser 
Ruinen im Laufe der Jahrtausende von einem leidenschaftlich-
sprieBenden Wachstum iiberwuchert worden. Endlose Triim-
mer gigantischer Stadte und Tempel sind von der Wildnis dich-
ten Dschungels bedeckt, und in Stiller Bewunderung stehen wir 
vor den Resten alter Pracht und Herrlichkeit, die der Geist Gau-
tama Buddhas aus der Erde dieses Landes geschaffen hat. Cey-
lon, auf dessen Boden der von Gautama versenkte Same seiner 
Lehre die reichsten Friichte trug, bewahrt noch heute das Erbe 
seines góttlichen Sohnes, dessen EinfluB wir in der GróBe und 
Erhabenheit, die uns in den vielen buddhistischen Kultstatten 
Ceylons begegnet, bewundern kónnen. 

Doch der Wandel der Zeiten hat dem ehrwurdigen Gesicht 
der Vergangenheit den Ausdruck einer neuen Zeit gegeben, in 
der wir nur noch die verblaBten Spuren marchenhaften Seins ent-
decken kónnen. Wir sehen deshalb in den Ruinen Ceylons vor 
allem das friihe Lanka der Antike, dessen wunderbare Schatze 
ich wahrend meiner Reise in das Innere der Insel schauen 
konnte. Das moderne Ceylon dagegen zeigt auBer den Rei2en 
seiner marchenhaften Tropennatur die gewaltigen Auswirkun-
gen, die der Geist der neuen Zeit in ihm wachgerufen und ge-
fórdert hat. Unter der Herrschaft Englands hat sich Ceylon mit 
seinen unerschópflichen Quellen wirtschaftlichen Reichtums im 
Laufe eines Jahrhunderts einen hervorragenden Platz in der 
Weltwirtschaft erobert. Seine Erzeugnisse wurden durch die or-
ganisatorischen Fahigkeiten seiner Kolonisatoren und die Kul-
tivierung seiner wirtschaftlichen Werte auf ein bedeutsames MaB 
gesteigert. Die dadurch erreichte Produktivitat des ceylonesi-
schen Bodens ist geradezu erstaunlich zu nennen, und unter sei-
nen Kolonien besitzt England wohl kein zweites Inselreich, das 
ihm bei seiner relativen Kleinheit solche Werte liefert, wie 
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es die Fruchtbarkeit der Insel vermag. Auch im Weltverkehr ist 
Ceylons Hafen Colombo zu einem der bedeutungsvollsten Han-
delsplatze des Ostens geworden, und langst sind seine schiitzen-
den Mauern zu eng, um alle die Schiffe, welche die Welt an Cey-
lons Kiiste schickt, zu fassen. Die hauptsachliche Ausfuhr be-
steht in Tee, dessen Anbau sich im Laufe von etwa vier Jahr-
zehnten ungeheuergesteigert hat. Inzwischen istdieKultivierung 
von Kaffee, Zimt, Kakao, Gummi und Chinarinde zugunsten 
dieser stets wachsenden Teekulturen weit in den Hintergrund 
getreten, und heute schon ubersteigt die Teeproduktion Ceylons 
bereits das Ertragnis des riesigen indischen Reiches. Kaum ist 
die Masse der Bevólkerung (4 500 000 Einwohner) in der Lage, 
den enormen Erfordernissen der Arbeitsleistungen, die aus die-
ser gesteigerten Produktivitat notwendig werden, zu geniigen. 
Es werden zu diesem Zweck aus dem sudlichen Indien die Heere 
tamulischer Arbeiter angeworben, welche hauptsachlich in den 
Teepflanzungen Verwendung finden. So wiederholt sich heute 
jene Invasion des Altertums, die der Vergangenheit Ceylons eine 
so bedeutende Wendung gab. Nur sind jene, dereń Vorfahren 
friiher ais Eroberer Lankas kamen, heute die Unterworfenen die-
ses Landes, in dem einst die Sonne ihres Reiches den hóchsten 
Stand erreichte. 

Auch einen groBen Reichtum an Bodenschatzen besitzt Cey-
lon. Seine Edelsteine und Perlen, Minerale und Erze bnngen dem 
Lande einen ungeheuren Gewinn. Auch wertvolle Nutzhólzer, 
Elfenbein, Areka- und Kokosniisse und Gewiirze zahlen zu den 
hauptsachlichen Erzeugnissen des Landes. In neuerer Zeit liefern 
Plumbago- (Graphit-) Minen ein gutes Ertragnis, wahrend die 
Edelsteinfunde in Ratnapura immer seltener werden. Die bunt-
gemischteBevólkerung, welcheCeylon besitzt, ist zweifellos auch 
den wechselreichen historischen und weltpolitischen Ereignissen 
zuzuschreiben, die sich im Laufe der Jahrhunderte in einer viel-
gestalteten Rassenvermischung ausgewirkt haben. Unter seiner 
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FuB in die Stadt fur den Europaer nicht nur unschicklich, son-
dern auch unrentabel sei. Und ich muB mich entschlieBen, dem 
Drangen dieser losgelassenen Meute nachzugeben, um eines die-
ser menschlichen Vorspanne zu beniitzen. Ais ich einsah, daB 
dieses grazióse Wagelchen mit seinem menschlichen Vorspann 
eines der iiblichen Verkehrsmittel Colombos bedeutet, iiberwand 
ich alle Zweifel, die sich aus einem rein menschlichen Empfinden 
ergaben, und in leichtem Trab geht es durch die von dichten 
Baumkronen iiberschattete breite StraBe der Stadt zu. Es ist ein 
efhebendes Gefiihl, nach einer so langen Seefahrt wieder festen 
Boden unter den FiiBen zu haben. Besonders aber empfinde ich 
den Sieg der Sonne, die iiber die Grauheit der letzten Tage leuch-
tend emporgestiegen ist ais ein gliickliches Symbol, das mir wie 
eine gute Verbedeutung fur meine Reiseplane auf Ceylon schei-
nen will. 

In Colombo óffnet mir das gastfreundliche Haus Hagenbeck 
seine Pforte, und unter den lieben und frohen Landsleuten, die 
ich dort in groBer Anzahl getroffen habe, schwindet in mir fast 
vóllig das Gefiihl derFremdheit, welches ich fern von derHeimat 
beim Betreten dieses fremden Bodens empfand. Colombo und 
seine Umgebung tragen das schimmernde Kleid einer iippigen 
Tropenvegetation. Es gleicht einem paradiesischen Garten, iiber 
dessen leuchtender Landschaft und exotischen Flora sich azur-
blaues Himmelslicht wólbt. Der Anblick dieser von wunder-
voller Farbenharmonie erfiillten Natur ist von unendlichen Rei-
zen begleitet, dereń Eindriicke sich dem fremden westlichen Gast 
unvergeBlich einpragen. Eine warme, rotbraun leuchtende Erde, 
aus der das ewige Leben der Fruchtbarkeit sprieBt, ist der Trager 
alles Lebens und aller Kultur, die Ceylon im Laufe der Jahrhun-
derte zu einem Dorado des Ostens werden lieB. Und die Pforte, 
welche zu diesem Eden fiihrt, ist Colombo, eine internationale 
Hafenstadt, die von der Fiut des modernen Weltverkehrs be-
spiilt ist. Colombo ist der Puls, dessen Schlag das Leben und die 
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Welt des Ostens und Westens miteinander verbindet. Sein Hafen 
ist einer der bedeutendsten des Orients. Aus ihm flieCt der Quell 
des wirtschaftlichen Reichtums in alle Teile der Erde. Denn Cey-
lon ist erstaunlich produktiv an Bodenschatzen und wirtschaft-
lichen Ertragnissen, von denen allein die Teeausfuhr einen gro-
Ben Teil des Weltbedarfes deckt. Colombo selbst ist in male-
rische Reize gehiillt. Alles in ihm atmet leidenschaftliches Licht 
und Farbę. 

Die Stadt teilt sich in drei Teile, die in ihren auBeren und in-
neren Wesenserscheinungen einen strengen Gegensatz zuein-
ander bilden. Es ist das in enger Gedrangtheit lebende Viertel 
der Eingeborenen, die „Pettah", das Hafenviertel, in dem das 
Wesen des Abendlandes und eines internationalen Fremden-
verkehrs dominiert, und die Zimtgarten, in denen die kulti-
vierte Oppigkeit eines fruchtbaren Wachstums sprieBt. Die Pet-
tah ist in ihrem ganzen Geprage mindestens ebenso international 
wie die Europaerstadt am Hafen. Nur unterscheidet sie die du-
stere Enge ihres niedrigen und durcheinandergewiirfelten Hau-
sermeeres, in denen der seBhafte Internationalismus des Ostens 
wohnt, von den groBen, prunkenden Gebauden am Hafen, durch 
dessen Pforten der Strom eines ewig wogendenFremdenverkehrs 
flutet. Selten habe ich spater in den Hafenstadten Indiens eine 
solche Mannigfaltigkeit eingeborener Rassen gesehen, wie sie 
mir in der Pettah Colombos begegnet ist. Keineswegs ist dort der 
Typus der uransassigen Singalesen vorherrschend, denn sein 
Geschlecht bildet nur eine Sprosse in der Stufenleiter dieses bun-
t_n Volkergemischs, welches im Laufe der Jahrhunderte die In-
sel zu seiner Heimat erwahlt hat. Es ist ein eigentiimliches Men-
schengewirr, das einen beim Betreten dieses Viertels umgibt. 
Doch vergeblich suche ich dort in der Diisterheit dieser StraBen 
und Gassen den Reiz des Malerischen, wie ich ihn spater in den 
von heiterer Buntheit erfullten Stadten Indiens so haufig ge-
funden habe. Zwischen schmutzigen, engen StraBen und nied-
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rigen Hausern drangt sich das Leben eines wirren Verkehrs. 
Schwerfallige Wagen, Tiere und Menschen, mit Lasten bcpackt, 
ziehen unaufhorlich auf und nieder. Vor ihren Hiitten sitzen exo-
tische Vertreter aller Lander und Erdteile, Chinesen, Araber, Ma-
laien,Inder undSingalesen mit allen moglichen und unmoglichen 
Produkten feilschend und Handel treibend. Schwarme von Kra-
hen bedecken die StraBen und grauen Dacher dieser Stadt. Sie 
sind die wertvollen Gehilfen der Gesundheitsbehorde, die in 
standigem Kampfe mit dem Unrat dieser Stadtviertel steht. So-
gar auf dem Rucken der gutmiitigen Zebukiihe und Wasser-
biiffel, welche die Lasten durch die Gassen schleppen, haben sich 
einzelne dieser dreisten Vógel niedergelassen, um dort das Un-
geziefer zu erbeuten. Mitten in dem Gewirr der Hauser steht ein 
hinduistischer Tempel. Die barocke Fulle seiner fratzenhaften 
Ornamente und Gótzenfiguren bildet einen eigentumlichen Ge-
gensatz zu der Profanie seiner Umgebung. Die Gótter, die in 
seinen Mauern wohnen, sind dem Boden, welcher die uralte Hei-
mat des Buddhismus ist, ebenso fremd wie die drawidischen Ab-
kómmlinge Indiens, die heute die Insel in groBen Mengen be-
vólkern. 

Mein Weg fiihrt mich zuriick in jenen Teil der Stadt, welcher 
sich an die belebtenGestade desHafens anlehnt.Hier herrscht der 
Gegensatz einer wohlgepflegten Sauberkeit undOrdnung. GroBe 
ansehnliche Gebaude, welche zum Teil dem Sitze der Behorden 
dienen, umsaumen die breiten schattigen StraBen. Ein lebhafter 
Verkehr flutet auf den Fahrdammen. Reihen groBer Geschafts-
hauser und europaischer Basare wechseln mit den riesigen Ge-
bauden der Hotels, die das luxurióse Treiben eines ewig pulsie-
renden, kosmopolitischen Lebens bergen. Auch in den StraBen 
wallt dieser hastendeBetrieb nervosen, geschaftlichenWirrwarrs, 
wie wir ihn in den kontinentalen GroBstadten finden. Eingebo-
rene Kuriositaten- und Edelsteinhandler mit Talmiwaren be-
lagern die StraBen, durch die der Kurs des Abendlandes drangt. 
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Sie suchen aus dem Vertrauen, das die Fremden ihrem angebo-
renen Gaunertum entgegenbringen, Nutzen und Gewinn zu 
schlagen. Doch es ist auch gar zu verfuhrerisch, wenn sich die 
Kisten und Kasten mit dem gleiCenden und exotischen Inhalt 
vor den Augen der Erwartungsvollen auftun und die Preise von 
Minutę zu Minutę im Fallen begriffen sindv 

Breite Alleen mit uralten Baumen, die in der flammenden Pracht 
roter Bliitenfackeln leuchten, fiihren hinaus zu den herrlichen Ge-
filden Colombos, die man Zimtgarten nennt. Ihren Namen ver-
dankt diese Kolonie der „fremden Einheimischen" den von den 
Hollandem kultivierten Zimtpflanzungen, dereń Reste noch 
heute diese herrlichen Anlagen bedecken. Zwischen wunder-
vollen, schattenspendenden Hainen von alten Zimtbaumen, 
und inmitten einer iippigen parkahnlichen Landschaft, die mit 
bliihenden Azaleenbaumen und schlanken Palmen bewachsen 
ist, liegen trauliche Bungalows mit weit vorspringenden, schat-
tenspendenden Dachem. Ihre Besitzer sind bedeutende, wohl-
habende PersSnlichkeiten Colombos. Es ist die Insel der Ruhe 
und Erholung, zu welcher der ermattete Kórper an den kiihlen 
Abenden der arbeitsreichen Tage seine Zuflucht nimmt. Doch 
die Schwiile will auch in den sternendurchgliihten Nachten nicht 
von der roten Erde der Zimtgarten weichen, wahrend driiben an 
dem palmenumsaumten Strand des Ozeans die nachtlich-kiih-
lende Brise den letzten schwiilen Hauch des Tages verzehrt. 
Zweifellos ist der Anblick dieser ceylonesischen Kiiste das ein-
drucksvollste Erlebnis, welches sich dem menschlichen Auge auf 
dieser Insel bietet. Selten sah ich wahrend meiner Reisen in Indien 
ein reizvol)eres Bild der tropischen Meeresufer, ais an der sud-
westlichen Kiiste Ceylons. Ein Tag voll leuchtender Klarheit 
strahlt aus der marchenhaften Blaue des Himmels, die sich in 
ihrer Unendlichkeit weit hinter den atmospharischen Umrissen des 
Eilandes hinabsenkt. Das mattgriine Band des Palmenmeeres, 
das oft bis zur Brandung des Ozeans herabreicht, begleitet die 
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reizvolle Perspektive dieser Kiiste bis zu der dunsthaft fernen 
Linie des Horizontes. Dort lósen sich diese zu schattenhaften 
Phantomen verwandelten Ufer in dem Gleichklang einer Licht-
fiille, welche die Erdenschwere in sich aufzunehmen scheint. In 
dieser góttlichen Einsamkeit der Kiiste wohnen friedliche 
Fischer, die im Friihlicht des Tages auf ihren schmalenEinbaumen 
in die Stille dieses blauen Meeresspiegels hinaustreiben. Ihre Hiit-
ten stehen am Saume der Palmenwalder, die sich oft in merk-
wiirdiger Lebendigkeit iiber die Brandung des um ihre Wurzeln 
schaumenden Meeres neigen. Doch in dieser Welt der Erhaben-
heit vergesse ich fast, daB ich mich in der Nahe dieses wogenden 
Getriebes einer von ewiger Unruhe und Hast durchpulsten GroB-
stadt befinde. Wie oberflachlich erscheinen mir nun nach diesem 
\vundervollen Erleben alle jene Eindriicke, die ich aus meinen 
Betrachtungen und Erlebnissen in dieser ewig pulsenden Un-
ruhe modernen menschlichen Geistes gewonnen habe. Immer, 
wenn ich mich in der Nahe dieses Meeres befinde, werde ich 
der geheimnisvollen Kraft, die mich dort bindet, folgen miis-
sen. So verweile ich oft lange und genuBvolle Stunden an die-
ser endlos weiten Kiiste, dereń wallender Rhythmus meine Seele 
und Gedanken bewegt. 

Da ich so sehr die Nahe dieses schimmernden tropischen Mee-
res liebe, wahle ich meine Ausfliige in Colombo stets so, daB mich 
das Ziel meiner Reise in diese eindrucksvolle Kiisteneinsamkeit 
fiihrt. Ich unternehme eine Eisenbahnfahrt nach Port de Galie, 
einem alten in óder Verlassenheit liegenden Seehafen, der an der 
siidlichen Seite der Insel liegt. Die fast hundert Kilometer weite 
Strecke fiihrt nur mit kurzeń Unterbrechungen unmittelbar an 
diesem herrlichen Gestade entlang, und oft ist der Steindamm, 
auf dem die Eisenbahn fahrt, von dem schaumenden Gischt der 
Brandung umspiilt. In rascher Fahrt geht es durch schmale Hohl-
wege, die zwischen den Domen der Kokos- und Arekapalmen-
walder hindurchfiihren. An den Idyllen menschlicher Siedlun-
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gen, an Tiimpeln, Seen und Binnenmeeren, durch die Wildnis 
von Sumpf- und Schilfdickichten, an Wasserlaufen und Sand-
diinen fiihrt der Weg vorbei. Und alle diese wundersamen Ein-
driicke eilen mit der leidigen Hast, die uns jene Errungenschaften 
modernen Menschengeistes gebracht haben, an meinen Augen 
voriiber. 

Auch dem kleinen Vorgebirge Mount Lavinia, das in unmittel-
barer Nahe der Stadt liegt, statte ich einen Besuch ab; denn ich 
will keine dieser Kostbarkeiten, die mir die wunderbare Natur 
dieses Kiistenlandes zeigt, ausschlagen. Die Schónheit dieser, 
leider mit einem profanen Hotel bebauten kleinen Halbinsel be-
steht in der Freiheit und Losgelóstheit, welche man hier in ge-
radezu wunderbarer Weise empfindet, wenn man die Unendlich-
keit des Meeres in den Stunden des Abends auf sich einwirken 
laBt. Man glaubt sich auf einem kleinen, weltverlorenen Eiland 
zu befinden, das inmitten der bezwingenden Einsamkeit des 
Meeres liegt. UnvergeBlich ist dort der Anblick des Sonnen-
unterganges, dessen spektralisches Leuchten von einer iiberwal-
tigenden Schónheit ist. 

Unter diesen bezwingenden Ereignissen, die sich in wechsel-
voller Folgę fast ubersturzen wollen, eilen die Tage meines Auf-
enthaltes an der Kiiste der Insel nur allzu rasch voriiber. Doch 
der Trieb des Wanderns, das ewige Drangen, welches drauBen 
in der Weit die menschliche Seele bewegt, laBt uns unaufhórlich 
in der Zukunft suchen, was an Schónheiten der Weit die Ver-
gangenheit in unser Herz versenkt hat. Die Weit meiner gedan-
kenvollen Phantasie blickt hiniiber nach den fernen Zieleń im 
Osten, wo ich im Geiste jenes alte Lanka vor mir sehe, iiber 
dessen geschichtlicher und kultureller Vergangenheit der Glo-
rienschein geistvoller GróBe und Erhabenheit leuchtet. 
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A N U R A D H A P U R A , 
DAS P O M P E J I C E Y L O N S 

In der von dichtenUrwaldernbedeckten nórdlichen Tiefebene 
Ceylons liegt Anuradhapura, die in den Dschungeln versun-
kene Stadt des alten Lanka. Sie ist wohl eine der bedeutungs-

vollsten Merkmale altbuddhistischen Glaubens im Osten — ein 
Reich der Ruinen und gigantischen Uberreste eines marchenhaf-
ten Zeitabschnittes, dessen Kultur von hohem Geist und inniger 
Religiositat beseelt war. In Anuradhapura sehen wir die Anfange 
des Buddhismus, dessen zwingende Kraft im Laufe der Jahrhun-
derte ganze Volker erfaBte und den Geist Gautamas zu einer un-
geheuren Entfaltung brachte. Inmitten eines wilden Urgestriipps 
liegt diese Welt alter Herrlichkeit in Stiller Verborgenheit unter 
dem Rankengewirr einer jahrtausendalten Vegetation. Das tod-
bringende Wuchern dieses Urwaldes, der mit seiner chaotischen 
Wildnis in unaufhaltsamem Begehren diese traumhafte, schlum-
mernde Welt der Vergangenheit immer mehr und mehr ver-
schlingt, ist unersattlich, und kaum vermag es menschliche Kraft, 
diesem ewigen Drangen eines leidenschaftlichen Wachstums 
Grenzen zu setzen. Schon seit langer Zeit sind Menschenhande 
am Werk, um dieses dumpfe, geheimnisvolle Grab des Urwaldes 
zu óffnen und die darin verborgenen Schatze des alten Lankas 
dem Licht desTages zuruckzugeben. Mit einem groBen Aufwand 
an Opfern und menschhchem Willen ist es gelungen, eine Bresche 
in diese Unwegsamkeit zu schlagen, und in der diisteren Ein-
samkeit des Dschungels fand man eine unendliche Fiille von 
wundersamen Uberresten, die in unseren Gedanken den uralten 
Geist der Geschlechter Lankas auferstehen laBt. 

Nur in dunklen Umrissen ist die Geschichte des altesten Lan-
kas bekannt. Schon lange, bevor Gautama Buddha im vierten 
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung auf die Insel kam, be-
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standen die Stadte der Singalesen, die vom Norden Indiens auf 
die Insel vorgedrungen waren. Anuradhapura scheint ihre alteste 
Griindung zu sein. Noch war zu jener Zeit das Land von einer 
furchtbaren und undurchdringlichen Wildnis bedeckt, in welcher 
die fremden Eroberer das Urvolk der Weddahs fanden. Nach 
dem Eindringen der buddhistischen Lehre hat sich der Staat der 
Singalesen zu ungeahnter Bliite entfaltet. Diese bedeutende Kul-
turperiode, dereń Denkmaler man besonders in Anuradhapura in 
hochster Vollendung findet, wurde spater von den eindringenden 
Massen drawidischer Volker, die aus dem Siiden Indiens her-
iiberfluteten, unterbrochen und mit den Einfliissen brahmanisti-
schen Geistes durchsetzt. Es begann ein jahrhundertelanges Rin-
gcn, in dessen Verlauf sich das wechselvolle Werk der Zersto-
rung und Wiederaufrichtung vollzog. Im zwolften Jahrhundert 
griindete Parakrama das letzte groBe Reich der Singalesen. Doch 
die iiberlegenen Horden der Tamulen gewannen in kurzer Zeit 
wieder die Oberhand und lieBen der Nachwelt nur noch die 
Triimmer dieser alten singalesischen Geschlechter. Diese be-
schlossen, nach dem Siiden der Insel gedrangt, ihr ruhmvolles 
Dasein in den friedlichen Berglandern Ceylons, wo wir noch 
heute in Kandy die sparlichen Reste ihres Lebens finden. 

Vom Rasthaus in Anuradhapura beginne ich meine Wande-
rung, die mich auf engen Pfaden in die Weit der Ruinen in-
mitten des tropischen Urwaldes fiihrt. Die geheimnisvolle Ro-
mantik dieser Wildnis ist von einem bezwingenden Reiz und ófF-
net der Phantasie die Wege in jene Zeit, in der die GróBe mensch-
lichen Glaubens und erhabenen geistvollen Strebens den Vólkern 
Lankas die Kraft zu diesen gigantischen Schopfungen verliehen 
hat. Immer tiefer fiihrt der Pfad in die Abgeschiedenheit des ge-
heimnisvollen Waldes,in der plótzlich die unendlicheFiille alters-
gebleichter Ruinen auftaucht. Ein Trummermeer von Steinen, 
die in wirrer Unordnung den Boden bedecken, ruft den Eindruck 
eines seit Jahrtausenden verlassenen Graberfeldes hervor. Und 
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inmitten des Urwaldes, der diese Statte wie eine Mauer umgibt, 
fiihrt eine StraCe, auf der sich einst das Leben dieser versunkenen 
Stadt bewegte. Auf allen Seiten umgeben mich Altare und Tem-
pelanlagen, von denen man nur noch die riesigen Saulenstiimpfe 
und Dacher hervorragen sieht. Erhóhte Plattformen, die friiher 
riesige Palaste trugen, Steingerippe mit grotesken Reliefs, zer-
triimmerte Plastiken, Kapitelle und riesige Steinquader, alles liegt 
traumerisch im Schatten dieses Waldes, dessen verschlungenes 
Rankenwerk nochTausende vonTriimmern unsichtbar bedeckt. 
Zwischen all diesem sinnverwirrenden Durcheinander erheben 
sich plótzlich wie machtige Inseln diese gigantischen buddhisti-
schen Tempeltiirme, die man Dagoben nennt. Diese aus Ziegel-
steinen erbauten glockenfórmigen sog. Stupen sind die gewal-
tigen Wahrzeichen der altesten buddhistischen Bauformen, die 
wir noch heute an den jiingeren Buddhistentempeln Indiens in 
dieser Form vorfinden. Gleich einem steinernen Symbol des 
Himmelsgewólbes erheben sich diese Kuppeln, die von Moos 
und den Schlinggewachsen des Urwaldes bedeckt sind, aus die-
ser Statte der Zerstórung. Sie sind die einzigen Ruhepunkte in 
dem endlosen Wirrwarr der Triimmer, und ihre Monumentalitat 
ist von geradezu iiberwaltigender Kraft und Schónheit. Ohne 
irgendwelchen ornamentalen oder figiirlichen Schmuck besteht 

• der Aufbau dieser Stupen in groBziigigen Senkrechten und Wag-
rechten. Aus einfachen Wulstprofilen entwickelt sich die rie-
sige Kuppel des Daches. Sie gleicht einer Glocke, welche auf 
einem massiven, meist quadratischen Unterbau ruht. Die iiber-
waltigende Struktur dieses Aufbaues weckt ein Gefiihl der be-
schaulichen Ruhe. Es ist, ais ob das Wesen Buddhas selbst in 
diesen von aller Erdenschwere losgelosten Formen sich ver-
korperte und die versunkene Stadt mit der Erhabenheit seines 
ruhevollen Geistes iiberschattet. 

Immer tiefer schreite ich in die Wildnis hinein. Oft schlieBt 
sich das dichte Laubdach des Dschungels iiber den Ruinen und 
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hiillt alles in farbige Dammerung, aus der die gespenstisch blei-
chen, leblosen Steine der Altare und Tempelruinen leuchten. 
Doch nicht allein das Reich Buddhas, dessen Gemessenheit und 
verkórperte Ruhe in diesen Tempeln wohnt, finde ich unter den 
Resten dieser Stadt. Denn ais die Drawiden jene Statten bevól-
kerten, gaben sie ihnen den Ausdruck ihres von Unruhe und 
fremder Mystik erfullten Geistes, dessen Spuren uns in den gro-
tesken Gótterbildern ihrer Tempel und Kultstatten entgegen-
treten. Und so finden wir hier inmitten dieser einsamen Ruinen-
felder die AuBerungen eines bizarren, hinduistischen Wesens, 
das zu der Strengheit dieser Weit buddhistischen Geistes in 
starkemGegensatze steht. DasTrummermeer,welches ich durch-
schreite,ist endlos. Unaufhórlich zieht sich derWeg zwischen den 
altersgebleichten Wundern aus Stein entlang, und noch immer 
ist das Ende der Ruinenstadt nicht abzusehen. Kaum vermag 
sich die Phantasie menschlichen Geistes in die Wirklichkeit dieser 
sagenhaften Vergangenheit zu versetzen. Doch dieser Ort muB 
von unendlichem Prunk und Reichtum gewesen sein, denn alles, 
was wir hier sehen, laBt auf gewaltige, dem Auge und Sinn un-
serer Zeit entfremdeten Dimensionen und auf die unerhórte 
Pracht einer sagenhaften Vergangenheit schlieBen. Millionen 
gliicklicher Menschen sollen einst in den Mauern dieser Stadt 
gelebt haben. Und nach diesem gewaltigen Reichtum und der un-
erhórten Pracht zu schlieBen, scheint es, ais ob es nur Kónige und 
ein Volk von Priestern gewesen sind, die hier ihre Heimat ge-
funden hatten. 

Manche dieser Ruinen sind von einer geheimnisvollen Leben-
digkeit beseelt. Vielfach sehen wir noch auf den Altaren die Sta-
tuę des sitzenden Buddhas, dessen verklartes Lacheln den Stein 
belebt. Und zu den FiiBen des góttlichen, altersgrauen Wachters 
liegt der wirre Haufen zertriimmerter hinduistischer Gótzen mit 
fratzenhaften Gesichtern und wild bewegten Kórpern. Doch 
Buddhas Bild steht unversehrt, und es ist, ais ob die erhabene 
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Ruhe und der Geist seines Wesens iiber die wilde Phantastik und 
religióse Schwarmerei dieses Shivakultes triumphiere. 

Kreuz und quer fiihren Spuren von Gangen, StraBen und ge-
waltige Freitreppen. Geraumige Terrassen, die mit einzelnen 
ruinenhaften Bildwerken und Denkmalern geschmiickt sind, bil-
den einen leeren Raum in dieser Enge des Wirrnisses, in dem das 
Auge keine Ruhe findet. Mitten in diesem Chaos von Steinen 
stehen merkwiirdige Saulen, dereń Schlankheit und Unregel-
maBigkeit an dieFormen von aufschieBenden starren Gewachsen 
erinnert. Im Erdreich vertieft, von machtigen Steinquadern um-
geben, liegen groBe Becken, in welche die Stauanlagen und Ka-
nale der Bewasserung miinden. Zweifellos waren es groBe Bade-
platze und Tempelteiche, in denen die Menschen ihre rituellen 
Waschungen vornahmen. Alles ist nun von den rankenden 
Schlinggewachsen des Dschungels iiberwuchert, und selbst zwi-
schen den Fugen von kolossalen Steinquadern sprieBt das iippige 
Leben des tropischen Wachstums hervor. Und in diesem Wirrsal 
begleitet mich immer wieder dieses lachelnde Bild Buddhas, der 
in ungezahlten groBen und kleinen Darstellungen, in Friesen und 
auf den Wanden fragmentarischer Altare erscheint. Nicht oft ge-
nug konnten die glaubigen Hiinde jener Menschen die góttliche 
Gestalt ihres weisen gottlichen Meisters erschaffen, und nur er 
ist es, der uns hier aus der Welt der buddhistischen Vergangen-
heit begegnet, wahrend das wirre Reich des Hinduismus uns nur 
die verwirrende Unzahl von Gottern, Damonen und Heiligen in 
fratzenhafter Verzerrung und bizarrer Darstellung hinterlassen 
hat. Inzwischen hat sich in der Einsamkeit ein buddhistischer 
Mónch zu mir gesellt, der mir nun lautlos vorangeht und in kur-
zeń Worten die Bedeutung dieser Ruinen erklart. Er zeigt mir 
die Eingange, die zu geheimen Gewólben und unterirdischen 
Gangen in das Innere der Erde fiihren, und dereń Zugang hinter 
Geróll- und Gestriipphindernissen verborgen liegt. Unaufhalt-
sam geht es weiter in die dammerhaften, mysteriosen Aushóh-
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lungen von Steintempeln, unter die Gewolbe von Dagoben, 
dereń Tiirme den Blicken fast unsichtbar verborgen, unter riesigen 
Erdmassen begraben liegen. Vorbei geht es an den Reihen 
lachelnder Buddhas, hinauf zu den Galerien alter Kónigsgraber 
und auf bemooste Hugelriicken, unter dereń Erdmassen die rie-
sigen Wólbungen von Ziegelsteindagoben liegen. Tief unter der 
Erde ruhen gleich ungeheuerlichen Griiften gigantische Zwin-
ger, die den Herden der Staatselefanten zu Stallungen gedient 
haben mógen. Bald gelangen wir in einen Hain mit uralten Bau-
men und Altaren, vor denen eine fromme Schar von Pilgern ver-
sammelt ist. Dort steht auch der heilige Bo-Baum, der aus einem 
Zweige des Baumes der Erleuchtung stammt und von der Toch-
ter des groBen Kónigs Asoka von Nordindien nach Ceylon ver-
bracht wurde. E r ist das ewig lebendige Sinnbild der buddhisti-
schen Religion und soli ein marchenhaftes Alter besitzen. Eine 
groBe Anzahl Priester und Monche, unter denen sich auch viele 
Pilgrime befinden, haben sich in frommer Neigung inmitten 
dieser versunkenen Stadt niedergelassen. Sie fiihren dort ein ent-
sagungsvolles Einsiedlerleben, welches die Romantik dieser ge-
heimnisvollen Landschaft in hohem MaBe steigert. In griinlicher 
Dammerung, unter den Kronen tausendjahriger Baume, sitzen 
die Pilger betend in kleinen Gruppen vor den antiken Altaren, 
die unter einem Berge von Jasminbliiten begraben sind. In 
Opferschalen zungeln flackernde Feuer, die von den Priestern mit 
wohlriechenden Hólzern gespeist werden. Selbst die reich-
verzierten Fliesen des FuBbodens sind mit einem Meer weiBer, 
duftender Bliiten ubersat. Der betaubende Geruch sterbender 
Blumen mischt sich mit dem blaulichen Dunst der Opfer-
krauter, dereń Rauch in zarten Schleiern auf und nieder 
schwebt. 

Kein Laut stórt die einsame Ruhe. Man hórt nur das mono-
tone Murmeln der Beter. Auf einer Anhóhe, zu der die zerfalle-
nen Stufen einer breiten Treppe emporfuhren, ruht gelassen eine 
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jener monumentalen Dagoben, dereń weiBe Kuppel von dem 
hereinbrechenden Licht der Sonne bestrahlt ist. Dieser blendende 
Schein des Tageslichts, der in die Dunkelheit des Waldes leuch-
tet, verleiht dem Bilde einen magischen Zauber, und es er-
weckt den Eindruck, ais ob das hohe Gewólbe dieser Stupa aus 
durchsichtigem, weiBem Marmor gebildet sei. Malerische Ge-
stalten, in ockergelbe Gewander gehullt, steigen zum Tempel 
empor. Unter einem dieser heiligen Baume, dessen Stamm von 
den Runen des Alters durchfurcht ist, setze ich mich nieder, um 
dieses geheimnisvolle Treiben, welches den Hain erfiillt, in Ruhe 
beobachten zu konnen. Mein Begleiter, der buddhistische Monch, 
hat sich schweigsam in meiner Nahe niedergelassen. Er schildert 
mir das Leben dieser Pilger, die von weither kommen, um die 
heiligen Statten Ceylons zu besuchen. Ja, es befinden sich unter 
ihnen sogar Birmesen und Malaien, die aus dem fernen Hinter-
indien wallfahrend zu den Heiligtiimern Ceylons gewandert sind, 
um hier den Frieden und das Heil ihrer Seele zu finden. Mein 
Fiihrer erzahlt mir aus seinem eigenen Leben, von seiner Reli-
gion und von dem Dasein, welches er seit Jahren in der Einsam-
keit dieser Ruinen fiihrt. Er ist Monch und Priester und stammt 
aus einer angesehenen nepalischen Familie Nordindiens, wo er 
schon ais Jiingling in einem buddhistischen Kloster am FuBe des 
Himalaja seine Erziehung erhielt. Religióse Zweifel und die Ent-
artung des Buddhismus in Nordindien brachten ihn zu dem Ent-
schluB, seine Heimat zu verlassen. So zog er in jahrelangen Wan-
derungen zu FuB durch ganz Hinterindien und lieB sich nach 
vielen Irrfahrten seines Kórpers und seiner Seele auf Ceylon 
nieder. Hier an den Quellen des reinsten Buddhismus, im An-
gesichte der alten erhabenen Statten, konnte er den Durst seiner 
Seele stillen und die Zweifel religiósen Sinnens und Trachtens 
lósen. Aus seinen Worten und Betrachtungen klingt eine tiefe 
Religiositat. Weit entfernt von aller Schwarmerei und phanta-
stisch-religióser Empfindsamkeit war unter der einfachen Hiille 
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dieses Menschen ein reines Herz und ein glaubiger Sinn v erborgen. 
Ich habe spater in Indien Gelegenheit gehabt, unter buddhisti-
schen Priestern recht zweifelhafte Vertreter dieses Standes zu 
beobachten, die mit den verinnerlichten Grundsatzen ihres Glau-
bens nichts gemein hatten. In Wirklichkeit gehórt Ceylon mit 
seiner uralten buddhistischen Tradition heute noch zu den bedeu-
tendsten Zentren des Buddhismus, der sich dort fern von allen 
zersetzenden Einfliissen am reinsten erhalten hat. Bald sah ich 
auch, daB das Leben und die Gedankenwelt dieses frommen 
Mónches durch die Fiihlungnahme mit der Weit und den Men-
schen sich von der oft engherzigen Anschauungsweise vieler sei-
ner orthodoxen Briider befreit hatte. Er lebte seit Jahren in der 
Einsamkeit Anuradhapuras, von wo aus er ófters in beschwer-
lichen FuBwanderungen zu den iibrigen Heiligtiimern Ceylons 
pilgerte. Seine Lebensgrundsatze waren mit der Lehre seinesGlau-
bens aufs engste verkniipft. Die auf der Grundlage des absoluten 
Pessimismus aufgebaute Lehre des Leidens, Entsagens und 
Vergehens, die die Wertlosigkeit des Gegenstandlichen preist, 
erfullte sein ganzes Leben. In schlichter Einfachheit sprach er 
von der Erhebung des Geistes iiber die Weit der Materie, die auf 
die Reinheit der Gedanken zersetzend wirke und den Menschen 
zur Siindhaftigkeit verleite. Denn in der Dhammapada, dem 
gróBten aller buddhistischen Glaubenswerke, steht geschrieben, 
daB aus der Freude Leid, Furcht und Siinde geboren wird: „Wer 
von Freude erlóst ist, fur den gibt es kein Leid, woher kame ihm 
auch die Furcht. Aus Liebe wird Leid und Furcht geboren. Wer 
von der Liebe erlóst ist, fur den gibt es kein Leid. Alles Leid, das 
geboren wird, kommt aus dem Durste; aber durch vóllige Ver-
nichtung des Durstes, durch Freisein von Leidenschaft kann kein 
Durst geboren werden. Der Tor vernichtet sich durch den Durst 
der Vergniigung und der Lust, ais wenn er sein eigener Feind 
ware." Auf den leidenschaftslosen Zugen der schlichten Ent-
sagung pragt sich das starkę ethische Empfinden des Buddhismus 
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aus. Wir sehen darin auch manche Anklange an die Ethik des 
christlichen Gedankens. 

Auch iiber die alteste Geschichte und sinnvolle Sage Ceylons 
wuBte derMónch manches zu erzahlen. Er schilderte mir Ceylon 
im Sinne mythologischen Denkens ais eine zweigeteilte Welt, die 
von fiirchterlichen Damonen bewohnt war. Erst durch den 
reinen Geist der Lehre Buddhas wurden diese beiden getrennten 
Welten, die durch die Macht des Feuers zu einer einzigen ver-
einigt wurden, durch die Menschen bewohnbar. Hier endigt die 
Sage, und es beginnt die eigentliche Geschichte der Insel, nam-
lich die Besitzergreifung Ceylons durch die Singalesen, die sich 
mit den Ureinwohnern des Landes verbunden hatten, um an der 
Seite dieses kriegerischen Volkes gegen die Horden der drawi-
dischen Eindringlinge zu kampfen. Nun kamen jene furchtbaren 
Kampfe, die um die Macht und den Sieg des Glaubens gingen, 
und in dereń Verlauf das groBe Reich der Singalesen der Uber-
macht unterlag. Mit dem Ende dieser Periode verlor der Bud-
dhismus immer mehr den Boden, bis es endlich nur noch wenige 
waren, die sich um die Jiinger Buddhas scharten. Die Reste des 
Buddhismus finden wir heute hauptsachlich noch auf Ceylon 
und in Nord- und Hinterindien. 

Eine geheimnisvolle Melancholie ruht iiber diesem Tal der 
Ruinen, dessen Boden die Spuren freudvollen Gliicks und tief-
sten Leides tragt. Am Ende des Triimmerfeldes liegt mitten im 
Schweigen des Urwaldes ein tiefer, dunkler See. Seine schlammi-
gen Ufer, an denen trage Krokodile unbekiimmert in den Strah-
len der Mittagssonne ruhen, dringen tief in das Dunkel des 
Dschungels hinein. Muntere Wasservógel und silberglanzende 
Reiher tummeln sich auf den Ruinen, die vereinzelt aus dem 
Wasser herausragen. Denn auch dort unter der Oberflache des 
Sees liegt ein Feld von Triimmern versunken. Die durch wilde 
Zerstórungen der Feinde hervorgerufenen Dammbriiche lieBen 
einst die Fluten der riesigen Stauseen und kunstvollen Bewas-
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serungsanlagen iiber die Stadt hinabstiirzen. Noch finden wir in 
der Umgebung Anuradhapuras, in Mihintale, Sighiri und Pol-
lonaruwa ahnliche Ruinenfelder, die von der jahrtausendalten 
Vegetation des Dschungels bedeckt sind. Doch keine ist von so 
iiberwaltigender GroBartigkeit wie Anuradhapura, die Haupt-
stadt des alten Lanka. 

In Sighiri, welches in siidwestlicher Richtung von Anuradha-
pura liegt, sehen wir die monumentalen Reste einer gewaltigen 
Felsenfeste. Ihr Anblick ist diister und drohend, und wie eine 
Insel ragen die gigantischen Felsenblócke iiber den Urwald, der 
sich wie ein griines Meer rings um den FuB dieser Felsen zieht. 
In seinem harten SchoB sind buddhistische Sakralien aus der 
altesten Zeit versenkt. Tief in dem kiihlen Gestein liegen riesige 
Aushóhlungen begraben, in denen Heiligtiimer und Gemacher 
mit reichem Bildschmuck verborgen sind. So haben jene Kónige 
und Vólker Lankas die Giiter ihres Glaubens wie Kleinode in 
dem festen Gehause des Gesteins bewahrt. Und alles finden wir 
nach Jahrtausenden in diesem unversehrten Zustande bester Er-
haltung, so daB uns die Vergangenheit,welche diese Schópfungen 
hervorgebracht hat, nicht allzu weit diinkt. Durch ausgehohlte 
Gange und Treppen fiihrt der Weg in diistere Felshohlen hinab. 
Es sind katakombenahnliche Verliese mit unendlich feinen und 
reichen Verzierungen, die unter groBer Miihe dort aus dem Stein 
herausgemeiBelt oder in bunten Fresken auf die Oberflache der 
Felswande gemalt sind. Tausendfaltig begegnen wir wieder 
dieser Gestalt Gautamas mit den ruhevoll lachelnden Ziigen, der 
hier in ornamental wirkenden Friesen und Deckenbildern ver-
ewigt ist. Ober unseren Kópfen wólbt sich die Felsenwand zu 
einer niedrigen Decke, die mit ihrer gewaltigen Last die dumpfe 
Enge dieser unterirdischen Hóhle zur Unertraglichkeit steigert. 
Malerische Gestalten von Priestern und Mónchen in den gelben 
Gewandern ihres Ordens versehen auf leisen Sohlen den Opfer-
dienst vor den mit duftenden Bliiten iibersaten Altaren. Auf 



Im Tempel von Rameswaram 



Todas beim Biiffelopfer 



In den Bergen Ceylons 3 3 

ihnen thronen vergoldete Statuen Buddhas, dereń ausdrucksvolle 
Gesichter von dem Schein flackernder Feuer zu wundervoller 
Lebendigkeit erweckt sind. SiiBer Duft sterbender Blumen er-
fiillt die kiihle Luft dieser unterirdischen Verliese, und von den 
Wanden der Felsen tónt das Echo der mónotonen Gebete wie 
das Murmeln einer unterirdischen Quelle wider. Ais ich auf 
einer der groBen Galerien ins Freie hinaustrete und mich die 
kiihle Abendluft umfangt, ist plótzlich dieses atembeklemmende 
Gefiihl, welches ich in dieser einsamen Enge der Felsenhóhle 
empfand, von mir gewichen. DrauBen liegt die laue Dammerung 
des Abends iiber der stimmungsvollen, zauberhaften Urwald-
landschaft, und leise schwirrend beginnt unter den Felsen, inden 
Wipfeln desWaldes, das geheimnisvolle Schwingen der indischen 
Nacht. 

IN D E N B E R G E N C E Y L O N S 

Zu den reichenErlebnissen, die ich seitderLandung auf der 
Insel hatte, gesellen sich in rascher Reihenfolge die un-
vergeBlichen Eindriicke, die ich auf meiner Fahrt in die 

Berge Ceylons hatte. Von Anuradhapura, dem Pompeji Ceylons, 
wandte ich mich wieder nach dem Siiden der Insel. Mein Weg 
fiihrt ins Gebirge nach Kandy, welches ein Glied in der Kette 
der bedeutungsvollen Geschichte des alten Lanka bildet. Dorthin 
fliichteten nach ihrer Vertreibung aus dem Norden der Insel die 
singalesischen Kónige und ihr Volk, dessen hohe Kultur durch 
das Vordringen siidindischer Stamme in ihrer Entwicklung so 
schwer betroffen wurde. Dieses Gebirgsland von ansehnlicher 
GroBe, welches sich aus den siidlichen Ebenen der Insel erhebt, 
ist von groBen landschaftlichen Reizen. Doch der Zauber seiner 
Urspriinglichkeit ist durch eine moderne Kultivierung in vieler 
3 D r i n n c b c r g , Von Ceylon zum Himalaja 



3 4 Von Ceylon zum Himalaja 

Beziehung stark beeintrachtigt. Fast iiberall erblickt man zwi-
schen der wilden Romantik zerklufteter Hohen und Taler 
die Spuren der abendlandischen Kolonisation. Diese Berge, die 
vor hundert Jahren noch in óder Verlassenheit und in tiefster 
Wildnis lagen, bilden heute das Hauptwirtschaftsgebiet Ceylons. 
W o einst die Urnatur der Dschungeln die Hangę der Berge 
bedeckte, finden wir heute die ausgedehnten Teepflanzungen, 
dereń Ertragnis einen groBen Teil des Weltmarktes deckt. 

Ein Netz von ausgezeichneten Verkehrswegen durchquert das 
Bergland, auf dessen Hochebene, Nuwara Elya, eine Bergbahn 
fiihrt. Von wunderbaren, unvergeBlichen Eindrucken ist diese 
Reise in das Gebirge begleitet. In rascher Fahrt passieren wir ein 
Land voll gesegneter Fruchtbarkeit. Herrliche Kokos- und Areka-
palmenwalder treten bis nahe an die Bahnlinie heran und bil-
den einen schattigen Hohlweg, durch dessen hohes Blatterdach 
die Strahlenbiindel der Sonne hereindringen. Bald durchqueren 
wir weite Strecken, die an etagenfórmig iibereinanderliegenden 
Reisfeldern vorbeifiihren, und inmitten dieser marchenhaften 
Fruchtbarkeit liegen die kleinen Dórfer und Hiitten der Einge-
borenen versteckt. Unter alten Banianenbaumen ruhen wieder-
kauende Zebuochsen, die sich in den Schatten dieser riesigen 
LaubdacherinstillerBeschaulichkeit niedergelassen haben. Dichte 
Mangrovengehólze breiten sich zu beiden Seiten des Weges 
aus. Aus ihren Lichtungen blinken wie Spiegel Tiimpel und Seen 
hervor, dereń Ufer von kleinen munteren Wasservógeln und sil-
bergrauen Reihern belebt sind. Schwarze, gefahrlich aussehende 
Wasserbiiffel mit groBem Gehórn sielen sich im grauen Schlamm 
morastiger Reiskulturen, auf denen eingeborene Frauen in bun-
ten Tiichern die Feldarbeit verrichten. Bald liegt der breite Ring 
des Palmenlandes, das sich an den FuB des Gebirges schmiegt, 
hinter uns, und in weitem Bogen schlangelt sich der Schienen-
weg durch ein Hiigelgelande bergan, hinter welchem man die 
blaue Kette der Berge aufsteigen sieht. Nun sind wir in der Hei-
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mat des Tees angekommen. Dieses Gebiet ist, so weit das Auge 
reicht, von den riesigen Teepflanzungen Ceylons bedeckt. Ein 
groBes Areał des Gebirges ist im Laufe kurzer Zeit in ein blii-
hendes Wirtschaftsgebiet verwandelt worden. Wo einst undurch-
dringliches Urgestriipp den Boden bedeckte, befinden sich jetzt 
diese in regelmaBige Flachen aufgeteilten Kulturen, die von 
tamulischen Eingeborenen bevolkert sind. Durch ein giinstiges 
und mildes Klima wurde auf Ceylon die Kultivierung der Tee-
staude gefordert und hat einen auBerordentlichen Umfang an-
genommen, so daB heute der Tee in den wirtschaftlichen Ertrag-
nissen der Insel eine wichtige Rolle spielt. Viele andere Kulturen, 
wie Kaffee, Chinarinde, Kakao, Kardamom, Gummi us w., muBten 
infolge ihrer Minderertragnisse dem weitaus rationelleren An-
bau des Tees weichen. Stets wachsen die Massen der tamulischen 
Arbeiter, die zur Bewaltigung der Erntearbeiten aus den siid-
lichen Staaten Indiens gedungen werden miissen. Das Ertragnis 
der Tee-Ernte, die wahrend des ganzen Jahres dauert, ist erstaun-
lich groB. In unaufhórlichem SprieBen treibt das jungę Griin der 
Staude, welche ein ewiger Quell der Fruchtbarkeit ist. Ochsen-
wagenziige, die mit Ki sten und Ballen bepackt sind, pendeln Tag 
und Nacht wie eine endlose Kette auf der StraBe, die nach Co-
lombo fiihrt. Kaum sind die groBen Teespeicher des Hafens 
imstande, die ungeheuren Massen dieses Erntereichtums 
zu fassen. 

Mitten durch die weiten Teegarten fiihrt der Weg immer hó-
her hinauf in das Gebirge, dessen Kuppen und steile Gipfel einen 
fast alpinen Charakter zeigen. Im Norden leuchtet die Ebene, die 
sich mit ihrem Meer von Palmenwaldern und Bambusdschungeln 
wie ein griiner Teppich zum Ozean ausbreitet. Der Blick von 
schmalen Felsenrampen, die wir passieren, ist unvergleichlich 
schon. Manchmal begleitet uns diese wilde Romantik weite Strek-
ken, dereń Urspriinglichkeit unwillkiirlich die Gedanken an die 
alte Weit Lankas erweckt. 
3* 
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Die erste gróBere Gebirgsstation, die wir erreichen, ist Kandy, 
ein Ort von historischer Bedeutung, denn hier fand die glor-
reiche Zeit jener groBen Singalesenkónige, die ihr Reich im Nor-
den der Insel griindeten, ihre Fortsetzung. Doch wie war ich er-
staunt, ais ich den Boden dieses inmitten eines herrlichen sub-
tropischen Paradieses gelegenen alten Ortes betrete. Unwillkiir-
lich muB ich an die Anfange dieser hohen Kultur denken, welche 
sich in dieser groBartigen Weise in Anuradhapura und den iibri-
gen begrabenen Stadten Ceylons zeigt. Und hier in Kandy sehe 
ich nur einige buddhistische Heiligtiimer und die unbedeutenden 
Bauwerke alter Singalesengeschlechter, die mir nur wenig von 
der einstigen Pracht ihrer geistigen Urheber zeigen kónnen. Au-
Ber leeren, teilweise sehr profanisierten Bauten erinnert in Kandy 
fast nichts an die Vergangenheit Lankas, und wer die toten 
Stadte im Norden Ceylons gesehen hat und mit groBen Erwar-
tungen nach Kandy kommt, wird von dem nichtssagenden Cha-
rakter dieser Bauwerke iiberrascht sein. Doch um so mehr war 
ich iiber die reizvollen Eindriicke, die der landschaftliche Cha-
rakter Kandys in mir erweckte, erfreut. Kaum bot sich mir 
auf der ganzen Insel ein lieblicherer Anblick ais dieser Ort, der 
von einer herrlichen, siidlich anmutenden Vegetation umgeben 
ist. E in von bliihenden Hainen und griinen Garten umsaumter 
kiinstlicher See belebt das Bild in malerischer Weise. Alle die 
wohlgepflegten Wege und prachtvollen Anlagen mit alten schat-
tigen Baumen und schlanken Palmengruppen geben der Land-
schaft das Geprage geschmackvoller Bodenkultivierung. Zwi-
schen dunklen, schwermiitigen Baumgruppen liegt das hóchste 
Kleinod der glaubigen Buddhistenwelt, der beriihmte Tempel 
Dali Maligawa, der eine kostbare Reliquie, den heiligen Zahn 
Buddhas in sich birgt. Das KJeinod, welches nur an bestimmten 
Festtagen das Licht des Tages erblickt, genieBt bei den Bud-
dhisten abgóttische Verehrung. In groBen Mengen kommen die 
Wallfahrer aus den entlegensten Landem des Ostens, um dieser 
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Hinterlassenschaft Gautamas zu huldlgcn. Der Tempel, der wie 
viele buddhistische Heiligtiimer von einer groBen Dagobe ge-
krónt ist, hat auBerlich nichts, was mit der Wichtigkeit seines 
Inhaltes ubereinstimmt. Trotz dieser Bescheidenheit der bud-
dhistischen Denkmaler finden wir in Kandy die Hochburg des 
Buddhismus auf Ceylon. Wie jenes kórperhafte Symbol Buddhas, 
der geheiligte Bo-Baum, welcher vielfach auch an den Kultorten 
in Ceylon und Indien seine Wurzeln schlagt, trieb die weltweise 
Lehre Gautamas auf dem Boden Lankas die Friichte, an dereń 
himmlischer Reinheit und Góttlichkeit die Glaubigen ihre Er-
bauung finden sollen. Buddha selbst bezeichnete seherisch Lanka 
ais das Reich, in dem seine Lehre bis zum Ende seiner geistigen 
Herrschaft dauern werde. Und wirklich bewahrt Ceylon das Erbe 
Buddhas in einer Reinheit, wie wir sie in Indien nur selten an-
treffen. Kandy ist das Zentrum dieser starken geistigen Stró-
mung. In Schulen und Klóstern werden dort die Junger und 
Sendboten des Glaubens fiir ihre ernste Mission vorbereitet, und 
auch der Strom der Pilger, die Ceylons Boden jahrlich zu vielen 
Hunderttausenden betreten, sammelt sich an diesem Ort, der das 
Mekka des Buddhisten ist. 

Ganz in der Nahe Kandys liegt der botanische Garten Pere-
deneya, welcher eine interessante und kostbare Sammlung tro-
pischer Flora enthalt. Es ist ein Baum- und Pflanzenparadies, das 
trotz eines wohlgepflegten Anbaues von urwiichsiger Schónheit 
ist. Die gesamte Vegetation Ceylons und jene seines Nachbar-
reiches Indien ist hier in vorbildlicher Weise zu eindrucksvoller 
Entwicklung gebracht. Das iippige Immergriin des Gartens, wel-
ches von einem leuchtend-roten Wegnetz durchkreuzt wird, ist 
gattungsweise in groBen und kleinen Gruppen von Baumen und 
Strauchern angepflanzt. Und zwischen den dichten Kronen und 
Stammen dieser Haine blickt man auf weite Rasenflachen, auf 
dereń leuchtendem Griin das Licht der Sonne blinkt. Kleine 
Teiche, mit Seerosen und bliihenden Lotos bedeckt, liegen 
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in malerischen Verstecken im Schatten hoher Palmen, Farn-
und Banianenbaume. Wenngleich auch die durch den Zwang 
menschlichen Willens eingeengte Natur der groBziigigen Anlage 
nicht entbehrt, so diinkt mir der herrliche Garten doch ais ein 
dumpfes Gefangnis, in dessen Enge die Kinder einer urwiich-
sigen und unbezahmbar wilden Natur um den Verlust ihrer Frei-
heit trauern. Die Dammerung bricht herein, ais ich durch die 
dichten Alleen der im Abendwinde leise fachelnden riesigen Tali-
potpalmen heimkehre, und langsam beginnen die unsichtbaren 
Geister einer yerborgenenlnsektenwelt in den buschigen Kronen 
der Baume und Palmen ihr nachtliches Lied zu singen. Wie das 
Schwingen eines durch die wunderbare Akustik der Abendluft 
gesteigerten Harfenchores klingt dieses Lied der Freude und 
Leidenschaft durch die Stille des lauen Abends. Bald gleicht das 
rhythmische Singen dem dumpfen, wechselvollen Rauschen ent-
fernter Meeresbrandung, bald den hellen vibrierenden Tónen 
auf und nieder steigender Harfenstimmen, dereń Flimmern wie 
ein zarter Hauch iiber der warmen Erde dieses Gartens schwebt. 
Und nie bekam ich einen dieser kleinen scheuen Sanger żu Ge-
sicht, dereń Liebeswerben die Stille dieser sommerlichen Schwiile 
von der Dammerung des Abends bis zum Heraufsteigen des 
Friihlichtes erfiillt. 

Wie ein Hauch liegen die feinen Schleier nachtlicher Nebel 
iiber der Hochebene von Nuwara Elaya, die ich friihmorgens 
von Kandy aus in mehrstiindiger Fahrt mit der Bergbahn er-
reiche. Es ist der Luftkurort Ceylons, und seine von herrlicher 
Hóhenluft erfiillte Landschaft ist in den heiBen Monaten der 
Sammelpunkt eines lebhaften Fremdenverkehrs. In weiten Ser-
pentinen steigt der Weg zu diesem Hochland in etwa sechs-
tausend FuB Hóhe empor, iiber das eine dunkle, schwermiitige 
Vegetation ausgebreitet liegt. Diese dunklen Baumbestande, un-
ter denen sich Rhododendren, Koniferen und Kiefern befinden, 
erinnert mich stark an die trauliche Bergnatur meiner siiddeut-
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sehen Heimat. Und trotz all diesen anheimelnden Reizen, welche 
diese herbe, nordisch anmutende Weit besitzt, liegt doch ein 
eigenartiger Zug von Fremdheit in dieser Landschaft. Die Hoch-
ebene, iiber die sich eine ozonreiche, wiirzige Waldluft ausbrei-
tet, ist von dem sanften Rhythmus wogender, mattgriiner Hiigel 
erfiillt. Weit drauBen erheben sich steil ansteigende, von blau-
lichen Dunstschleiern umflorte Berge. In unmittelbarer Nahe 
lagert ein steiler Kegel iiber der Ebene, den die Wolken wie die 
Rauchfahnen eines Vulkans umschweben. Es ist der Pedrotala-
gala, der Konig der Berge Ceylons. Sein sagenhafter Rivale, der 
Adamspeak, welcher von der Gloriole leuchtender Helligkeit 
umgeben ist, ragt weit im Norden aus dem blaulichen Dunst-
kreis, der den Horizont verschleiert, empor. Bald werde ich seine 
Hangę erklimmen, um das Geheimnis seines Gipfels kennenzu-
lernen. 

Driickende Schwiile hat inzwischen die reine Atmosphare der 
Berge in die Dumpfheit warmer Gewitterluft verwandelt. Von 
Nordosten ziehen schwere Wolken heriiber. Fahle Dammerung 
liegt iiber der Erde, und eine unheimliche Stille verkundet das 
Herannahen eines schweren Gewittersturmes. Ich befinde mich 
auf dem Weg zum Gipfel des Pedros, und noch ehe ich einen 
schiitzenden Unterschlupf finde, bricht das Wetter mit iiberwal-
tigender Plotzlichkeit herein. In einer Hiitte, die in halber Hóhe 
des Berges liegt, finde ich Schutz vor den Fluten des Regens, 
der den steilen Gebirgspfad in einen reiBenden GieBbach ver-
wandelt. Schwere Blitz- und Donnerschlage zerreiBen die damm-
rige Dunkelhek, und das Heulen des Orkans mischt sich in das 
dumpfe Dróhnen des Donners. Langsam zieht das Wetter iiber 
die siidliche Mauer der Berge herauf, und seit Stunden warte 
ich auf das Ende dieser Sturzbache, die aus dem iibersattigten, 
dunklen Wolkenmeer herniederstrómen. Langsam begrabt die 
schwarze Finsternis der heruntersinkenden Nacht meine Hoff-
nung, den in geringer Entfernung gelegenen Gipfel des Pedro zu 
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erreichen. Erst spat am Abend kehre ich durchnaCt in das 
Haus der Rast zuriick, um an einem klaren Friihmorgen 
des nachsten Tages meine Reise nach dem Westen der Berge 
fortzusetzen. 

D I E B E S T E I G U N G DES A D A M S P E A K 

der dunsthaft blauen Kette des ceylonesischen Berg-
mdes sieht man zwei machtige Gipfel emporragen. Der 
hochste von ihnen ist der Pedrodalagala, wahrend der 

siidiicher gelegene, eigentumlich geformte Adamspeak nur einige 
hundert Meter niedriger ist. Von einem sagenhaften Nimbus um-
geben, reizt der Adamspeak den Wanderer in den Bergen zu 
einer Besteigung. Wenngleich der Aufstieg auf den Pedrodala-
gala (2530 m), der vom Hochland aus besser erreichbar ist, un-
schwer miiheloser unternommen werden kann. In dem religiósen 
Leben der Buddhisten, Hindus und Mohammedaner spiek der 
Adamspeak eine bedeutende Rolle, denn auf seinem Gipfel fin-
den wir die viel umstrittene und mit tiefer Inbrunst verehrte FuB-
spur Buddhas, welche auch jene Shivas oder Mohammeds sein 
soli. Dieses Merkmal, welches dem in das Gestein vertieften Ab-
druck einer riesigen menschlichen FuBspur gleicht, befindet sich 
auf einem Gneisfelsen in der Nahe des Gipfels. Alle die Vólker, 
die zu dem Berge pilgern, sind von dem Glauben an diese 
reliquienhafte Hinterlassenschaft ihres Idols so sehr durchdrun-
gen, daB sie in friedlicher Gemeinschaft den Berg ais heilig und 
verehrungswiirdig bezeichnen. GroBe Pilgerscharen der ver-
schiedensten Glaubensbekenntnisse, ja sogar Christen steigen zu 
seinem Gipfel empor, und wahrend der Pedrodalagala in óder 
Verlassenheit liegt, besuchen jahrlich Tausende von Glaubigen 
die Hóhen des góttlichen Adamspeak. 
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Von der Hochebene herabkommend, erreiche ich nach einer 
abwechslungsreichen Wagenfahrt durch die mit weiten Tee-
pflanzungen bedeckten Berge und wildromantischen Taler einen 
kleinen Ort, welcher inmitten bliihender Garten und griiner 
Haine versteckt, am FuBe dieses gewaltigen Bergkegels liegt. Im 
Hause der Rast angekommen, traf ich drei Englander, die mit 
alpiner Ausriistung versehen, am Nachmittag des nachsten Ta-
ges mit der Besteigung des Gipfels beginnen wollten. Um den 
Sonnenaufgang mitzuerleben, wollte ich den Aufstieg noch im 
Laufe desselben Abends beginnen. Jedoch das Gliick schien mir 
nicht giinstig zu sein, denn der Himmel war mit schweren Wol-
ken bedeckt, so daB die Nacht in tiefe Finsternis und Regen ge-
hiłllt war. Wohl war die Zeit des Monsuns zu dieser Besteigung 
recht ungeeignet und galt infolge der schlechten Sicht im wahren 
Sinne des Wortes ais ein aussichtsloses Unternehmen. Aber wie 
ist es mir móglich, jetzt, nachdem ich nun meinen FuB auf die 
Erde des heiligen Berges gesetzt habe, dieses Ziel, das so dicht 
vor meinen Augen liegt, aufzugeben! Denn vielleicht nie wiirde 
ich spater wieder die Móglichkeit sehen, diesen wundersamen 
Berg zu besteigen. So wollte ich den blauen Himmel, der mich 
seither auf meinen Fahrten begleitet hat, am nachsten Morgen 
erwarten und in dieser Hoffnung verbringe ich die Nacht unter 
dem heimischen Dache des Hauses der Rast. Schwere Gewitter, 
die jenseits der Berge toben, erfullen die unheimliche Finsternis 
der Nacht mit dem dróhnenden Rollen schwerer Donnerschlage, 
wahrend wolkenbruchartige Regen an den Hangen der Berge 
niederrauschen. 

Der friihe Tag erwacht in eintónigem Grau eines nebelhaften 
Regenschauers. Der FuB des heiligen Berges war von ziehenden 
Wolkenfetzen umbrandet, und es war, ais wollten die Gótter den 
heiligen Ort mit undurchdringlichem Nebel schiitzen. Obwohl 
mein Fiihrer, ein Hindu, wenig geneigt war, die Wanderung mit 
mir anzutreten, drange ich doch zum Aufbruch, und von den 
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Wunschen meiner englischen Gefiihrten begleitet, beginne ich, 
auf mein Gliick vertrauend, den Aufstieg in den ersten Stunden 
des Vormittags. In Begleitung meines miBmutigen Fiihrers ziehe 
ich durch ein graues Nebelmeer hinauf in die Felsenwildnis. Ein 
schmaler Pfad fiihrt zur Hohe empor. Unter mir gahnt ein Ab-
grund, dessen Tiefe mir durch die Schleier der darin auf und nie-
der wallenden Nebel verhiillt ist. Diese Weit, in die wir hinauf-
steigen, und alles, was unter uns versinkt, ist von undurchsich-
tigem, feuchtem Dunst umgeben. Eine schwindelnde Leere, die 
von dieser gegenstandslosen Einóde ausgeht, weckt ein betau-
bendes Gefiihl in mir. Mit dem Aufwand meiner letzten Willens-
kraft versuche ich, den Gedanken an die Riickkehr zum Rast-
hause niederzukampfen. Die Temperatur sinkt bestandig. Nasse 
und Feuchtigkeit dringen bis auf die Haut und lassen die Glieder 
erstarren. Mein halbnackter, in Lumpen eingehiillter Fiihrer 
schlottert vor Kiilte. t)ber der Monotonie des diisteren Tages 
hegt die Ruhe des Grabes. Nur tief unter uns, aus den unsicht-
baren Schluchten, tónt das ferne Brausen von GieCbachen und 
stiir2enden Kaskaden zu uns herauf. 

Wir gelangen an eine zerfallene Hiitte, in welcher frie-
rende Eingeborene rasten. Eine Gruppe armseliger Hindus und 
Mohammedaner kauert, in nasse Gewander gehiillt, um ein glim-
mendes Feuer. Es sind Wallfahrer, die vom Gipfel des Berges 
herabkommen, wo sie einen Tag und eine Nacht mit Beten und 
Opfern zugebracht haben. Sie berichten von einem furchtbaren 
Wetter, welches in der Nacht an der nordwestlichen Seite des 
Berges getobt hat. Doch liber uns scheinen sich jetzt die Nebel 
zu lichten. Heller Schein dringt in das schwere Grau der Land-
schaft, und bald erkennt man die dunsthaften Umrisse der gegen-
iiberliegenden Berge. J e hóher wir auf dem engen, steinigen Pfad 
steigen, desto mehr lichten sich die Nebel, und bald haben wir 
den Dunstkreis der Wolken, die jetzt wie ein graues, wogendes 
Meer unter uns branden, durchbrochen. Der Himmel leuchtet 
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in strahlender Helle. Zarte Wólkchen schweben unter dem herr-
lichen Blau des leuchtenden Firmaments. Diese Wandlung in der 
Natur hat sich mit solcher Plótzlichkeit vollzogen, daB ich mich 
in eine Welt des Lichtes und der Freude versetzt fiihle. Rasch 
belebt sich unsere Stlmmung, die uns guten Mut zum Weiter-
wandern gibt. Immer mehr óffnet sich dem geblendeten Auge 
ein herrlicher Blick in die Ferne einer maiestatischen und in 
-dunsthaftes Blau gehiillten Bergwelt, die ringsumher wie ein 
Land der Wunder aus den grauen Wogen der Feuchtigkeit auf-
taucht. Vor uns erhebt sich ein machtiger, grauer Bergriicken, 
der mit dunkler Vegetation bedeckt ist, und wir durch-
queren eine Wildnis von Felsen und niedrigem Gestriipp, in der 
wir uns iiber das Wurzelwerk umgestiirzter Baumstamme, das 
wie riesenhafte Medusenhaupter iiber die Erde emporragt, 
emporarbeiten. Die Sonne, die uns mit ihren milden Strahlen er-
warmt, hat nun ihren hóchsten Stand erreicht. Wir befinden uns 
in einer Hóhe von etwa 1600 m und werden bald den Gipfel er-
reicht haben. Der Pfad, der jahrlich von Tausenden von Pilgern 
begangen ist, wird immer enger und fiihrt in weiten Serpentinen 
und Zickzackwegen an steilen Hangen und schwindelnden Ab-
griinden vorbei, so daB ich oft die Augen schlieBen muB, um 
das Gleichgewicht und die Sicherheit meines Kórpers zu wahren. 

Von iiberwaltigender Gewalt ist die Einsamkeit dieser Berge, 
an dereń Hangen wir uns wie Atome bewegen. Immer mehr ver-
stehe ich das Begehren dieser Vólker, welche die erhabene Welt 
der Berge zum Gegenstand ihrer góttlichen Verehrung gemacht 
haben. Diese wundersame Natur, die uns hier umgibt, ist voll 
gewaltiger Kraft. Ihre Schónheit und ergreifende Feierlichkeit 
ist das Sinnbild Gottes, dessen geheimnisvoller Geist die Men-
schen, die hier heraufpilgern, mit ehrfurchtsvoller Scheu erfiillt. 
Nie ist mir die Ewigkeit des Weltenraumes so sehr zum BewuBt-
sein gelangt, ais wie auf der einsamen Wanderung in dieser gótt-
lichen Welt der Berge, dereń Kuppen und steile Gipfel aus dem 
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lichten Blau des Himmels griiBen. Bald liegen auch die letzten 
Reste dieser schwermiitig-dunklen Vegetation hinter uns, und 
mit dem Aufwand letzter Kraft erklimmen wir die steile Wand 
des kegelfórmigen Gipfels, dessen zackige Umrisse sich in star-
ken Konturen von der Helle des Himmels abzeichnen. Die von 
dem nachtlichen Gewitter gereinigte Atmosphare umgibt uns 
mit leuchtender Klarheit, wahrend uns die stechenden Strahlen 
der Sonne den SchweiB aus den Poren des Kórpers treiben. In 
vollen Ziigen genieBe ich die herrliche Reinheit dieser Hóhenluft. 
Noch ein letzter kraftvoller Ansturm iiber einen steilen Grat, und 
wir befinden uns vor einem primitiven Rasthauschen, welches un-
mittelbar unterhalb des Gipfels liegt. Wahrend mein geduldiger 
Fiihrer in Gemeinschaft einiger Pilger in der Hiitte einen warmen 
ImbiB bereitet, steige ich hinauf zu dem sagenhaften Gipfel und 
bewundere die Schónheit der tief unter mir versunkenen Welt. 

Welch ein herrliches Bild von ergreifender GroBe und Rein-
heit ! Losgelóst von aller Erdenschwere, wie ein Land des Trau-
mes, liegt die von einem dunsthaften Hauch verschleierte Welt 
des Gebirges unter dem iiberirdischen Glanz einer strahlenden 
Helle. Auch die Tiefen der Taler haben sich allmahlich erhellt, 
und in mattem Griin leuchten die Walder und Fluren, die wie 
Samt zwischen den Hóhenziigen eingebettet liegen, zu mir her-
auf. Fern, wie ein schimmernder Spiegel, steigt hinter den dunst-
haften Umrissen der Berge der Ozean empor, der das herrliche 
Panorama im Siidwesten wie ein blaues Band umfaBt. Kein Laut, 
kein Hauch regt sich, und ein Stiller góttlicher Friede liegt iiber 
dieser Erde. Wie gebannt von dem Zauber, der von dieser iiber-
irdischen Pracht ausgeht, stehe ich auf der Hóhe dieses heiligen 
Berges und blicke hinab in die unendliche Weite einer herrlichen 
Natur, dereń Anblick meine Seele tief bewegt. In der Nahe des 
Gipfels befindet sich ein flacher, verwitterter Gneisfels, dessen 
hóchste Erhebung die reliefhafte Vertiefung einer riesigen FuB-
spur zeigt. Es ist das Mirakel dieses mysteriósen Berges, die sog. 
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„Sripada", die von den Buddhisten ais ein Merkmal Buddhas 
verehrt wird. In frommer Duldsamkeit, ohne Vorurteile und 
Widerspriiche, versammeln sich jahrlich Tausende von Pilgern 
der verschiedensten Glaubensrichtungen auf dem Gipfel, um an 
dieser Statte ihres Kultes in friedsamer Glaubigkeit einen unbe-
strittenen Anspruch auf dieses Wunder zu erheben. Nie entstan-
den unter diesen Menschen hier Zweifel und Streitigkeiten iiber 
die rechtmaBige Bedeutung oder den Ursprung dieses gottlichen 
Zeichens. Dunkel ist die Geschichte der Entstehung dieser Spur, 
in welcher sich schon in dem ubernatiirlichen MaB von etwa 
6 FuB Lange die Mystik des Uberirdischen auszudriicken scheint. 
Zweifellos ist diese von Menschenhand hervorgebrachte Er-
scheinung von einem legendenhaften Ursprung und von dem 
Schleier dunkeln, geheimnisvollen Geschehens umgeben. Wir 
hóren von ihr schon in den altesten buddhistischen Schriften 
Ceylons. Nach diesen Aufzeichnungen soli ein singalesischer Ko-
nig, der zwei Jahrhunderte vor Christi von dem Geiste Gauta-
mas erfiillt war, die heilige FuBstapfe entdeckt haben. Spater fin-
den wir sie in hinduistischen, arabischen und persischen Schrif-
ten erwahnt. Doch keiner dieser von tiefem religiósen Gefiihle 
erfiillten Menschen kiimmert sich weder um Geschichte noch 
Ursprung, denn bei ihnen ist es der Glaube, der selig macht und 
der die Niichternheit gedanklicher Bedenken ais eine gering-
fiigige Nebensachlichkeit erscheinen laBt. Ais ein auBeres Zei-
chen dieser Ubereinstimmung gelten mir auch die Menschen, die 
ich in der Hiitte auf dem Gipfel des Peak in friedlicher Gemein-
schaft versammelt sehe. Unter ihnen erkenne ich einen Brah-
manen und Anhanger Shivas, zwei Mohammedaner und zwei 
buddhistische Priester. Sie alle sind zum selben Ziele und in der-
selben Absicht heraufgewandert, um das kórperhafte Symbol 
ihrer Idole zu verehren. 

Bald saB ich gleich ihnen in ihrem Kreise, und ohne ihre Spra-
chen zu verstehen, las ich auf ihren ruhigen, feierlichen Gęsich-



4 6 Von Ceylon zum Himalaja 

tern, daB sie von dem Ernst ihrer heiligen Aufgabe vollkommen 
iiberzeugt und durchdrungen waren. Inzwischen ist es Abend 
geworden. Im tiefblauen Raume der Unendlichkeit hat sich die 
Sonne ais eine glutrote Kugel dem schimmernden Horizonte ge-
nahert, und langsam versinkt sie hinter den Bergen, die in einem 
Schleier violetter Dammerung liegen. Die zarten Umrisse der 
Berge gleiten leise in die Schatten der Nacht, aus der das Flim-
mern des unendlichen Sternenmeeres herableuchtet. Die herein-
brechende Dunkelheit bringt stark zunehmenden Temperatur-
wechsel, und eine Brise vom Nordosten verwandelt die Kiihle 
der Nacht in frostige Kalte. Ein glimmendes Feuerchen erleuch-
tet den kleinen Raum, in dem ich mich zwischen den Eingebo-
renen niedergelassen habe. Doch durch die Ritzen und Spalten 
der Hiitte pfeift der kalte Wind, und ich kann mich wahrend der 
Nacht gegen den Frost kaum schiitzen. In die mitgebrachten 
Decken gehiillt, suche ich eine leidliche Nacht zu verbringen, was 
mir jedoch bei der stets zunehmenden Kalte und meiner mangel-
haften Ausriistung zur Unmóglichkeit wird. Nun beginnt ein 
diisteres Kapitel dieser mit so vielen Hindernissen verbundenen 
Peakbesteigung, denn die eisige Nacht in 2300 m Hohe wurde 
zu einer Qual, dereń Ende sich in eine abgrundlose Ewigkeit zu 
ziehen schien. Doch ich tróste mich mit meinen eingeborenen 
Leidensgenossen, die, nur mit diinnen Decken versehen, unter 
denselben Umstanden dieses Schicksal in der óden eisigen 
Einsamkeit der Berge mit mir teilen. In frommer Duldsamkeit 
sitzen sie in leichte Gewander und Decken gehiillt lautlos vor 
der glimmenden Asche des erloschenen Feuers. In ewigem un-
ruhevollen Umherwandern in der nachtlichen Stille der Berg-
einsamkeit verbringe ich die Stunden der Nacht, bis endlich das 
Licht der Dammerung langsam iiber den Rand des óstlichen 
Horizontes kriecht. 

Doch fiir alle die Nóte der Nacht sollte ich durch das marchen-
hafte Ereignis des Sonnenaufgangs mit seinen merkwiirdigen 
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Wundern entschadigt werden. Noch war im Westen das glitzernde 
Firmament in ein tiefblaues Dunkel gehiillt, ais plótzlich der 
Strahlenkranz des Friłhlichtes spriihend iiber den Horizont em-
porflimmert, und die Himmelswand im Osten in das brennende 
Rot der Sonnenglut taucht. Bald war es der Schimmer irisieren-
den Perlmutterglanzes, das Feuer leuchtender Smaragde und 
Rubine, in der das Spektrum des Sonnenlichtes ein blendendes 
Feuerwerk in den Weltenraum emporschickt. Wie der hóchste 
Triumph dieser iiberwaltigenden Naturerscheinung gleitet lang-
sam in erhabener Ruhe die Glut der Sonnenscheibe iiber die 
dunkle Silhouette des Erdballs herauf. Nun beginnt das zweite 
Wunder, welches diese Welt des kreisenden Lichtes vollbringt. 
Es gleicht einem gespenstischen Schatten, einer iiberirdisch-spuk-
haften Erscheinung, die einen ungeheuren Eindruck im Wesen 
der Menschen und seiner Phantasie erweckt. Zur selben Zeit des 
Sonnendurchbruchs wende ich mich voll Erwartung gen Westen 
und erblicke nun jenes merkwiirdige Schauspiel, welches der 
steile Gipfel mit seinem Schattenrisse auf der Wand des gegen-
iiberliegenden Berges hervorzaubert. Langsam wie der gigan-
tische Kórper eines niedergekauerten Riesen erhebt sich der lang-
gestreckte, spitze Schatten des Bergkegels iiber die dunsthafte 
Atmosphare, die zwischen den Bergen schwebt. Dort gleitet die 
schwarze Masse des Schattens lautlos schleichend, sich stets ver-
mindernd iiber die aufsteigenden Nebelwande der Taler, um sich 
allmahlich auf der schweren, kórperhaften Erde des im Westen 
liegenden Gebirgsmassivs niederzulassen. Voll Ergriffenheit 
blicke ich hinunter in die geheimnisvolle Tiefe des Abgrundes, 
in der diese Geburt des Lichtes langsam yersinkt. Die immer 
hóher steigende Sonne gieBt ein warmes Licht iiber die unter uns 
liegende Natur, die in den zitternden Tónen des friihen indischen 
Morgens zu erwachen beginnt. Unmerklich weichen die nebel-
haften Schatten der Dammerung, und langsam beginnt das Leuch-
ten des blendenden Tages iiber dem gewaltigen Land der ceylo-
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nesischen Berge. Noch ein letzter Blick hiniiber zu dem glitzern-
den Spiegel des Ozeans, den ich morgen schon auf meiner Reise 
nach Indien hiniiber iiberąueren werde. Und dann geht es durch 
die Klarheit eines frischen Morgens in raschem Abstieg hinunter 
an jenen steilen Felsenwanden entlang, iiber die ein Meer von 
Steinen und Wurzeln gebreitet liegt, durch dunkle Rhododen-
drenhaine und dichtes Unterholz, bis wir endlich wieder den 
Weg zu unserem Ausgangspunkt im Tale erreichen. Was uns 
gestem durch die Schleier der feuchten Nebel verhiillt war, griiCt 
uns jetzt im Lichte einer warmen, goldenen Sonne. Aus den dich-
ten Urwaldern, welche die Talsohlen bedecken, tont das viel-
tausendstimmige Leben einer exotischenVogelwelt. EineGruppe 
buddhistischer Pilger, die zum Peak hinaufwandern, begegnet 
uns auf dem Pfade, der zur Hohe fiihrt. Sie sind, wie jene ande-
ren, die mit uns herabsteigen, ein Glied dieser langen Kette jahr-
tausendalter Glaubigkeit, die in unendlichem Rhythmus den 
Geist der Menschen mit jenen Spharen einer wundersamen Na-
tur verbindet. 

om Tage meiner Landung auf der Insel Ceylon bis zur Ab-
eise zum indischen Festland hiniiber waren nur wenige 
ge verflossen, in dereń Verlauf eine iiberwaltigende 

Fiille von reichen Eindriicken meine Gedanken bewegte. Es wa-
ren die ersten Geschehnisse, die in ihrer farbenprachtigen Bunt-
heit von iiberaus ansprechender Wirkung auf mein Gemiit waren 
und deshalb einen besonderen Raum im Schatze meiner Ein-
driicke und Erinnerungen einnehmen. Das blendende Sonnen-
licht, die merkwiirdig starken Kontraste von Heli und Dunkel, 
die unermeGliche Uppigkeit und der Reichtum einer verschwen-

NACH I N D I E N 
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derischen Natur, welche die rote, warme Erde Ceylons in nie ver-
siegender Kraft des Wachstums hervorquellen laBt, das bunte 
malerische Leben einer exotischen Menschenrasse, die in gluck-
licher Ubereinstimmung mit ihrer paradiesisch schónen Heimat 
lebt; all dies steht in einem iiberraschenden Gegensatz zu der 
Grauheit und Monotonie des Lichtes jener nordischen Weit, die 
nun jenseits der siidlichen Meere hinter mir liegt. Doch wie bald 
sind diese fremdartigen Erscheinungen, die die Augen unserer 
Empfindung vermitteln, zur Selbstverstandlichkeit geworden, 
und wie nahe scheint doch unserem Wesen der Weg zum Herzen 
dieser Weit und ihren Menschen. Wohl ist auBerlich die Kluft, 
die den Osten vom Westen trennt, unendlich groB. Doch vieles 
zeigen uns diese Lander und Menschen, woraus wir die innere 
Verwandtschaft ihres Wesens mit dem unsrigen schlieBen kón-
nen. Sagt doch Kipling, ein tiefsinniger Kenner des Orients, daB 
Osten Osten bleibt und mit dem Westen nicht vergleichbar ist. 
Doch wer den tieferen Sinn dieser Auffassung verstehen gelernt 
hat, wird den Wert dieser Anschauung nur ais einen relativen 
Begriff einer auBerlich scheinbaren Gegensatzlichkeit erkennen. 

Die Stunde, in der ich von Ceylon Abschied nahm, gestaltete 
sich zu einem wehmutsvollen Ereignis. Gehórten doch die rasch 
vorubereilenden Tage meines Aufenthaltes auf der Insel zu den 
schónsten und einpragsamsten Erlebnissen meiner Indienreise. 
In besonders dankbarer Erinnerung gedenke ich auch der liebens-
wiirdigen Aufnahme und Gastfreundschaft, die ich im Kreise der 
Deutschen Colombos und vor allem dem weltbekannten Hause 
John Hagenbecks verdanke. John Hagenbeck, ein Mitglied der 
bekannten gleichnamigen Hamburger Familie Hagenbeck, ge-
hórte zu den prominentesten Mitgliedern der europaischen Ge-
sellschaft in Colombo. Aus kleinen Anfangen heraus hatte sich 
Hagenbeck im Wirtschaftsleben des Ostens zu einer bedeutenden 
Persónlichkeit emporgearbeitet. Sein Name hatte weit iiber den 
Bereich seiner zweiten Heimat einen guten Klang, und kein 
4 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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Deutscher verlieB den Boden Ceylons, ohne nicht die Gastlich-
keit seiner Landsleute, und besonders die Hagenbecks und des in 
Colombo befindlichen DeutschenClubs, genossen zu haben. Lei-
der haben die unheilvollen Einflusse des Krieges auch das Le-
benswerk dieses Mannes zerstórt, denn seine groBen Besitz-
tiimer, die er auf Ceylon hatte, fielen dem chaotischen Wirrwarr 
jener politisch gespannten Zeit zum Opfer. 

Es war an einem stiirmischen Tag, ais ich abends auf einem 
Kiistendampfer der British India Steam Navigation Co. die bei-
den Leuchtfeuer des Hafens von Colombo passierte und der Insel 
die letzten stillen AbschiedsgriiBe hiniibersandte. In steil aufstei-
genden turmhohen Gischtbergen stiegen die Wogen des vom 
Nordwestmonsun gepeitschten Ozeans an den Wellenbrechern 
der Hafenmole empor. Weit drauBen in der dusteren Unendlich-
keit des Meeres leuchten wie phosphoreszierend die weiBen 
Schaumkamme der Wogen, die sich in der stiirmischen Enge der 
PalkstraBe krauseln. Von Nordwesten weht ein starker Passat, 
der heulend in dem kahlen Verdeck und an den Masten des 
Schiffes riittelt. Immer weiter entfernen wir uns von der in das 
Grau des Wetters versinkenden nebelhaften Kiiste der Insel, von 
der die Lichter Colombos und die Leuchtfeuer des Strandes wie 
flackernde Sterne zu uns heriiberblinken. Nur wenig Passagiere 
sind an Bord, und das stiirmische Wetter ist nicht ohne Wirkung 
auf manche von ihnen geblieben. Veródet liegt die schwankende 
Tafel des Speisesaales, an der ich mich mit meinem Tischnach-
bar, einem zugeknópften Englander, und den Offizieren des 
Schiffes iiber meine Reiseplane unterhalte. Finsternis liegt iiber 
dem tosenden Ozean. Die Nacht ist unheimlich, und in den heu-
lenden Chor des Passatwindes mischt sich das hohle Brausen der 
Wogen, die an die Luvseite des heftig rollenden Schiffes klat-
schen. Wolkenbruchartiger Regen strómt hernieder. Ober Nacht 
sind samtliche Luken geschlossen, wodurch sich die Temperatur 
im Innem des Schiffes zur Unertraglichkeit steigert. Die unruhe-
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vollen Stunden der Nacht lassen meinen Gedanken Zeit, an die 
vor mir liegende Zukunft zu denken. Dicht vor mir ist das 
Ziel meiner Sehnsucht und Erwartung. Eine Welt, dereń gesam-
tes Leben seit Jahrtausenden durch den EinfluB stark belebten, 
religiosen und politischen Lebens unruhevoll auf und nieder 
steigt. Mit welchen Gefiihlen werde ich am Morgen den Boden 
dieses Reiches betreten, und welches Schicksal wird mich von 
dem Tage meiner Landung bis zur Stunde der Wiederkehr in die 
Heimat begleiten? 

Vieles, was ich iiber Indien gehórt und gelesen habe, erscheint 
von einer phantastischen Empfindung getragen, wie ein trau-
merisches Erleben vor meiner Seele. Alle die Herrlichkeiten und 
wundersamen Dinge dieses Landes der Sonne, die meine Ge-
dankenwelt seit langer Zeit erfiillt haben, werden nun in kórper-
haften, lebendigen Bildern vor meine Augen treten. Manches 
wird meine Erwartungen und meine Anschauungen, die ich iiber 
jenes Land und seine Menschen habe, wohl enttauschen, und 
vieles meine Ahnungen von der GróBe und Erhabenheit dieser 
Dinge bei weitem iiberragen. Unwillkiirlich erweckt diese Un-
gewiBheit, welche uns Menschen von spannungsvollen Erleb-
nissen trennt, ein qualendes Gefiihl derEnge. So griibelnd, dam-
mere ich dem nachsten Tag entgegen. Nach einigen Stunden der 
Ruhe erwache ich am friihen Morgen in einer Atmosphare, die 
schwer, wie Treibhausluft, die engen Kabinen des Schiffes erfiillt. 
Die See ist bei Sonnenaufgang ruhiger geworden, und wir be-
finden uns in Sichtweite des indischen Festlandes, welches wie 
ein heller Nebelstreifen iiber dem grauen Meere zu schweben 
scheint. Lange liegen wir vor der dunsthaften Kiiste Indiens. 
Die Ausschiffung, die in Tutikorin, das keinen Hafen besitzt, 
auf offener See erfolgt, ist in den ersten Stunden des Morgens 
unmóglich, da der hohe Seegang die Obernahme der Passagiere 
und Fracht nicht zulaBt. Gegen Mittag endlich legt sich die starkę 
Diinung, welche das Schiff bestandig in Bewegung halt. Eine 
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indische Dampfbarkasse, die wie eine NuBschale auf den Wellen 
schaukelt, steuert die Langsseite des Dampfers an. In schwung-
vollem Bogen sausen Passagiere und Gepack vom Fallreep in die 
auf und nieder steigende Schaluppe. 

Ais wir indischen Boden betreten, glanzt das matte Licht der 
Sonne durch den iiber uns jagenden Dunstschleier der Wolken. 
Immer hóher fliichten die Nebel, und bald begriiBt ein blauer 
Himmel unsere Ankunft in Indien. War es nicht dasselbe grii-
Bende Leuchten, welches mir bei meiner Landung auf Ceylon 
schon wie eine gute Vorbedeutung schien! — Sollte diese gliick-
liche Fiigung mir auf meinen Reisen in Indien auch weiterhin 
beschieden sein! Fast hege ich Zweifel an der Gunst dieses 
Schicksals, ais man mein Gepack in der Zolloffke einer peinlich 
genauen Revision unterzieht. Man stellt meine ganze Habe auf 
den Kopf. Zutage gefórderte Jagdmunition sowie ein Jagd-
gewehr und eine kleine Handfeuerwaffe erregen das MiBtrauen 
der englischen Zollbehorde. Diese Zweifel und eine hochnot-
peirdiche Untersuchung weckt in mir eine gewisse Verstimmung. 
Zumal ich durch lange Praliminarien, denen zufolge ich einen 
Revers iiber die Verwendung der Waffen zu unterzeichnen hatte, 
an der Abreise mit dcm falligen Postzug verhindert wurde. Ich 
benutze die verlorene Zeit zu einem Abstecher nach der in der 
Nahe liegenden Tempelinsel Rameswaram, und ich hatte ihre 
GroBartigkeiten nie gesehen, wenn mir die englische Zollbe-
horde durch meinen unfreiwilligen Aufenthalt nicht indirekt 
die Anregung dazu gegeben hatte. So danke ich einem von 
bureaukratischem Geist getragenen zwangslaufigen Ereignis 
mein erstes bedeutsames Erlebnis in Indien. 
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DIE T E M P E L I N S E L R A M E S W A R A M 

ameswaramgehórt zu den erstenEindriicken, die ichemp-
fing, kurz nachdem ich den Boden Indiens betreten hatte. 
Ich muB bekennen, daB meine Erwartungen, die von der 

starken Phantasie meiner Gedanken aufs hóchste gesteigert wa-
ren, durch die GroBartigkeit dieser fabelhaften Bilder, die hier 
meine Augen sahen, noch weit ubertroffen wurden. Rameswa-
ram liegt auf einer kleinen Insel, die ein letztes Glied dieser merk-
wiirdigen RiffstraBe bildet, welche die Insel Ceylon mit dem in-
dischen Festlande verbindet. Was mich zu diesem Weg nach 
Rameswaram trieb, war sein Tempel, der unter den Kultstatten 
des religiósen Lebens in Siidindien und im Herzen des glaubigen 
Hindus eine groBe Rolle spielt. Der heilige Ort, der in der Nahe 
der kleinen Inselstadt liegt, ist einer der bedeutendsten Wall-
fahrtsstatten des hinduistischen Siwakultes. Er ist das letzte siid-
liche Bollwerk des machtigen Gottes, dessen Anhanger sich hier 
jahrlich in groBen Mengen zu einem religiósen Fest versammeln. 
Der Eindruck, den ich von meinem Besuch auf Rameswaram 
empfing, gehórt wohl zu den gewaltigsten und einpragsamsten 
Erlebnissen meiner Reise im Siiden. War es doch gleichsam das 
erste dieser Wunder Indiens, welches mit seinem mystischen 
Zauber meine ganze Seele umfangen hielt. 

Die Insel, ein Felseneiland, ist wenig fruchtbar. Das einzig 
reizvolle Bild, welches sie bietet, sind die Haine wundervoller 
Palmenwalder, die den feuchten Strand der Insel wie ein immer-
griiner Kranz umgeben. Eine breite StraBe, die von Pilgern 
belebt ist, fiihrt zu dem Tempel, der im Innern der Insel ver-
borgen liegt. Schon von weitem sehe ich die riesigen Tiirme, 
die dunkel und drohend hinter den Palmen emporragen. Wolken 
schwarzer Krahen umkreisen den heiligen Ort, ais ob es eine 
Richtstiitte ware. Immer lebhafter wird der Trubel der bunten 
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Menschenscharen, die wie ein Ameisenschwarm zwischen dem 
Tempel und der Stadt hin und her wallen. Plótzlich stehe ich vor 
der hohen Mauer dieses gewaltigen Bauwerkes. Vor den Toren 
des Tempels wogt das malerische Treiben einer unendlich rei-
chen Farbigkeit. Die blendende Sonne beleuchtet dieses lebhafte 
Schauspiel und gibt ihm jenen prickelnden Reiz spriihenden Le-
bens, dessen malerische Eigenart aus den Kontrasten blendenden 
Lichts und tiefen farbigen Schattens geboren wird. Ich blicke an 
der hohen Gopuram, die den Eingang zum Tempel kront, em-
por. Bei der oberflachlichen Betrachtung dieses enormen For-
men- und Figurenreichtums einer in horizontalen Lagen iiber-
einandergeschichteten Turmfassade, die steil liber meinem Kopfe 
aufsteigt, werden meine Sinne von einem betaubenden Gefiihl 
erfaBt, und es ist mir, ais ob der steinerne, mit Tausenden von 
figiirlichen und ornamentalen Grotesken geschmiickte Turm, ins 
Wanken geriete und auf mich herabzustiirzen drohe. Rasch tretc 
ich durch das Gewólbe des in tiefem Schatten liegenden Tor-
bogens in das Innere des Tempelhofes. Kaum ist es móglich, sich 
durch die bedriickende Enge des Menschen- und Tiergewimmels, 
das die Hallen und Gange beherrscht, einen Weg zu bahnen. Ich 
trete hinaus in den Hof, iiber welchem sich die wohltuende Frei-
heit des Himmels wólbt, und meine Blicke hangen wie gebannt 
an diesen beiden herrlichen Kolonnaden, welche die ostliche und 
westliche Seite des Tempelhofes begrenzen. War es in Wirklich-
keit menschlicher Geist, der diese berauschende Fiille von in-
einandergleitenden phantastischen Linien und Formen ersann, 
und waren es Menschenhande, die eine solche Fiut ornamentalen 
und figiirlichen Schmuckes erschaffen konnten? Der belebende 
Rhythmus, der allen diesen Gestalten, die sich aus Stein an die 
Saulen der Hallen anlehnen, einen menschlich lebendigen Zug 
verleiht, ist von zwingender Kraft. Dieser aus einer iiberirdischen 
Phantasie geborene Reichtum ist mit Worten kaum zu beschrei-
ben. E s ist der Klang aus einer fernen, sagenhaften Welt, dereń 



Die Tempel insel Rameswaram 58 

zauberische Mystik geradezu sinnverwirrend auf die Monotonie 
unserer niichternen, nordischen Empfindsamkeit einwirkt und 
uns die Ratsel dieses geheimnisvollen Lebens wie einen welten-
fernen Traum erscheinen lafit. 

Von welcher monumentalen Ruhe war doch das Wesen jener 
buddhistischen, von den Urwaldern Ceylons bedeckten Denk-
maler, die aus dem Geiste Gautamas geboren wurden. Deutlich 
sehe ich hier, daB es nicht nur die geistigen Gegensatze sind, 
die solche extremen Glaubensbegriffe voneinander unterschei-
den. Im Reiche Brahmas ist alles von den Wogen einer flutenden 
Ubersinnlichkeit getragen, die das Geheimnisvolle und das Da-
monische, welches in dem Wesen dieses Glaubens verborgen ist, 
verkórpert. Doch diese hinduistische Geisteswelt, der wir in In-
dien begegnen, ist von einer geradezu ergreifenden Religiositat 
getragen, denn wie ware es sonst moglich, daB diese Vólker, 
welche das Erhabenste aller menschlichen GefuhJe in sich bergen, 
ihren Góttern solche Statten der Verehrung errichten. Was die-
ses Volk im Laufe vieler Jahrhunderte in unermiidlichem Glau-
ben und Bauen an sichtbaren Zeichen seines innersten Erlebens 
geschaffen hat, erscheint ais das Spiegelbild seiner Seele und seines 
Glaubens. In raschen Gedanken ziehen diese Betrachtungen, die 
all diese fremden Erscheinungen in mir wecken, an mir voriiber. 
Ich kehre zuriick in die Vorhalle des Tempels, in welche die lan-
gen Kolonnaden einmiinden. Diese an Kreuzgange erinnernden 
Hallen sind trotz ihrer lebhaften Darstellungen von einer mo-
numentalen Ruhe. Jede Formgestaltung, die Kapitelle, diese 
eigenartigen Kórper grotesker, karyatidenahnlichen Figuren sind 
alle in der Art voneinander unterschieden, und doch liegt der 
Zug der Einheitlichkeit iiber diesem Reigen von steinernen Ge-
bilden. Alle diese Saulen, welche die ungeheuern Lasten der 
Steindacher tragen, zeigen hóchste organische Lebendigkeit, zu-
mal das Licht der zwischen den Óffhungen hereinflutenden Sonne 
die plastische Wirkung dieser Formen in wunderbarem Mafie 
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steigert. Die Fiille dieser tausendfaltig variierenden Details ist 
uberwaltigend, und das-ermudete Auge ńndet kaum einen Ort 
der Ruhe. Nur der FuBboden ist ungeschmiickt und besteht aus 
glatten Steinfliesen, die durch die Beriihrung unzahliger FuB-
sohlen, die taglich unaufhaltsam iiber ihn hingleiten, den Glanz 
feinster Bronze erhalten hat. Taglich drangt sich die Menge Tau-
sender von Glaubigen und Wallfahrern durch diese Hallen, um 
von dort aus in die Vorhofe und ins Innere der Heiligtumer zu 
gelangen. Auch die geschmiickten Wandę und Sockel, Gesimse 
und Estraden, die von den Handen und Kórpern der Menge be-
riihrt werden, haben einen dunklen, ehernen Schein, der die Rau-
heit des Gesteins mit dem Glanze einer jahrhundertalten Patina 
von Schmutz und menschlichem SchweiB bedeckt und ihm das 
Aussehen geschmeidiger Bronze verleiht. Zwartragt dieses bunte 
Leben, das sich in die vom Lichte umfluteten Hallen ergieBt, 
nur wenig Spuren von Feierlichkeit und Religiositat, und es 
gleicht mehr dem profanen Treiben, das die StraBen auBerhalb 
des Tempels bevólkert. Ja , selbst die mit dem religiosen Leben 
des Hindu verkniipften Tiere, die heiligen Kiihe, welche die ver-
kórperten Symbole einer dieser Hauptgottheiten sind, finden ihre 
Heimat im Tempel, wo sie sich in trager Vertraulichkeit zwischen 
den Menschen und steinernen Gótterbildern niedergelassen ha-
ben. Mit den Zeichen der Ehrfurcht sammelt man den heiligen 
Kuhdung, der eine glaubenfdrdernde und heilsame Wirkung be-
sitzen soli. Auch einige Elefanten, dereń machtige Stirnen mit 
dem Abzeichen Siwas bemalt sind, treiben sich im Innern der 
Hófe herum. Sie sind von groBer Friedfertigkeit und empfangen 
den Lohn fur ihr suBes Nichtstun aus der Hand der Glaubigen, 
die sie mit Zuckerrohr und anderen Leckerbissen, die man ihnen 
zum Tempel bringt, fiittern. 

Unbehindert trete ich in einen der Vorhófe, die den riickwar-
tigen Teil des Tempels ausfiillen. Dort befinden sich mehrere, 
auf bunten Steinsockeln ruhende Reliquienschreine, in dereń In-
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nem ich durch enge Fensterchen die starren Steinbiider kleiner, 
thronender Gottheiten erblicke. Der groBte Teil des Haupthofes 
wird von dem heiligen Teich des Tempels erfiillt. Breite Treppen 
fiihren von den offenen Hallen, die das quadratische Becken aus 
Stein umsaumen, in dasselbe hinab zu dem griinlich schimmern-
den Wasserspiegel, auf dessen Oberflache die leise zitternden Re-
flexe der strengen Architekturen wiederkehren. In derMitte des 
Bassins erhebt sich ein kleines Tempelchen. Seine Basis ist mit 
bliihenden Lotos iiberwuchert. In Stiller Ruhe liegt der Teich, 
und nur einzelne braune Gestalten sind hinabgestiegen, um im 
siindentilgenden Wasser zu baden. Der wolkenlose, tiirkisblaue 
Himmel wólbt sich iiber dieser beschaulichen Szene, und meine 
miiden Augen ruhen unbeweglich auf diesem anmutsvollen Bild 
des Friedens. Ober den Hallen briitet die flimmernde Hitze der 
indischen Sonne; doch in den Tempelgangen und unter den rie-
sigen Steinplatten der Dacher, wohin sich auch die Vogel ge-
fluchtet haben, weht ein kuhler Hauch, der die erschlafften Krafte 
des Kórpers erneuert. Nun kehre ich zu den belebten Vorhallen 
zuriick und versuche mein Gliick, einen Blick in das geheimnis-
volle Innere des Tempels zu werfen. Doch ich werde nicht die 
Móglichkeit haben, durch diese hohen, mit Eisenplatten be-
schlagenen Tiiren, die jene im Dunkel liegenden Heiligtumer ab-
sperren, zu gelangen. Man ist hier im Siiden strengglaubig und 
sieht die Fremden, die man hóchstens um Almosen oder Opfer-
gaben angeht, nicht gern. Nur jene, in den dunklen Nischen 
der Gange hockenden armseligen, verhungerten Menschen, die 
lebendigen Leichnamen gleichen, geraten beim Anblick eines 
Fremden in fieberhafte Erregung. Ihre vom Elend verzerrten 
Gesichter sind der Ausdruck des tiefsten Jammers. Bald bin ich 
umringt von diesen Hungergespenstern, dereń verdorrte Glieder 
sich wie die diirren Beine riesiger Spinnen bewegen. Doch auch 
die Priester dieser Tempel lassen sich herab, die Unglaubigen um 
eine Gabe zu bitten. Ein hellhautiger Brahmane mit den weiBen 
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Schminkezeichen seiner Kastę auf Stirn und Brust tritt mit seiner 
Bettelschale an mich heran, in die ich ihm eine Silberrupie lege. 
Er erklart sich bereit, mich einen Blick in die Schatzkammer des 
Tempels werfen zu łassen, und ich folgę ihm durch den dunklen 
Gang, aus dem uns ein feuchter, moderiger Hauch entgegen-
weht. Ehrfiirchtig weichen die Glaubigen vor ihm zur Seite. 
Durch eine seitliche Nische, die mit einer Gittertiir verschlossen 
ist, treten wir in einen kellerartigen Raum ein. Mein Begleiter, 
der eine Lunte anzundet, fiihrt mich weiter durch ein Labyrinth 
von Gangen und Treppen, die von Feuchtigkeit und SchweiB-
wasser triefen. Eine groBe, eisenbeschlagene Holzpforte, die mit 
heiligen Zeichen bemalt ist, wird geóffnet. Das seufzende Ge-
rausch der Turangeln laBt in den katakombenartigen Verliesen 
ein schauerliches Echo zuruck. Der Raum, in den wir eintreten, 
ist dunkel und gleicht einem Kellergewólbe, und hoch oben in 
der Mauer ist eine vergitterte, kleine Offnung sichtbar, die 
einen schwachen Schimmer des Tageslichtes hereindringen laBt. 
Wir befinden uns nun unter der Oberflache der Erde, hart an 
der Mauer des Tempels. 

Langsam schreitet der Brahmane mit hoch erhobener, flackern-
der Fackel voraus, und jetzt entdecke ich in dem Halbdunkel 
dieses Kerkers die furchtbaren Gestalten fratzenhafter Tiere und 
Gótter, die mit buntem Flitter umgeben, auf wagenartigen, plum-
pen Radergestellen ruhen. Das zitternde Licht laBt diese Tiere 
wie lebendige Ausgeburten der Hólle erscheinen. Im Hinter-
grund stehen Tragsanften mit baldachinartigen Dachem, die mit 
golddurchwirkten Oberhangen bedeckt sind. Der Priester er-
zahlt mir, daB es sich hier um die Tempelrequisiten handle, die 
jahrlich bei den groBen Prozessionen der Tempelfeste in den 
StraBen auBerhalb des Tempels umhergefiihrt werden. Ich habe 
diesen Keller urspriinglich fur die eigentliche Schatzkammer des 
Tempels gehalten, und kaum traue ich meinen Augen, ais man 
mich in ein anderes, kellerartiges Gemach fiihrt, das mit 
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marchenhaften Gold- und Silbergegenstanden erfiillt ist. Hier 
strahlt mir aus der Dunkelheit eines elenden, feuchten Loches, 
gleich dem versunkenen Nibelungenhort, der gleiBende Reich-
tum eines ungeheuren Schatzes entgegen. Es erfaBt mich ein 
Entsetzen, ais ich die unwiirdige Umgebung, in welcher diese 
kunstvollen Kleinodien aufbewahrt sind, in Augenschein nehme. 
An den feuchten Decken und Wiinden klebt der Schmutz der 
Jahrhunderte, und inmitten dieses Unrats befinden sich diese 
herrlichen Kunstwerke aus edelster Beschaffenheit. Wie kostbare 
Spielzeuge, die der Laune dieser Gótter dienen sollen, stehen hier 
die edelsteinbesaten, goldenen und silbernen Symbole der Gótter 
und Góttinnen in wirrem Durcheinander. Tierfiguren, Lówen, 
dereń Augen aus leuchtenden Rubinen bestehen, zierliche Pfauen 
mit edelsteinglanzendem Gefieder, stilisierte Tier- und Menschen-
gestalten aus purem Gold, kleine, zwergenhafte Gótter, mit blit-
zenden Tiaren gekrónt, kunstvolle, reich verzierte GefaBe und 
Platten, die allein das Vermógen eines Volkes darstellen, be-
decken den Boden der Schatzkammer. Und alle diese starren 
Kórper und glotzaugigen Gottheiten sind in pietatvoller Weise 
mit weiBen, duftenden Jasminkranzchen geziert, die in den Ge-
wólben einen sinnbetórenden Duft verbreiten. Riesige gold-
durchwirkte Schirme, die iiber baldachinartigen Gestellen schwe-
ben, wólben sich iiber den jahrhundertalten, kostbaren Idolen 
dieses Tempels. Von der feuchten Decke herab hangen die wert-
vollen Schabracken der heiligen Elefanten und Rossę, die man 
den Tieren wahrend der Prozessionen umhangt. In Schatullen 
sind die Geschmeide aufbewahrt, mit denen man bei den Tem-
pelfesten die miniaturenhaften Statuen schmiickt. Der Priester 
zeigt sie mir mit der stummen Gebarde des Vertrauens, indem 
er mir die Kleinodien in die Hande gibt, und auch an dem Ge-
wicht dieser Preziosen ermesse ich den ungeheuren Wert, den sie 
darstellen. Es sind meist kónigliche Geschenke, die sich schon 
seit dem 17. Jahrhundert im Besitze des Tempels befinden. Fast 
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jeder gróBere Tempel in Indien besitzt solche Schatze, die je-
doch heute keinen Zuwachs mehr erhalten. Ich wundere mich 
dariiber, daB man diese marchenhaften Werte in so lassiger Weise 
in fast unverschlossenen Gewólben aufbetyahrt; doch die Ehr-
furcht und Scheu, die das Volk vor dem Tempel und den darin 
bewahrten goldenen Gótzenbildern hat, laBt in den Menschen 
nie den Gedanken an Raub oder Diebstahl wach werden. Denn 
der Hort gehórt der leblosen und phantastischen Weit der Gót-
ter, wahrend drauBen vor den Hallen des Tempels die gespenst-
haften Kórper der vom Aussatz und Hunger zernagten Menschen 
in Elend und Hilflosigkeit yerharren und den Molochen ihrer 
góttlichen Idole den letzten Hauch ihres armseligen Lebens 
opfern. 

IN D E N B L A U E N B E R G E N 

Ich befinde mich auf der Fahrt von der siidlichen Spitze In-
diens nach den Blauen Bergen. E s ist ein kleiner Gebirgs-
stock, der mit den hóchsten Gipfeln des Siidens weit iiber 

die Mauer des groBen, westlichen Randgebirges emporragt, um 
in einer steilen, zweistufigen Terrasse nach der fruchtbaren West-
kiiste von Malabar hinabzustiirzen. 

In eintónig einschlaferndem Rhythmus rollt der Eilzug der 
South-Indian-Railway durch die gelbe Einóde der siidlichen Pra-
sidentschaft von Madras. Die Sonne des Friihnachmittags sendet 
ihre furchtbare Glut auf die Erde herab, und in den zitternden 
Luftwellen, die iiber den Boden flackern, verschwimmen die Aa-
chen Umrisse der Landschaft zu der Unbestimmtheit einer traum-
haften Erscheinung. Ich blicke durch die blauen Schutzscheiben 
des Fensters hinaus in die Abgestorbenheit dieses Landes, das 
wie eine fluchbeladene Weit einer gliihenden Wuste gleicht. In 
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der Trostlosigkeit dieser Landschaft ist alles Lebendige unter der 
sengenden Lohe der Sonne vernichtet worden. Das Auge ist 
durch die geistestótende Monotonie dieses ewigen Nichts, das 
drauCen an uns vorbeihastet, ermattet und die Kraf t des Kórpers 
erschlafft. Ohne die iiber unseren Kópfen schwirrenden Facher 
ware es in den geschlossenen Wagen, auf dereń Dacher das Feuer 
der Sonne briitet, nicht auszuhalten. Auf einsamen Stationen, die 
wie Oasen inmitten dieser Einóde liegen, werden Rader und 
Achsen gepriift und die Maschine mit Wasser gespeist. Sobald 
der Zug halt, stiirzen Eingeborene aus den Wagenabteilen und 
belagern eine mit Trinkwasser gefiillte Zisterne, die bald leer-
geschópft ist. Der Stationsbeamte mit dem roten Dienstturban 
tritt aus dem kleinen, niedrigen, einsam gelegenen Gebaude und 
gibt mit einem gongartigen Instrument das Signal zur Abfahrt. 
Langsam setzt sich der Z u g in Bewegung, und weiter geht die 
Fahrt durch die trostlose Wiiste. Endlich sehen wir weit hinten 
am westlichen Rand der Ebene einen Hoffnungsschimmer. Es 
ist ein schmaler, dunsthaft-blauer Streifen, der sich uns wie ein 
spukhaftes Phantom nahert, um bald wieder unter dem flim-
mernden Lichte der Sonne unterzutauchen. Was wir vor uns 
sehen, sind die óstlichen Auslaufer des Cardamumgebirges, die 
Anfange jener verhangnisvollen Berge, welche die erquickenden 
Regen des Monsuns an die Kiiste des Westens fesseln und so die 
im Osten liegenden Ebenen der vernichtenden Trockenheit preis-
geben. Bald sieht man drauCen in der Landschaft kiimmerliche 
Reste einer armseligen Vegetation. Niedriges Gestriipp und Dor-
nenhecken, zwischen denen die roten Bliiten von Kakteen wie 
brennende Fackeln leuchten. Gleich einem Wunder erheben sich 
einsame Haine durstgequalter Baume, dereń verdorrte Aste sich 
wie diirre Glieder aus der diirftigen Laubkrone recken. Jetzt 
tauchen auch die Spuren menschlichen Lebens auf. Ober Zister-
nen und Wasserlóchern ragen diirre Bambusgeriiste, die Zieh-
brunnen, wie sie in diesen Gegenden haufig zu finden sind. In 
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der Nahe liegen niedrige Hutten in diirftigen Pisangoasen ver-
steckt, und einige Rinder weiden unter ihrem karglichen 
Schatten, unter dem auch anspruchsiose Menschen ihre Heimat 
gefunden haben. Driiben im Westen versinkt jetzt die unbarm-
herzige Sonne Indiens hinter dem rotviolett schimmernden 
Bergland. Der purpurne Widerschein des hinabgleitenden 
Feuerballs taucht das ode Land in ein durchsichtig gliihendes 
Rot, und es ist, ais ob sich die Erdoberflache in die fliissige 
Form ihres Urzustandes verwandeln wolle. Sehnlichst warten 
wir auf die erquickende Abkiihlung, die uns der Abend bringen 
wird. Jetzt kónnen wir es auch wagen, die Fenster zu óffnen, 
und man empfindet die Abendluft, die hereinweht, wie ein er-
frischendes Bad, das dem erschópften Kórper wieder neue Kra f t 
gibt. Immer naher kommen wir dem Bereich des Wassers und 
der Fruchtbarkeit. Hohl rollt der Z u g iiber eine Briicke, die ein 
breites, jetzt fast ausgetrocknetes FluBbett iiberquert. Nur ein 
schmales Rinnsal ist von diesem breiten Wasserlauf geblieben, 
und bald wird auch dieser letzte Rest von der Sonne aufgezehrt 
sein. 

Im Abendlicht rauscht der Z u g durch griine endlose Haine 
von Areka- und Kokospalmen, dereń hohe, schlanke Stamme in 
dammeriger Verschlafenheit traumen. Die kiihle Luf t des Abends 
fachelt leise in den buschigen Wedeln der Palmen, in dereń 
Kronen Insektenmyriaden ihr Nachtlied zirpen, bis sich die dunk-
len Schleier der Nacht wie ein herabwallender Nebel iiber die an 
uns voriiberhuschende Natur senkten und die ermiideten Augen 
endlich Ruhe finden. Auch in dem Land, in dem wir am friihen 
Morgen erwachen, ist es, ais ob die wunderbar belebende Frische 
der Nacht und der taufrische Morgen, der uns umgibt, ein Wun-
der vollbracht hatten. Denn drauBen unter dem klaren Himmel 
des jungen Tages zieht jetzt eine Weit góttlichen Segens an uns 
voriiber. Langst haben wir die Einsamkeit der hinter uns lie-
genden Ode vergessen, und das Auge freut sich an dem frischen 
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Grim dieser Walder von Mangroven, Pisangs und hohen Kokos-
palmen, die mit der Fruchtbarkeit der Felder und Anpflanzungen 
zu wetteifern scheinen. Und zwischen diesen herrlichen Garten 
und Hainen leben gliickliche Menschen in tiefem paradiesischem 
Frieden miteinander. Wenn wir die indische Landschaft mit der 
rasch dahineilenden Eisenbahn durchąueren, so zeigen sich uns 
am ehesten die starken Gegensatze, welche uns die Natur in In-
dien zeigt. Hier dieses in Leidenschaftlichkeit gesteigerte Wachs-
tum iippiger Fluren, und nicht weit hinter uns das unter den 
Strahlen derselben Sonne erstorbene Land, das einer Wiiste 
gleicht. Ein ewig unruhevol!er Wechsel von herber Unausge-
glichenheit, der das Gemiit in immerwahrender Spannung halt. 
Bald nahere ich mich meinem Ziele. Es sind die Blauen Berge, 
die iiber diesem Lande der Fruchtbarkeit am óstlichen Horizont 
wie ein Reich der Traume vor meinen Blicken aufsteigen. Immer 
naher riieken diese phantomhaften Berge, dieses gauklerische 
Spiel der Natur, das, dunsthaften Wolkengebilden gleich, iiber 
der mattgriinen Flachę der Ebene schwebt. 

In einem einsamen, weiten Tal beginnt nun der Aufstieg mit 
der Bergbahn, die sich auf schmalem Pfad durch dichten Bambus-
urwald windet. Das Gestriipp bildet einen dammrigen, mit 
dumpfer Schwiile erfiillten Tunnel, durch den sich die Eisen-
bahn fórmlich hindurchzwangen muB, und iiber uns schlieBt sich 
das enge Gewólbe des Urwaldes, der den FuB dieses Gebirges 
wie eine hohe Mauer umschlieBt. Allmahlich steigt die Bahn 
an einem dieser Hangę empor, und wir befinden uns schon 
hoch iiber dieser Wildnis, von der nur noch Auslaufer in den 
Talern und Schluchten in die Hóhe ranken. In dunsthafter Ferne 
versinkt die Ebene, die mit mattem Schimmer uberzogen ist 
und aus der die Fliisse wie silberne Bander leuchten. Steiler 
wird der Weg und enger das Tal. In scharten Kurven und Ser-
pentinen schraubt sich die Bahnlinie langsam in die Welt der 
machtigen Berge hinauf. Die Fahrt, die an steilen Abgriinden 
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vorbeiftihrt, bietet eine Fiille genu8voller Eindriicke, die man 
infolge der Langsamkeit, mit der wir die Steigungen iiberwinden 
mussen, in beschaulicher Ruhe in sich aufzunehmen vermag. Un-
ter ungeheuren technischen Schwierigkeiten und Miihen ist der 
Weg in dieses unwegsame Gebirge gebahnt worden. Die Gegend 
ist voll wilder Romantik, und aus der Natur spricht der Zauber 
urtiimlichster Art. Fast senkrecht stiirzen Felsenwande hinab in 
gahnende Schliinde, die mit wildem Urgestriipp uberwuchert 
sind. A n den schmalen Rampen senkrechter Bergwande geht es 
entlang, und iiber weitgespannte Viadukte, welche Schluchten, 
Taler und reiBende Gebirgsbache iiberqueren, kriecht die Berg-
bahn wie ein winziges Spielzeug. Uber uns liegen diese ge-
waltigen Bergmassive, dereń machtige Riicken sich an der strah-
lenden Wand des tropischen Himmels in scharfen Umrissen ab-
zeichnen. Nachdem wir etwa 600 m hoch gestiegen sind, umgibt 
uns die kiihle Atmosphare der Berge, die von einer belebenden 
Wirkung auf den Kórper ist. Rasch schwindet die Dumpfheit 
dieser Erdenschwere, die dem Menschen in der heiBen, fieber-
schwangeren Luf t der indischen Tiefebene wie ein Alp auf dem 
Gemiite liegt. Jetzt sind auch die letzten Spuren tropischer Vege-
tation verschwunden, und immer mehr tritt uns dieser schwer-
miitige Zug einer in dunkles Gr im gehiillten, nordisch anmu-
tenden Landschaft entgegen. Der Zauber, der aus dieser ein-
drucksvollen und gewaltigen Natur spricht, erweckt in mir die 
Gedanken an die heimatliche Welt der Berge. Dunkle Rhodo-
dendren bedecken die Hangę lieblicher Taler, in denen helle, 
sprudelnde Gebirgsbache hinabrauschen. 

In 5000 FuB Hóhe erreichen wir die erste gróBere Sta-
tion, dereń Hauschen, zwischen schattigen Baumen versteckt, 
auf sonnigen Hiigelterrassen liegen. Wir befinden uns nun mit-
ten in diesen herrlichen Bergen, die uns mit den anmutigen Rei-
zen ihrer Landschaft und einem erfrischenden Klima die Welt 
der Tropen fast ganz vergessen laBt. J e hóher wir hinaufsteigen, 
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desto breiter wird das Tal, und bald weitet sich der Ausblick auf 
ein fernes Bergland, dessen Kuppen und Gipfel uns in den zarten 
atmospharischen Tónen einer dunsthaft blaulichen Farbung ent-
gegenschimmern. Es ist das Hochplateau der Blauen Berge. Noch 
haben wir bis dort hinauf eine starkę Steigung zu uberwinden. 
In weitem Bogen umkreist die Bahn ein riesiges Vorgebirge, das 
wie eine steile Halbinsel aus dunkelgriinen Waldern emporragt. 
Durch Teepflanzungen und weite Eukalyptuswalder geht es 
stetig aufwarts, und nun gelangen wir nach einer genuBvollen 
Fahrt, an dereń Ende wir noch ein letztes Mai einen kurzeń 
Blick auf die nahezu 2000 m unter uns liegende Tiefebene 
werfen, nach Ootacamund, an das Ziel unserer Reise. Es ist die 
Endstation der Bergbahn, die von ihrem Ausgangspunkt etwa 
50 km lang ist. Ootacamund ist eine von den Englandern 
gegriindete Fremdenkolonie, die an den Hangen eines breiten, 
geschiitzten Talkessels zwischen herrlichen Waldern und Garten 
malerisch zerstreut liegt. Es ist der Sommersitz des Gou-
verneurs von Madras, und alljahrlich im Sommer und nach Be-
endigung der Regenzeit herrscht auf diesen Hohen das rege Trei-
ben eines lebhaften Fremdenverkehrs. 

Noch ist es nicht allzu lange her, daB dieses von einem herr-
lichen Klima umgebene Hochland durch die Englander erschlos-
sen wurde. Auch hier hat die Kultur des Abendlandes jene Hin-
dernisse der Urvegetation, welche den FuB dieser Berge um-
klammert, durchbrochen, um das in traumhafter Versunkenheit 
liegende Bergland aus einem Jahrtausende wiihrenden Schlaf zu 
erwecken. Die Blauen Berge, die trotz ihrer Verschmelzung mit 
dem groBen westlichen Randgebirge eine geologische Einheit 
bilden, sind infolge ihrer groBen, landschaftlichen Reize und 
eines milden, herrlichen Klimas zu einem Paradies des indischen 
Siidens geworden. Unter unendlichen Miihen und Opfern hat 
man groBe Teile dieses Berglandes wirtschaftlich erschlossen. In-
mitten geschiitzter Taler an sonnigen Hiigeln liegen einige Kolo-
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nien, welche vorwiegend aus Siedlungen der Europaer bestehen. 
Sie sind der Zufluchtsort vieler Menschen, die vor dem Fieber und 
der gliihenden Hitze des indischen Sommers aus den Ebenen in 
die kuhle Atmosphare der Berge fliichten, um hier Genesung und 
Starkung zu finden. Auch groBe wirtschaftliche Werte sind es, 
die infolge dieser Kultivierung und einer geradezu marchenhaften 
Fruchtbarkeit die Blauen Berge zu einem bedeutungsvollen Wirt-
schaftsgebiet Sudindiens machen. Ausgedehnte Teepflanzungen, 
auch Kaffee, Chinarinde und andere wertvolle Bodenerzeugnisse 
wachsen an den geschiitzten Hangen der Berglander. E in flaches 
Hiigelland erfiillt das Hochplateau des Gebirges. Seine weiten 
baumlosen Grasflachen, die wie die sanften Wellen eines erstarr-
ten Meeres auf und nieder wogen, sind von uberwaltigender 
Schónheit. Weit schweift das Auge iiber dieses in stofflicher 
Weichheit hingelagerte Odland, welches von der blauen Mauer 
einer fernen, hohen Bergkette begrenzt ist. Es ist der westliche, 
hohe Riicken der Blauen Berge, dessen Abhange fast senkrecht 
an die Westkiiste von Malabar hinabstiirzen. Jene mit Urwaldern 
bedeckten, steilen Abgrunde gehóren zu den imposantesten Ge-
birgslandschaften Indiens. 

Wahrend der Zeit des Monsuns gleichen diese Gebiete den 
brodelnden Schliinden einer Welt von Vulkanen, aus dereń un-
geheuerlich zerkliifteten Kratern die auf und nieder wallende 
Fiut von weiBen Nebeln steigt. Es sind die regenschweren Wol-
ken des Nordwestpassats, die vom Arabischen Meer heriiber-
treiben und sich in diesem Labyrinth der Berge verlieren. Gewal-
tige Regengusse, welche an diesen Bergen herniederfluten, fiillen 
dann die Fliisse, Seen und Bewasserungskanale und fiihren das 
Leben spendende Wasser weit hinaus in das von der tropischen 
Sonne verdorrte Land. Hier ist Regen und Feuchtigkeit im Ober-
maB, wahrend die Ebenen, welche sich óstlich des Gebirges er-
strecken, dem Durste und Hunger ausgesetzt sind. Denn nur 
selten ziehen die Reste der Wolkenmeere in jene Gebiete hin-
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iiber, dereń Verhangnis die steilen Mauern dieses westlichen 
Randgebirges bilden. Wahrend der Regenzeit sind die Blauen 
Berge in die traurige Diisterheit grauer Monotonie gehiillt. An 
den steilen Gebirgsriffen brandet monatelang die Fiut der Nebel-
massen. Taler und Schluchten sind von dem Geriesel endlosen 
Regens und dampfiger Feuchtigkeit erfiillt. Ergiebige Regengiisse 
von unheimlicher Dichtigkeit verwandeln die Niederungen in 
Seen und Siimpfe. Die kleinen Rinnsale der Berge werden zu 
leiBenden Sturzbachen, die in brausenden Kaskaden liber die 
steilen Wandę der Felsen hinabstiirzen, und nur selten liegt in 
diesen Tagen der Sintflut das warmende Licht der Sonne iiber 
dieser Landschaft. Unter einformig grauem Himmel lagert 
feuchte Schwiile iiber der Erde, die wahrend dieser Zeit ein un-
heimlich-triebhaftes Leben und erstickendes Wachstum entfaltet. 
A n den tiefęr gelegenen wilden Hangen der Berge regt sich unter 
der warmen, dichten Decke des Dschungels ein leidenschaftliches 
Wachstum. Unzahlige jungę Triebe recken iiber Nacht ihre 
schlanken SchoBe iiber dem Rankenwerk des Dickichts hervor. 
Die in Trockenheit erstorbenen Grasflachen in den westlichen 
Gebirgsgebieten schieBen in kurzer Zeit zu mannshohen Schilf-
dickichten empor. In der Natur beginnt ein erstickendes Wuchern 
und SprieBen des Urgestriipps, und es ist, ais ob man diesem 
Leben leidenschaftlichen Wachstums mit den Augen folgen 
konne. Doch auch das Unheil wachst aus diesem lebenspenden-
den Element des Wassers. Wie eine Seuche iiberfluten die Blut-
egel, die in Myriaden in den dumpfigen Grasdschungeln iiber der 
warmen, feuchten Erde geboren werden, das Land. Gift ige Fie-
berdiinste und Heere von Insekten steigen wie Gespenster aus 
den Siimpfen empor. Oberschwemmung und Feuchtigkeit bringt 
Zersetzungen und Faulnis, und was zu neuem Leben erweckt 
wurde, stirbt unter den unheilvollen Einwirkungen des Ober-
flusses und an lichtloser, grauer Feuchtigkeit. Bis endlich wieder 
nach Beendigung der Regenzeit die Sonne das Wachstum langsam 
6* 
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in ąualender Diirre erstickt und sich dieser Wechsel in der Kette 
ewiger Wiederholung von Vernichtung und Wachstum verliert. 

Auch iiber der Hochebene, die droben im Gebirge liegt, 
schweben Trummer dieser Feuchtigkeit, die aus den Talern der 
westlichen Hangę dorthin entweichen. In den Fremdenkolonien 
wartet man sehnsuchtig auf den ersten warmen Sonnenstrahl, der 
wie ein Friihling iiber die Berge heraufzieht, um mit der Fiut 
seines Lichtes die Diimonen der grauen Finsternis zu vertreiben. 
Dann weicht diese diistere Traurigkeit der Natur einem neuen 
Leben, das iiber die Hóhen heraufzieht und die Berge mit dem 
warmenden Hauch der goldenen Sonne bestrahlt. Nun begin-
nen sich die Fremdenkolonien in den Bergen zu beleben. Die 
Landhauser und Sanatorien, die zwischen bliihenden Rosen-
hecken und Eukalyptushainen liegen, óffnen den aus der Ebene 
kommenden Gasten ihre Pforten. In Ootacamund ist der Sammel-
punkt gesellschaftlichen Lebens, und unter meist sportlichen 
Ereignissen, Pferderennen, Polospiel und den auf den Aachen 
Hiigeln veranstalteten Fuchsjagden geht die Zeit rascli in den 
Winter hinein. Wenn dann die heiBen Monate in der Ebene vor-
iiber sind und iiber die Berge der rauhe Nordwind fegt, liegen 
die Hóhen wieder in Einsamkeit und Ruhe wie ehedem. Bis 
wieder imFriihjahr die grauen Nebelmassen vom Westen heriiber-
ziehen und das Gebirge von neuem mit der Eintónigkeit grauer 
Dammerung bedecken. 

D E R U R W A L D 

Nirgends tritt im Leben der Natur die Gegensatzlichkeit 
zwischen T o d und Leben, Sieg und Unterdriickung des 
Schwacheren durch die Kra f t des Lebensfahigeren star-

ker hervor ais wie in dem damonischen Wachstum des Urwaldes. 



Der Urwald 69 

Dort ist der Kampf um das Leben von den starken Impulsen einer 
hemmungslosen und von der Natur bedingten, leidenschaft-
lichen Fruchtbarkeit erweckt, dereń Kontraste von Leben und 
Tod eng nebeneinander wohnen. Dem Starkeren gibt der trieb-
hafte Urwald das naturbedingte Lebensrecht, wahrend das 
Schwache im ewigen Ringen um den Platz an der Sonne dem 
Tod verfallen ist. Doch auch aus der Vernichtung entsteht hier 
wieder neues Leben, und so ist es im Wachstum des Urwaldes ein 
endloser Wirbel von Werden und Vergehen, ein ewiger Wechsel 
von Sterben und Auferstehen. Ober dem Urwald schwebt der 
Geist geheimnisvoller Urspriinglichkeit, dereń magisches Wesen, 
wie alle elementaren Erscheinungen der Natur, die imaginare 
Seele des Menschen mit unwiderstehlichem Zauber erfullt. Man 
findet den bezwingenden EinfluB dieser Mystik, die das ganze 
Leben des indischen Volkes beherrscht, in allen seinen Ge-
fiihlsauBerungen, aus denen die ehrfurchtsvolle Scheu vor der 
Natur und ihren elementaren Kraften spricht. Schon in den 
alten wedischen Schriften der Hindus wird der Wald ais der Sitz 
von Góttern und Damonen bezeichnet. E r ist der Ort einsamer 
Weltentsagung und bildet daher die Heimat der indischen BuBet 
und Asketen. In seiner Ode und Weltabgeschiedenheit herrscht 
der Geist des Ubersinnlichen, und in der furchterregenden Wild-
nis seiner Tiefen wohnen die Damonen, die von den Góttern 
dazu bestimmt sind, von den Menschen ihre Opfer zu fordem. 
E s gibt Urstamme in Indien, in dereń Leben und Kult der Wald 
und seine von dem Schleier der Mystik verhiillten Geheimnisse 
eine bedeutende Rolle spielt. Wohl vermógen auch wir den tie-
feren Sinn der Ursachen, die das Seelenleben dieser Vólker be-
stimmen, zu erfassen. Denn ist es nicht der Wald, der ihnen zu 
einer Heimat gcworden ist und ihnen mit seinem iiberstrómenden 
Wachstum und Schatten, Fruchtbarkeit und Leben gibt? Und 
jene Damonen, die in den dammerigen Abgriinden der Walder 
hausen, sind es nicht die Gefahren, die der Wald neben seinen 



IOO Von Ceylon zum Himalaja 

lebenerweckenden Elementen in sich birgt. Denn unter der dich-
ten Decke seiner unentwirrbaren Laubkronen, unter dem un-
durchdringlichen Gestrupp seines Rankenwerkes, in Siimpfen 
und in der verwesenden Faulnis seiner Tiefe schwebt der Hauch 
des Fiebers, das von den Muckenmyriaden zu den Menschen 
kommt und sie mit der GeiCel des Siechtums peinigt. In seinen 
Schluchten und Abgriinden ist die Heimat schleichender Bestien 
und giftigen Geziichts, jener Fleisch gewordenen Geister der 
Tiefe, die von der Menschheit den Tribut des Lebens fordem. 
Fallt nicht jahrlich diesen sichtbaren und unsichtbaren Damonen 
des Dschungels eine ungeheure Zahl an menschlichen Leben zum 
Opfer! Ist es nicht genug. daC die Hungersnóte und Seuchen, die 
im Lande wuten, Millionen von Menschen vernichten ? 

Schon seit vielen Jahrzehnten kampft die Kraf t und der Wille 
des Menschen in Indien gegen diese dunklen Machte der Zer-
stórung, dereń unheilvollen Einfliissen jene Urwaldvólker mit 
fatalistischem Denken und der Unzulanglichkeit kórperlicher 
und geistiger Machtmittel gegeniiberstehen. Der lebendige Geist 
abendlandischer Kultur hat auch dort, w o dieser undurchdring-
liche Wall eines uralten, triebhaften Lebens die Herde des Obels 
umschlieBt, seinen Weg gefunden, um diesen Boden, den SchoB 
des Unheils, urbar zu machen und ihn wirtschaftlichen Werten 
zuzufiihren. In vielen Gebieten Indiens, welche einst von dem 
Chaos der Wildnis uberwuchert waren, sind heute die Wohnsitze 
und die bliihenden, fruchtbaren Gefilde der Menschen, die den 
Sieg iiber die elementaren Krafte der Natur triumphierend feiern. 
Doch wie lange mag dieser Kampf der Menschen liber die Herr-
schaft des Urwaldes wahren? Sind nicht die Orte jahrtausendalter 
Kultur auf Ceylon und dem indischen Festland von diesen 
Dschungeln wiedererobert und die Reste hoher menschlicher 
Kultur von der vernichtenden Gewalt seines Wachstums besiegt 
worden? Auch hier war es die Natur, die in stetem Drangen mit 
ihrer unbegrenzten Kra f t ihre alten Rechte gefordert und den 
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Menschen den Platz an der Sonne abgerungen hat. Selbst jene 
furchtbaren Feuersbriinste, die in der trockenen Zeit gewal-
tige Gebiete des indischen Dschungels in Asche legen, werden 
den Urwald nie vernichten und stets nur neues Leben aus den 
Resten der Zerstórung erwecken. Es ist der ewige Triumph der 
Natur, die mit ihrer urwiichsigen Kraf t im Kampfe mit den 
Geistern der Zerstórung den Sieg iiber alles Vergangliche des 
Lebens davontragt. 

Uber ein Viertel des indischen Festlandes ist mit Urwald be-
deckt. Tausende von Quadratmeilen dieser undurchdringlichen 
Wildnis iiberwuchern den Boden des Landes und verhiillen dem 
Menschen die Geheimnisse seines dammerigen Innem. Die Ruhe 
des Grabes liegt iiber der Finsternis seines Abgrundes, der den 
unerreichbaren Tiefen des Ozeans gleicht. Gespenstisches, phos-
phoreszierendes Leuchten erfiilltden feuchten Boden der Siimpfe, 
in dereń schwarzen Schliinden die Wurzeln umgestiirzter und 
abgestorbener, gigantischer Baume und unzahiiger Pflanzen-
leichen faulen. Engumschlungenes Gewirr tausendfaltigen Pflan-
zenlebens fliichtet ewig drangend aufwarts, dem Licht der Sonne 
entgegen. Es ist ein Kampf der Verzweiflung, der seit Jahrtau-
senden lautlos unter der alles erstickenden Decke des Wachs-
tums tobt, und unheimlich ist das Wesen dieses dumpfigen Ur-
waldgrabes und des in der Finsternis wuchernden Lebens, das 
in geisterhafter Blasse seine Haupter dem Licht zuwendet und 
der Dunkelheit des Abgrundes zu entfliehen sucht. E w i g trieb-
haftes Keimen erfiillt den erhitzten, garenden Boden des Dschun-
gels. Verworrenes Wurzelwerk uralter Baumriesen krampft sich 
iiber und unter der Erde ineinander und alles, was leben will, 
tragt Spuren verzweifelten Daseinskampfes. Turmhoch ragen 
tausendjahrige Stamme titanenhafter Urwaldbaume, an denen 
schlangenhafte Lianen und schmarotzende Schlinggewachse mit 
dem eigensiichtigen Triebe wurgender Zerstórung emporranken. 
Ein Meer von Famen- und Domgestriippen bedeckt den warmen 
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dampfenden Boden, aus dem alles Urgestriipp hervorbricht. Dort 
unten in diesen Abgriinden ist es unmóglich, ohne die Hilfe des 
Kappmessets auch nur einen FuB breit vorwarts zu dringen. 
Oberall schweben die Diinste des Fiebers iiber dem Rankenwerk, 
durch das sich die engen Wechsel der scheuen Urwaldtiere 
zwangen. 

In tiefen Wurzelhóhlen der Mangroven, unter Felsvorspriin-
gen und in dunklen Schlammlóchern liegen regungslos die tra-
gen Kórper riesenhafter Reptile, die sich in die dunklen, ruhigen 
Tiefen des Urwaldes zu monatelangem Verdauungsschlaf 
zuriickgezogen haben. Sonst ist das Leben dort unten, w o der 
T o d wohnt, zur Ruhe des Grabes erstarrt. Was lebt und leben 
will, drangt sich der Sonne zu. Dieser Sonne Indiens, die oft in 
Jahren der Diirre auch die Zahigkeit und Lebensenergie des Ur-
waldes bedroht, der Baumtitanen dichteste Kronen entblattert 
und so in die lichtlosen Abgriinde seines dunkeln Bereiches 
dringen laBt. Dann schlagt der Tod der Trockenheit alles Leben 
des Urwalds mit qualender Vernichtung. Selbst die peinigenden 
Geister der Tiefe, die Fiebermiicken, die ihre Heimat in der 
dumpfen Feuchtigkeit des Waldes haben, sterben in der Trocken-
heit der Sonnenglut. Das weiche, griine Meer der Vegetation er-
starrt langsam zur gelben farblosen Diirre, und im Rankenwerk 
der Zweige und Wurzeln knistert der Tod , der auch das Leben 
des zahesten Schmarotzertums entkraftet. Auch das Tierleben 
des Dschungels erstirbt dann unter der Gewalt der ehernen 
Naturgesetze. In die schmalen Wechsel, die durch das sterbende 
Bambus- und Farndickicht zu den immer sparlicher werdenden 
Wasserstellen fiihren, drangt sich die Weit der von Hunger und 
Durst gequalten Urwaldtiere. Denn der Durst in der Einsamkeit 
der Wildnis ist schwerer zu ertragen ais der Hunger. E r erweckt 
das Fieber, welches selbst die starksten Tiere des Waldes zur Er -
mattung treibt und die Gesetze des Dschungellebens auBer Kra f t 
setzt. J a sogar die wilde, schleichende Bestie des Urwaldes, der 
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Tiger und Panther, yergiBt den ewigen Durst nach Blut und 
Leben, wenn es gilt, die von der sengenden Glut vertrocknete, 
róchelnde Kehle an den Tiimpeln und Wasserlaufen mit dem 
labenden NaB zu netzen. Das muntere Leben der Tiere, welches 
sonst die rankende Welt der Laubkronen erfiillt, ist verstummt. 
Matt und fliigellahm rasten die Vógel , die sonst kreischend und 
zwitschernd das dammerige Griin des Waldes bevólkern. Die 
scheltenden und balgenden Scharen der Affenmeuten haben ihre 
Tummelplatze in dem luftigen Dickicht des Astwerkes langst 
verlassen. In der Not der Zeit sind sie zu einem Volk der Diebe 
geworden, um drauBen auf den Feldern und in den Garten der 
vom Hunger gepeinigten Menschen die letzten Friichte und Hab-
seligkeiten zu stehlen. Auch das furchterliche, gelbgestreifte Ge-
sicht des Tigers und des hungernden Panthers zeigt sich furcht-
los mehr denn je in dem Bereich des Menschen, w o sie ihre Opfer 
aus dem Hinterhalt mit einem miihelosen Schlag der Pranke 
tóten. Furcht und Entsetzen, Tod und Verzweiflung haben ihre 
Heimat im Urwald gefunden. Und wenn erst die rote Lohe des 
Feuers mit Glut und Qualm den Wald erfiillt, kennt die Not des 
fiirchterlichen Kampfes ums Dasein keine Grenzen mehr. Kni-
sternd, wie ein Heer hiipfender Kobolde, rasen dann die sprii-
henden Funken und das verzehrende Meer der Flammen durch 
das tote Gehólz, die von wahnsinniger Angst erfiillte Welt des 
Urwaldgetiers vor sich her treibend. Laut berstend óffnen sich 
die Spalten des gliihenden Erdreiches, ais ob die Hólle alles Le-
bendige auf Erden vernichten wolle. Wie gliihende Raketen 
schieBen turmhohe Garben der Glut in die Nacht des cjualmenden 
Wolkenmeeres, das die Statte der Vernichtung in tiefe Finsternis 
hiillt. In das Knistern und Prasseln des Flammenozeans mischt 
sich das Donnern stiirzender Urwaldstamme, und unter den Tie-
ren fliichtet alles, was noch die Kra f t des Lebens in sich spiirt, 
von den Instinkten zahen Lebenstriebes gepackt, hinaus in die 
kahlen, baumlosen Ebenen und Steppen des Landes. Unter der 
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warmen Asche, welche der Brand dem Boden zu neuem Wachs-
tum hinterlaCt, sind die verkohlten Reste unzahligen Lebens be-
graben. Aus ihren Triimmern bildet die Natur in der Zeit des 
Monsuns neues Leben und neue Kraft . Und bald, nachdem sich 
der lebenspendende Quell des Regens iiber diese Welt der schwar-
zen Triimmer ergieBt, beginnt wiederum diese gesattigte Frucht-
barkeit, die den ewigen Wechsel des Werdens und Vergehens im 
Urwald von neuem hervorbringt. Aus tausendfaltig unsichtbar 
verborgenen Keimen der Erde regen sich die von leidenschaft-
lichem Daseinsdrang erfiillten jungen Triebe, und allmahlich 
wird der sprieBende, dichte Busch wieder zum Wald, in den das 
Leben und die Kra f t der nimmer rastenden, ewig siegenden Na-
tur zuriickkehrt. Nun treten auch die Gesetze des Dschungels 
wieder in ihr altes Recht, und Leben und Tod ringen in dem 
Kampf ewigen Wechsels miteinander, bis wieder jener Tag des 
groBen, gliihenden Sterbens den Wald mit der GeiBel eines uner-
bittlichen und vernichtenden Naturgesetzes schlagt. 

J A G D E R L E B N I S S E 

I. S A M B U R J A G D 

^ verweilen auf der Jagd an den westlichen Hangen 
V, A / der Blauen Berge zur Samburstreife. Graue Nebel, die 

V V dunsthaften Reste des Monsunregens, steigen aus den 
tiefen Talem und Schluchten wie die weiBen Rauchwolken aus 
den Kratern der Erde. Die vibrierende Fruchtbarkeit einer 
wiedererwachenden Vegetation liegt iiber den Bergen, dereń 
uppiges Wachstum in den Monaten des indischen Sommers 
unter der Glut der Diirre erstorben war. Noch waren das Unter-
holz des Dschungels und die riesigen Graswildnisse, die zwischen 
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ihm lagen, von niedrigem Wuchs und fast miihelos passierbar. 
Gerauschlos pirschen wir durch die dammrigen Wechsel, w o 
wir auch den Fahrten des Tigers und Panthers begegnen. Unser 
Kamp, das aus zwei Zelten besteht, liegt versteckt an einer Ur-
waldlichtung in der Nahe einer engen FahrstraBe, die sich wie 
ein Tunnel durch das Laub des Dschungels windet. 

Der Sambur ist der Edelhirsch Indiens. Seine Heimat ist Asien 
und besonders die Walder des gebirgigen, siidlichen Indiens. 
In den Bergen der Nilgiris, im wilden Kardamumgebirge und 
an den westlichen Abhangen des groBen Randgebirges sah ich 
dieses kónigliche Tier auf seinen einsamen Wechseln im damm-
rigen Dschungel, auf den Futterplatzen der Grasdickichte, im 
weichen warmen Bett des Mooses und auf der wildbewegten 
Statte der Brunft. Oberall, wo mir der Sambur zu Gesicht kam, 
verwandelte sich der Eifer der Jagd in das Gefiihl der Bewunde-
rung, die ich vor der stolzen Erscheinung, der Kraft und der 
iiberwaltigenden Schónheit des Tieres empfand. Die Damme-
rung des Morgens und Abends ist die Zeit, w o wir den Sambur 
beim Asen und auf dem Zuge zu und von seinen Futterplatzen 
treffen. Der Dschungel wimmelt von Fiebermiicken, die wah-
rend der Nachte in dichten Wolken unsere Lagerstatte um-
schwarmen. In der Nahe des Kamps gahnt ein Abgrund, in dem 
wir auf das Blattermeer eines tausendjahrigen Urwaldes blicken, 
und hinter unserem Lager erheben sich machtige Bergwande mit 
kahlen Felsvorspriingen und tiefen Rissen, welche die unzugang-
lichen Nester des Geiers bergen. A m Tage unserer Ankunft 
sahen wir auf einer der vorspringenden Felskanzeln in dem 
grauen Dammerlichte des Abends einen Panther, der seine 
schlechte Laune durch die peitschenden Bewegungen seiner 
Rute kundgab, und in der ersten Nacht weckte uns sein blut-
riinstiges schnarrendes Bellen, das in der Nahe unseres Kamps 
durch die Nacht erscholl und unsere Hunde in groBe Unruhe 
versetzte. 
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Noch ehe das sterneniibersate Firmament im grauen Dammer 
des Tages verblaBt, brechen wir zur Samburpirsch auf. Es ist 
die Stunde, in der der Tag gleich den Nebeln der nachtlichen 
Finsternis dunsthaft und unmerklich liber den Rand des óstlichen 
Blickfeldes gleitet, um leise durch die Kuhle der Nacht auf die 
Erde niederzuschweben. Taufrische Feuchtigkeit schimmert von 
dem matten Blatter- und Grasermeer des Urwaldes. Langst sind 
die Harfenklange der Insektenwelt in der Abkiihlung, die 
nach Mitternacht aus dem weiten Himmelsgewólbe herabsteigt, 
verstummt, und noch schlummert die Vogelwelt in der Finster-
nis des Blattergewirrs. Nur das hohle, tiefe Glucksen eines Nas-
hornvogels tónt aus dem Abgrunde des Waldes zu uns herauf. 
Nachtliches Urwaldgetier, Schakale und wilde Hunde, die von 
ihren Raubzugen zuriickkehren, kreuzen unseren Pfad, auf dem 
wir im diisteren Dammerlicht des Morgens entlangpirschen. 
Gefiihrt von unsern beiden Shikaris, die uns ais Fahrtensucherund 
zur Orientierung in dem unwegsamen verworrenen Gelande des 
Dschungels dienen, gelangen wir bis zum Anbruch des Tages an 
das Ende einer breiten Talmulde, die mit dichtem Gestriipp und 
hohem Dschungelgras bedeckt ist. Nun trennen sich unsere 
Wege, die durch labyrinthartige Gange schmaler Wildwechsel 
fiihren. Es sind die einzigen Pfade, auf dereń Enge man die 
Wildnis der Dornen und schmarotzenden Schlinggewachse 
durchdringen kann. Wir finden frische Losung und Fahrten 
von Baren, die nachtlicherweile vor kurzer Zeit den Weg 
gekreuzt haben. Das berganfiihrende Gelande ist durch die hohe 
Dickung uniibersichtlich geworden, und nur miihsam drangen 
wir uns durch das zahe Unterholz, das von Blutegeln wimmelt. 
Allmahlich beginnt sich das Leben des Waldes zu regen. Zag-
haftes Zwitschern und Trillern der Vogelwelt dringt aus den 
iiber uns liegenden Baumkronen herab. Mit langgezogenem kla-
genden Schrei begruGt der Pfau das aufsteigende Licht des Tages. 
Uber der Erde liegt der warme Dunst, der die Wurzeln der wu-
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chernden Vegetation zu ewigem Wachstum treibt. Leiser Wind 
schwirrt in den hohen Grasern und in dem dichten Unterholz, 
durch das wir uns fast unhórbar hindurchschieben. Vor uns tónt 
das Schrecken eines Muntjacks, der lautlos wie ein Gespenst 
durch das Gestriipp bergan zieht. Hinter ihm hóren wir das 
Fallen der Geróllstiicke, welche die steile Wand seiner Flucht-
bahn herunterpoltern, und es ist ratselhaft, wie sich diese Tiere 
so gerauschlos zwischen der dichten Vegetation zu bewegen ver-
mógen. 

Endlich kommen wir zu einem erhóhten Punkt, der uns einen 
Uberblick gestattet. Es ist ein kleines, kahles Vorgebirge, von 
dem wir eine herrliche Sicht iiber die zu unseren FiiBen liegende 
Welt der Wildnis haben. Ein breites, mit jungem Grasdschungel 
bedecktes flaches Tal breitet sich vor unseren Augen aus. Zu 
beiden Seiten liegen ausgedehnte Sholas, in die die Sambur ein-
und auszuwechseln pflegen. Immer hóher steigt der helle Licht-
streifen im Osten und die Sonne wird nicht mehr lange auf sich 
warten lassen. Mein Shikari klettert zur Erkundung auf die an-
dere Seite des Hiigels, wahrend ich mich in Stiller Bewunderung 
dieser herrlichen Morgenstimmung, die schweigend iiber der 
Einsamkeit der Berge liegt, niedergelassen habe. Von driiben 
am Waldrand tónt das Gurren der erwachten Wildtauben und 
das Meckern der Dschungelhiihner. Blusternd brechen zwei 
antichambrierende Stachelschweine zu unsern FiiBen aus dem 
Versteck des Grases. Sie ahnen nicht, daB der Tod in Gestalt des 
Menschen iiber ihnen lauert. Ich erfreue mich an ihrem munteren 
neckischen Spiel, bei dem sich im Strauben ihres Stachelpelzes 
das leidenschaftliche Temperament ihrer Tierseele auBert. Da 
plótzlich schiebt sich die schwarze Gestalt Mathas, des Shikaris, 
um den Bergvorsprung. Erregt winkt er mir, ihm zu folgen. Der 
Weg an der steinigen Geróllhalde ist schwierig. Schweigend 
deutet Matha auf die Spuren des Lippenbaren, die man in kleinen 
Erdlóchern, unter Steinen und hohlen Baumwurzeln, w o die 
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Ameisen hausen, entdecken kann, und vorsichtig pirschen wir uns 
nun iiber das Steinmeer an den Vorsprung des Berges heran. 
Wie eine einsame Insel ragt er iiber die Grasdschungeln empor. 

A u f der anderen Seite hat Matha im hohen Gras einen asenden 
Sambur entdeckt. Doch wir haben keine Deckung und miissen 
beim Heranpirschen doppelt vorsichtig sein. Wenn auch der 
Wind giinstig ist, so haben wir doch die schwere Aufgabe, uns 
dem Tier gerauschlos und unauffallig zu nahern. Meine Biichse 
um den Hals gehangt, krieche ich auf allen vieren iiber die 
spitzen Steine an der schrag abfallenden Wand hinan. 
Meine Spannung wachst, je naher wir an die Nase des Berges 
kommen. Jetzt noch eine kurze Spanne, und ich schiebe meinen 
Kórper langsam vorwarts, um vorsichtig hiniiber zu blicken. 
Matha deutet in der Richtung nach dem Walde. Doch ich sehe 
nichts ais das unendliche Wogen der Graser, aus denen verein-
zelte kahle Aste abgestorbener, schwarzer Baumchen heraus-
ragen. Weiter driiben erhebt sich die Wand des Waldes wie eine 
machtige, dunkle Mauer iiber der Helligkeit des Horizontes. Ein 
Geier zieht weite Kreise iiber sein Jagdgefilde. Mit meinem 
Glase suche ich die Stelle ab, die mir der Shikari driiben am 
Walde bezeichnet hat. Doch ich entdecke nichts ais die kahlen, 
diirrenAste sonnenverbrannter Stauden, die sich wie schwarze 
verkohlte Menschenarme iiber dem Gras emporrecken. Mit 
der Anspannung meiner ganzen Sehkraft blicke ich hiniiber 
zu dem dammrigen Saum des Urwaldes. Endlich, lange 
nachdem sich meine Augen an die monotone Grauheit der Land-
schaft gewóhnt haben, erblicke ich dort das verhoffende Tier, 
das mir die linkę Flankę zukehrt. E in alter kapitaler Bursche 
seines Geschlechts. Stolz steht der Sambur, dessen graubrauner, 
feister Leib iiber das Meer des Grases herausragt, bald asend, 
bald in der Richtung mit dem Wind verhoffend und mit dem 
Spiel der ewig beweglichen Lauscher den Miicken wehrend, 
jederzeit bereit, beim Wittem einer Gefahr im nahen Dickicht 
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unterzutauchen. Die Entfernung bis hinuber zu ihm betragt 
etwa 200 Schritt. Miihelos konnte ich ihn mit meiner Fern-
rohr-Mauser erreichen. Mit kategorischer Geste bedeutet mir 
Matha zu schieBen, doch ich will dem Tier Zeit lassen, zu uns 
heruberzuziehen. E s ist kein Zweifel, daB der Hirsch yerspatet 
ausgetreten ist und vor dem Asen erst am Rande des Waldes 
sichert und abwartet, ehe er weiter heriiberzieht. Wenn ich 
mich in meiner Annahme tauschen sollte, so will ich es wagen, 
ihn und das nachfolgende Rudel, das er zu sichern scheint, anzu-
pirschen. Denn der Wind und das Vorgelande mit seiner weichen 
Dickung ist giinstig und wird mir bei meinem Vorhaben behilf-
lich sein. Ich versuche, meinen Kórper auf dem steinigen Unter-
grund in eine andere Lage zu bringen, doch ach, ich lóse bei 
einer ungeschickten Bewegung einen Stein des Gerólls, der pol-
ternd in die Tiefe kollert. 

Plótzlich wird es unter uns lebendig. Zwei Muntjacks, die un-
sichtbar dicht vor uns im Bett lagen, fliichten in langen Satzen 
durch das hohe Gras. Ich entsichere blitzschnell und nehme auf 
alle Falle das Blatt des heriiberaugenden Samburs ins Faden-
kreuz. Doch es wird wieder still um uns her, und lautlos wie zu-
vor liegt das Tal zu unseren FiiBen. Der Sambur steht, augt in 
der Richtung auf uns, windet und verhofft. Offenbar war ihm 
das Gerausch nicht besonders ungewohnt. Langsam, mit gra-
ziosem Wiegen des gekronten Hauptes zieht er bedachtig zu 
uns herauf. In erregter Spannung verfolge ich seine Bewegungen 
mit dem Glase und sehe, wie der alte Feinschmecker die jungen 
sprieBenden Spitzen des Grases und der Stauden abmaht. Sorg-
los, ohne viel zu sichern, nahert er sich ahnungslos dem Tode. 
Spitz kommt er auf uns zu. Wieder steht er still und schlagt seine 
Flanken mit den Stangen des Geweihs. Da, eine halbe Wendung 
nach rechts zum Walde hinuber, in dem ein Haher sein warnen-
des Krachzen ertónen laBt. Es ist der Wachter des Urwald-
getiers, und wenn er seine ironisch-heisere Stimme hóren laBt, 
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ist Gefahr im Bereich. Jetzt gilt es keine Zeit 2u verlieren; denn 
aufmerksam sichernd, mit erhobenen Lauschern, augt der Sam-
bur in unserer Richtung. Fadenkreuz, Blatt — ich steche und 
kriimme durch. Bellend gellt das Echo des Todes durch die 
Stille des Grasmeeres. Das Tier, das stark zeichnete, fliichtet un-
sicher, mit der letzten Anspannung seiner Krafte hiniiber zur 
Shola, an dereń diisterem Rand es verendend zusammenbricht. 
Matha macht einen Freudensprung. Aus seinen dunkeln Augen 
glanzt die Gier eines hungrigen Kannibalen. Immer enger und 
tiefer zieht der Geier in dem Blau des Athers seine Kreise, und 
goldene Strahlen der Morgensonne liegen iiber den turmhohen 
Wipfeln des Urwaldes, in dem das heisere Warnen des Hahers 
den Tieren des Dschungels das Unheil des Todes verkiindet. 

II. B A R E N J A G D 

Baren sind in den Gebirgen Indiens fast iiberall zu finden. 
Unter ihnen gibt es eine besondere Art, die man Lippenbar 
(Ursus labiatus) nennt, und die sich durch ihre GróBe und die 
etwas zugespitzte, schmale Schnauze mit stark ausgebildeten 
Lippen besonders auszeichnet. Es sind bescheidene Vertreter 
ihrer Gattung und werden, bei dem mageren Kosttisch, den 
ihnen die Natur meist bietet, von keinem Fettwanst oder Hócker, 
wie ihn der Braunbar hat, geziert. Sie raubern mit Vorliebe in 
Ameisenbauten, Termitenhiigeln, wilden Bienenstócken und 
suchen sich unter Steinen und alten Wurzeln die K a f e r und 
feisten Larven, die sie mit schmatzendem Wohlbehagen ihrer 
beweglichen Lippen verzehren. Ein merkwiirdig zottiges Haar-
kleid, das besonders um Hals und Schultern eine respektable 
Lange erreicht, macht ihn zu einer grotesken Erscheinung in der 
Tierwelt. Fast iiberall auf unsern Pirschgangen fanden wir die 
frischen Fahrten des Meister Petz, doch nie konnten wir ihn auf 
unsern Streifen auf seinen Wechseln iiberraschen. Scheu halt er 
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sich im Dickicht des Waldes, in hohlen Baumstammen und 
Hóhlen des Dschungels verborgen. Trotzdem konnten wir an 
den zahlreichen Fahrten und an der Losung, die wir besonders 
an feuchten regnerischen Tagen am friihen Morgen noch vor-
fanden, schlieBen, daB die Baren sehr haufig unterwegs waren 
und sich sogar auch ófters ganz in der Nahe unseres Kamps 
herumtrieben. 

Der Lippenbar gilt ais scheu, doch greift er, gereizt oder an-
geschossen, aus dem Hinterhalte hervorbrechend, den Menschen 
an. Bei seinen Angriffen und Fluchten entwickelt das plumpe 
Tier eine erstaunliche Behendigkeit. Wir beschlossen auf An-
regung unserer beiden Shikaris, der Barenpirsch einen Tag zu 
opfern, um diesen selten gesehenen Burschen zu Leibe zu gehen. 
Ais Jagdgebiet wahlen wir eine der groBen kahlen Gebirgs-
kuppen, dereń dunkle Riicken in der Ferne wie kauernde Un-
geheuer iiber den tiefen Baumdschungeln lagen. Da die Baren 
auch in hellen Mondnachten ihre Verstecke verlassen, so zogen 
wir es vor, die Pirsch zur Nacht und in der Dunkelheit zu 
beginnen. 

Unser Anmarsch zu den in dunsthafter Weite liegenden Ber-
gen war weit und miihsam. Wir muBten lange, bevor die Abend-
dammerung hereinbricht, unsere Wanderung beginnen. Unter-
wegs rasten wir auf einer kleinen Teepflanzung, die einem Me-
stizen gehort und einsam mitten in der Wildnis liegt. Unser 
Gastgeber bewirtet uns mit Ziegenkase, und wir teilen unsere 
Whiskyvorrate mit ihm. E r erzahlt uns ein abenteuerliches Er-
lebnis mit einem Lippenbaren, der bei seiner Erkundigungsreise 
in die Plantage von den Hunden angenommen wurde und Miene 
machte, den unbewaffneten Menschen anzugreifen. Nur durch 
die eilige Flucht entzog er sich der Attacke des gereizten Tieres, 
das ihn eine groBe Wegstrecke verfolgte. Aus diesem Grunde 
mahnt er zur Vorsicht und gibt uns auf unsern Weg einen ein-
geborenen Fiihrer zu den „Barenbergen" mit. Dort sollen sich 
6 D r i n n e b e r g, Von Ceylon zum Himalaja 
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nach den Berichten Eingeborener und unserer Shikaris viele 
dieser Lungerer nachtlicherweile herumtreiben. 

Im Westen senkt sich die Sonne in das brennende Glutmeer, 
welches den Horizont wie ein lodernder Feuerbrand erfiillt. In 
allen Farbnuancen des Lichtspektrums leuchtet der von einem 
tiefen, durchsichtigen Blau iiberwólbte Abendhimmel zu uns 
herab. Tiefer Frieden liegt iiber der Natur, und langsam erstirbt 
das Leben der zwitschernden Sanger, die uns am Tage so oft 
mit ihrem muntern Treiben und ihrer exotischen Buntheit er-
freuen. Leise und zaghaft beginnt der zitterndeChor der Zikaden, 
die Lauheit des Abends zu erfiillen. A u f einem schmalen Pfad, 
den wir mit Hilfe unseres Fiihrers gefunden haben, kommen 
wir rasch unserem Ziele naher. Wir passieren einen groBen, 
breiten Wildwechsel, auf dem wir die Fahrten von Elefanten, 
die aus der Ebene in die Berge gewechselt waren, finden. Ais 
ob ein Orkan gewiitet hatte, gleicht dort die Vegetation einem 
Triimmerfeld. Dicke Baumstamme liegen entwurzelt kreuz und 
quer, alles ist niedergetreten und zertrampelt. Im Geiste sehe 
ich die machtigen Rtisseltrager, die in einem Anfall von Ober-
mut dieses Chaos hervorgerufen haben. Uber eine Schneise hu-
schen die Schatten wilder Hunde, jener gefahrlichen Wilderer 
der indischen Walder. Sie jagen in Rudeln mit fabelhaften Jagd-
instinkten den Sambur und Muntjack, die diese Wólfe des 
Dschungels zu ihren schlimmsten Feinden zahlen. Endlich stei-
gen wir zur Hóhe unseres nachtlichen Reviers empor. Es ist 
inzwischen dammrig geworden, und alle die schattenhaften 
Umrisse und Formen, die wir um uns sehen, nehmen unbe-
stimmten, gespenstischen Ausdruck an. Vielerlei unbekannte 
Stimmen und Gerausche, die uns umgeben, rufen ein unheim-
liches und beklemmendes Empfinden hervor. Es ist der my-
stische Zauber der Urwaldnacht, die in der menschlichen Phan-
tasie vieleriei geheimnisvolle Vorstellungen und Furchtsam-
keit erweckt. 
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Inzwischen waren wir auf der kahlen, hohen Kuppe des Baren-
berges angekommen. Wir befinden uns auf einer Art Insel, um 
die ringsumher der Urwald brandet. Matha deutet hinunter in 
die Dunkelheit und meint, daB der Berg bald von Baren iiber-
laufen ware. Gerne redete Matha in Hyperbeln, was wir ais 
eine besondere AuBerung seines weidmannischen Tempera-
ments betrachteten. Wir schmieden einen Jagdplan und warten 
auf den Mond, der heute nacht seine Bahn durch das glitzernde 
Meer der Sterne ziehen wird. Unser Fiihrer, dem die einsame 
Gegend nicht unbekannt schien, gab uns den Rat, die Baren-
szene mit geteilten Rollen zu spielen. Konnte ich mir dann keinen 
Baren aufbinden, so war es doch vielleicht meinem Jagdgefahrten 
móglich, einen solchen aufzutreiben. Nun waren wir im 
ganzen fiinf. Ich postiere die Shikaris ais Vorposten mit dem 
Blick zum óstlichen Abhang des Bergriickens. Mein Jagd-
gefahrte und der Fiihrer sollten den nach Westen abfallenden 
Hiigel beobachten, wahrend ich mich in der Mitte postierte. 
Wir blieben also dieses Mai auf dem Anstand, denn mit der 
Pirsch ist dem Baren weder bei Tage, geschweige denn in der 
Nacht beizukommen. 

Die Nacht ist von unendlicher Klarheit, und die Pracht des 
Sternenmeeres gestaltet die Einleitung unseres nachtlichen Aben-
teuers zu einem marchenhaften Idyll. Z u beiden Seiten unter uns 
lauscht der schweigende Urwald. Graue Fledermause schweben 
mit leisem, gemachlichem Fliigelschlag in unruhiger Bahn iiber 
unseren Kopfen. A m Boden huschen die winzigen Schatten von 
Springmausen, die wie groBe Heuschrecken iiber den Rasen 
hiipfen. Das schauerliche Gewinsel ziehender Schakalrudel, 
dereń langgezogenes Heulen ihre Raubzuge begleitet, tónt von 
ferne aus der Tiefe des Waldes. Fahles Leuchten, das iiber den 
unbestimmten Umrissen einer fernen Bergkette aufsteigt, kiindet 
uns die Nahe des Mondes, dessen blasses und wiirdevolles Ge-
sicht sich langsam iiber der Silhouette des Gebirges erhebt. 
8* 
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Leise flieBt sein silbernes Licht iiber die geheimnisvolle Land-
schaft, und lange, machtige Schatten der Walder und des Ge-
steins schleichen am Erdboden und an den Hangen der Berge 
hinab. Nun vermag ich die Umrisse des Geróllhiigels, der zu 
meinen FiiBen liegt, deutlich zu erkennen. In Gedanken weile 
ich im gemiitlichen Kamp und wiinsche mir sehnlichst mein 
Miickennetz herbei; denn die Moskitos, die aus den dunkeln 
Gestriippen aufsteigen, machen das ruhige Ausharren zur Pein. 

D a — w a s ist das — sind es nicht mehrere unfórmige Schatten, 
die sich lautlos bergan in schrager Richtung auf mich zu be-
wegenl — Noch sind die Umrisse dieser nachtlich-spukhaften 
Wesen auch durchs Glas nicht zu erkennen, denn um sie schwe-
ben noch die Schatten des Waldes, aus dem sie gerauschlos her-
vorkamen. Langsam ziehen sie den Hang empor. Mit der ange-
spannten Kraf t meiner Augen, die gespannte Biichse krampf-
haft umfassend, folgę ich ihren schwerfalligen Bewegungen. Oft 
sind sie spurlos hinter dem Geróll der Steinhalden verschwunden. 
Grunzendes Gerausch und starkes Schnauben dringt zu mir 
herauf. Baren wiirden sich zweifellos gerauschloser nahem. 
Man sagt, sie gleichen unsichtbaren Wesen, die unhórbar und 
plótzlich erscheinen und ebenso rasch, wie sie gekommen, auch 
wieder verschwunden sind. Nun entdecke ich durch das Glas 
die langen wiihlenden und typischen K ó p f e von Schwarzwild. 
Es sind drei Wildschweine, die den Berg der Baren unsicher 
machen. Die Lage beginnt kritisch zu werden. Ruhig lasse ich 
die Tiere naher kommen. Jetzt sind sie auf etwa dreiBig Schritte 
von mir entfernt, und deutlich hóre ich das schmatzende und 
grunzende Gerausch, das die Tiere bei ihrer Wiihlarbeit unter 
Wurzeln und Steinen hóren lassen. Ein kraftiger Keiler und 
zwei Bracken, dereń dunkle Kórper sich jetzt deutlich gegen 
den hellen Boden abheben. E s zuckt mir in den Fingern, denn 
der Alte ist ein kapitales Stiick. Doch da verhoffen sie alle drei. 
Mit dem FuB bringe ich einen Stein meiner Deckung ins Rollen, 
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der kollernd bergab fahrt. Unter dem Schrecken des mannlichen 
Tieres beginnt die Jagd in langen Fluchten nach der Dschungel-
dickung, und weg war der Spuk, der mir wie ein kurzer, leben-
diger Traum erschien. 

Wieder ist alles still. Nur das Zirpen der Grillen und das hohle 
klopfende Gerausch eines PfefferbeiBers, der in den Kronen 
der Urwaldbaume ein eintóniges Konzert gibt, dringt an mein 
Ohr. Auch driiben bei den Shikaris riihrt sich nichts. Die kiihle 
Atmosphare liegt wie leblos liber der Erde. Kein Liiftchen regt 
sich. Seit zwei Stunden sitze ich auf ein und derse'ben Stelle, 
und ware nicht der magische Zauber der tropischen Nacht um 
mich her, ich hatte die Zeit ais eine Ewigkeit empfunden. 

Plótzlich halit von der anderen Seite des Berges das schrille 
kurze Pfeifen, ahnlich dem Schrecken des Muntjacks. Es ist 
Matha, der mir damit unauffallig ein „Aufpassen" zuruft. Doch 
er ist weit von mir entfernt, und trotzdem ich behend auf allen 
vieren iiber den Riicken des Hiigels krieche, um hinabblicken 
zu kónnen, kann ich nichts entdecken. Es ist kein Zweifel, der 
Bar muB in der Nahe sein. Da schiebt sich ein dunkler Kórper 
blitzartig heran. Es ist Matha, der wie eine niedergeduckte 
Katze iiber die Erde schleicht. Mit erregter Geste und seinem 
geringen englischen Wortschatz gibt er mir zu verstehen, daB er 
am westlichen Hang, in geringer Entfernung, einen Baren ge-
sichtet habe. In weitem Bogen pirschen wir, auf Handen und 
FiiBen kriechend, nach der etwa 120 Schritt entfernten Stelle, 
w o Matha den Baren auftauchen sah. 

Der westliche Hang hat manches Blickhindernis. Dort wach-
sen niedrige Ginsterstauden und vereinzelte Inseln hohen 
Grases, welche die Sicht storen. Doch Matha hat recht — denn 
dort unten schwankt ein schattenhaftes, dunkles Gebilde hinter 
dem phosphoreszierenden Wurzelwerke eines gestiirzten Stam-
mes. Es ist der Bar, auf den wir voll Spannung warten. Ein 
scharrendes Gerausch begleitet die Bewegung seiner Tatzen, 
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welche die Baumleiche bearbeiten. Jetzt sehe ich durch das 
Glas deutlich den K o p f mit der spitzen Feinschmeckerschnauze, 
die nach eifrigem Wiihlen haufig in der dunkeln Hóhle der 
Wurzeln untertaucht. Dort scheinen Leckerbissen, wohl Honig 
oder siiBe, frische Ameiseneier, verborgen zu sein. BlaB liegt das 
matte Licht des Mondes auf dieser Szene, die mich zur langeren 
Beobachtung reizt. Doch der Shikari, in dem sich der wilde In-
stinkt der Mordlust um des leckeren Mahles willen regt, móchte 
der Szene, welche ihm langweilig diinkt, bald ein Ende machen. 
Auf dem Bauche kriechend, suche ich mich naher an das Tier 
heranzuschieben. Aus den Biischen, die zu meiner Rechten 
liegen, klingt das warnende Glucksen einer Dschungelhenne. 
Der Bar wird stutzig und verhofft. Unwillig brummend erhebt 
er sich und erscheint mir jetzt, auf seinen Hinterlaufen stehend, 
mit den ausgestreckten Tatzen, im Lichte des Mondes einen 
machtigen Schatten hinter sich werfend, von riesenhafter GróBe. 
Wohl wittert er die Gefahr, denn er laBt seinen Kosttisch im 
Stich und wendet sich aufrecht stehend zum Angriff. Ich lasse 
ihm nun keine Zeit, schnelle empor und in kurzeń Satzen ver-
ringere ich den Abstand auf acht Schritte. Ein heftiges Brum-
men und Schneuzen ist seine Antwort. Ich halte auf die linkę 
Brustseite unterhalb des weiBen Halskragens und feuere. Der 
Bar bricht im Feuer zusammen und walzt sich den Hang hinab. 
Tief unten wird der Fali von einer Steinhalde aufgefangen; doch 
da erhebt sich das Tier plótzlich wieder auf die Hinterlaufe und 
laBt ein klaglich schmerzliches Gebriill ertónen. Doch seine 
Kraf t , mit der er verzweifelt einen zweiten Angrif f wagt, ist ge-
brochen, und unter Klagen stiirzt und verendet er. 

Zur selben Zeit halit driiben am Berge ein dumpfer Knall 
von der Biichse meines Jagdgefahrten. Auch ihm ist das Jagd-
gluck zu Hilfe gekommen. Ein riesenhafter, ausgewachsener 
alter Bar, der, durch meinen BiichsenschuB vergramt, auf der 
Ruckseite des Berges zum Dschungel hinabfliichten wollte, ist 
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ihm unmittelbar vor die Miindung seiner Mauser gelaufen. 
Meine Trophae war mittelmaBig, eine jungę Barin von etwa 
180 Pfd., wahrend die Beute meines Gefahrten nahezu das 
doppelte Gewicht aufzuweisen hatte. Die Morgendammerung 
war nicht mehr fern. Kiihle der Nacht liegt liber den stillen 
Bergen, und wir warmen unsere klammen Glieder an einem 
lustig prasselnden Feuer, wahrend der Fiihrer zur Plantage 
hiniibereilt, um einige Kulis zum Transport der Beute zu be-
sorgen. Noch wahrend wir mit der schweren Last kampwarts 
ziehen, bricht das warmende Licht des jungen Tages herein und 
begleitet uns auf unserem Marsch zu den Zelten. 

III. G A U R J A G D E N 

Auf der Gaurpirsch irren wir schon tagelang in den Bambus-
dschungeln des Wynaddistriktes umher, der auf der West-
seite der Nilgiris wie eine gigantische Terrasse zur Kiiste hinab-
steigt. Die Vegetation dieser Urwalder hat schon einen aus-
schlieBlich tropischen Charakter, obwohl das Gebiet noch etwa 
2000 bis 3000 FuB iiber dem Meeresspiegel liegt. Der Wynad ist 
eines der dankbarsten Reviere fur den GroBwildjager im Siiden 
Indiens. Die Wildnis, die meist iiber sumpfigem und unweg-
samem Boden wuchert, ist von jener faszinierenden Urwiichsig-
keit, wie wir sie nur in den von uralten Waldbestanden be-
deckten wilden gebirgigen Gebieten Indiens antreffen. Ein Vor-
dringen im Wirrnis einer unheimlich wuchernden Baum- und 
Pflanzenwelt ist mit vielen Gefahren und Wagnissen verbunden. 
Uberall schleicht der Schatten des Fiebers. Die von dumpfiger 
Faulnis erfiillten Siimpfe wimmeln von Malariamiicken, und 
unter dichtem Laubgewirr und Rankenwerk lauert das Ver-
derben in der Gestalt des nimmermiiden Urwaldtodes. Das 
reiche Tierleben findet in den schiitzenden Verstecken zer-
kliifteter Schluchten und Taler, in den Abgriinden des Waldes 
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und in den undurchdringlichen Gurukudickichten seine Heimat, 
und die feuchtwarme Atmosphare, die wie Treibhausluft liber 
der Erde liegt, erweckt das tausendfaltige Leben giftigen Ge-
ziichts. Weniger gefahrvoll ist der Dschungel wahrend der 
trockenen Jahreszeit, wenn die sengende Glut des indischen 
Sommers die letzten Safte der Vegetation verzehrt, und sich die 
schwere dampfige Luf t in den Hauch feuriger, flimmernder 
Lohe verwandelt. Wenn dagegen die Zeit des Regens beginnt 
und die Abgriinde des Waldes von diinstender, warmer Feuch-
tigkeit erfiillt sind, steigen Myriaden der Miickenheere aus seiner 
Tiefe hervor und machen dem Menschen, der in dieser Hólle 
lebt, das Dasein zur peinvollen, lebenvernichtenden Qual. 

A u f unsern Streifziigen fanden wir in diesen Gebieten zahl-
reiche frische Fahrten eines unglaublich reichen Wildstandes. 
Weite Gassen und Lichtungen im Bambus- und Dorndickicht 
zeigten uns die Verwustungen, die ziehende wilde Elefanten-
herden angerichtet hatten. Wahrend der dunkeln Nachte, die 
wir schlaflos unter unsern Zelten verbrachten, hórten wir oft 
aus der Ferne das Trompeten der Dickhauter, die auf ihren 
nachtlichen Streifziigen den Dschungel unsicher machen. Sam-
bur, Axishirsch, Schwarzwild, Baren, Gaurrudel und viele an-
dere Wildarten, von denen sich Fahrten zeigten, schien der 
Wald in groBer Zahl zu beherbergen. Wir fanden auch die 
Spuren der groBen Katzen, von Tiger und Panther, welche die 
Klauen ihrer Tatzen in den weichen Bast eines von der Rinde 
entbloBten Teakbaumes schlugen, der in der Nahe einer 
Wasserstelle stand, um sie dort nach Katzenart zu schiirfen. Im 
weichen Sand und in der morastigen Erde an den schmalen 
Wasserlaufen, der Tranke des Urwaldgetiers, entdeckten wir 
die Prankenabdriicke ihrer machtigen Tatzen. Oft schienen die 
Raubtiere nachtlicherweile neugierig unser Kamp zu um-
kreisen, in dessen Nahe wir wahrend der Nacht stets ein Feuer 
unterhalten lieBen. Wir konnten die Nahe der Bestien an dem 
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unruhigen Verhalten und der Witterung unserer Ponys und 
Karrenochsen, die wir zum Schutze gegen die Raubtiere in 
einem Gestriippkral eingeschlossen hatten, feststellen. Mit der 
gespannten Biichse saCen wir dann lauernd hinter der kiinst-
lichen Dickung im Anstand, doch konnten wir nie einen dieser 
lautlos-unsichtbaren nachtlichen Besucher mit unseren Blicken 
erreichen. 

Unsere Anwesenheit im Wynaddschungel galt dem Gaur 
(Bos gaurus) oder Bison, der in den Waldern und Steppen des 
siidlichen und mittleren Indiens in groBen Rudeln auftritt. 
Altere Stiere (Bullen) sondern sich oft von den Herden ab und 
durchstreifen ais Einzelganger das Dickicht. Ihnen zu begegnen, 
ist gefahrlich, da sie ohne fast jede weitere Veranlassung den 
Menschen annehmen. Der Gaur ahnelt in seinem Kórperbau 
und Gehórn dem wilden Kapbiiffel , den er jedoch an GróBe 
weit iibertrifft. Ais DurchschnittsmaB nimmt man eine Schul-
terhóhe von 1,70 bis 1,90 m und eine Lange bis 3,20 m (von 
Stirn bis Wedel gemessen) an. Die Pirsch auf den Gaur ist aus 
vielerlei Griinden mit groBen Schwierigkeiten verkniipft, denn 
seine dichte Urwaldheimat, in der sich die Rudel tagsiiber un-
sichtbar verborgen halten, ist unwegsam und nur unter Auf -
wendung fast iibermenschlicher Miihen zu durchdringen. Zu-
dem sind die Tiere auBerordentlich scheu und furchtsam und 
besitzen eine feine Witterung. Der angeschossene Gaur nimmt 
den Menschen mit ungeheuerlicher Gewalt an, und deswegen 
fordert die J agd auf ihn von dem Jager gróBte Sicherheit im 
SchuB, Mut und rasche Entschlossenheit. Gewóhnlich begeg-
neten wir auf unseren friiheren Pirschgangen auf Sambur an den 
nórdlichen Abhangen der Blauen Berge zufallig dem Gaur, 
doch kamen wir nie nahe genug heran, um einen sicheren SchuB 
anbringen zu kónnen. 

Tagelang folgten wir nun schon den Fahrten, die wir an den 
Eindriicken der Schalen und den abgeasten jungen Bambus-
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und GurukuschoCen erkennen konnten. Wohl kamen wir eines 
Tages in unmittelbare Nahe eines Rudels, dessen Winden wir 
deutlich hóren konnten. Doch hinderte uns das iiber drei Meter 
hohe Elefantengras, die Tiere, die offenbar von der entgegen-
gesetzten Seite in das Dickicht eingewechselt waren, zu sehen. 
E h e man die Stelle, w o das Rudel iiste, erreichen konnte, war 
das wilde Heer polternd hinter einer Geróllwand verschwunden. 
Den niedergetretenen Wechsel benutzend, rannten wir hinter 
den abziehenden Tieren her und kamen gerade noch recht, das 
etwa zwólf Stiick starkę Rudel in einer gegeniiberliegenden 
Bambusdickung verschwinden zu sehen. Endlich am vierten 
Tag , nachdem wir schon die Hoffnung auf Gaurbeute auf-
gegeben hatten, brachte uns ein Zufall in die Nahe eines starken 
Gaurrudels. Nach einer anstrengenden Pirsch auf Sambur, mit 
der wir uns fur die Erfolglosigkeit der Gaursuche entschadi-
gen wollten, ziehen wir ermiidet am spaten Nachmittag mit den 
Flinten in die nahe beim Kamp liegende Talsenkung hinab, um 
an einem kleinen Tiimpel, der auf der Sohle lag, einige Wasser-
hiihner fur unsere Abendmahlzeit zu erlegen. Beim Hinabklet-
tern fanden wir einen noch ganz frischen Gaurwechsel. Rings 
umher war das Gras niedergetreten, und die abgeasten Halm-
strunke zeigten den jungen Saft, der wie Tautropfen aus den 
Schnittstellen quoll. Fiir uns gab es keinen Zweifel, daB wir es 
mit einer ganz frischen Fahrte zu tun hatten, die kaum einige 
Stunden alt sein konnte. In groBer Hast eilen wir zu dem 3 km 
entfernten Kamp zuriick, um unsere Flinten gegen die schwer-
kalibrigen Biichsen umzutauschen. 

Unsere Mudigkeit war nun, ais wir zur Talmulde zuriick-
gekehrt waren, durch das gesteigerte Jagdfieber abgelóst wor-
den. In gróBerer Entfernung taucht auch wirklich schon das 
Rudel auf, das gemachlich asend an der westlichen Seite des 
Hiigels, am Ende einer schmalen Talmulde, emporzieht. E s ist 
ein starkes Rudel von etwa zwólf bis fiinfzehn Stiick, unter 
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denen wir einige starkę Bullen zu erkennen glauben. Rasch pir-
schen wir uns in Begleitung beider Shikaris auf dem K a m m des 
Hiigels entlang, w o wir fast miihelos im niedrigen Dschungel-
gras vorwarts kommen. Die Sonne war am Untergehen, und die 
Dammerung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Daher 
hieB es rasch handeln, denn bald schwindet in der plótzlich 
herabsinkenden Dunkelheit das Biichsenlicht. Tiefes Schweigen 
und einsame Ruhe liegt liber der Landschaft. Der Wind kommt 
aus der entgegengesetzten Richtung, und deutlich hóren wir das 
Winden der Tiere zu uns heriiberdringen. Auf der gegeniiber-
liegenden Seite des Aachen Tales liegt dichter Baumdschungel, 
aus dem das leise ersterbende Zwitschern der Vogelwelt und 
das Locken der Dschungelhahne in den stillen Abend tónt. Zwi-
schen uns und das Rudel schiebt sich wie eine Mauer ein hohes 
Gurukufeld, welches den freien Blick auf den unter uns liegen-
den Hang stark beeintrachtigt. Doch aus dem Winden, das man 
ganz in der Nahe hórt, schlieBen wir, daB die Herde nicht mehr 
weit von uns entfernt ist. Vorsichtig schieben wir unseren Kór-
per durch die hohen, im Windę leise flirrenden Graser, die uns 
das Blickfeld versperren. Endlich sehen wir den unteren Hiigel-
rand. Da taucht etwa vierzig Schritte vor uns der riesige K o p f eines 
Gaurstiers auf, der mit seinen schwarzen blinkenden Lichtern 
zu uns heriiberaugt. Doch plótzlich ist der Kopf des Tieres ver-
schwunden. Wir ducken uns nieder und halten uns bereit, vor-
warts zu preschen. Ob er uns wohl bemerkt hat? Ringsumher 
ist alles ruhig. Nur dicht vor uns hóren wir das rupfende und 
mahlende Gerausch des Asens, das Brechen von diirren Zwei-
gen und das pustende Gerausch des Atems, den die Tiere wah-
rend des Sicherns durch den Windfang ausstoBen. Immer mehr 
schwindet das Dammerlicht, das langsam die nachtliche Dunkel-
heit ankiindet. Da wir von dem Rudel nicht iiberrannt werden 
wollen, miissen wir uns jetzt bemerkbar machen. Noch sehen 
wir nichts. Die Tiere sind in einer Senkung versteckt, in der die 
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Vegetation durch die dort festgehaltene Feuchtigkeit des letzten 
Regens iippig wuchert. Unsere Shikaris folgen uns in einigem 
Abstand. Wenn das Rudel losbricht, werden sie plótzlich ver-
schwunden sein. Mein Jagdgefahrte schlagt einen Bogen und 
sucht iiber die Herde zu kommen. Da taucht plótzlich und laut-
los wie ein Gespenst in acht Schritten Entfernung vor mir zwischen 
dem dammrigen hohen Gras zum zweitenmal der dunkle K ó r -
per eines riesigen Bullen auf. E in gewaltiges schwarzes Haupt 
fahrt iiber den Spitzen des Grases empor. Ich backe blitzschnell 
an, halte auf gut Gliick in die Gegend des Blatts, das ich zwischen 
den Grasern nur unbestimmt ausmachen kann, und feuere. 
Hundertfaches Echo des Schusses halit durch das stille Tal. Das 
Tier und mit ihm die Herde war verschwunden. Wir stiirzen 
vorwarts den Hiigel hinab, wahrend das Rudel in voller Fahrt 
polternd talabwarts zieht. Der hinterher fluchtende Bulle kommt 
wahrend der hastigen Flucht zweimal auf die Knie und erhalt 
wahrend des Sturzes noch zwei Kugeln. Doch weiter geht die 
Flucht des schwer weidwunden Tieres. Noch nie hatte ich mit 
dieser Blitzeseile repetiert und geschossen. Unter der Kugel 
meines Gefahrten bricht eine riesige, fluchtende Gaurkuh im 
Feuer zusammen. Doch ehe wir bei ihr sind, erhebt sich das 
schwerkranke Tier, und schnaubend nimmt sie uns an. Rasch 
tauchen wir seitwarts in der Dickung unter. Keuchend bricht 
das Tier durch das hohe Gras, und nachdem es in einiger Ent-
fernung eine zweite und dritte Kugel empfangt, macht die zu 
hóchster Wut gereizte K u h kehrt und prescht an uns vorbei den 
Hang hinab, dem Weg des Rudels folgend. Doch sie kommt 
nicht weit, denn schon nach zehn Schritten bricht sie zusammen, 
und der schwere Kórper kollert den Abhang hinab. Der 
weidwunde Bulle ist mit der Herde in die gegenuber-
liegende Shola abgezogen. Unsere beiden Shikaris sind 
inzwischen herbeigekommen, und wir lassen sie bei der 
gefallenen K u h zuriick. 
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Auf dem AnschuC und der Fahrte, die durch die Talmulde 
zieht und eine klaffende OfFnung im gegeniiberliegenden Bam-
busdickicht hinterlaBt, war reichlich SchweiB zu finden. Das 
schwerkranke Tier konnte, nach unserer Vermutung, nicht 
weit mitgezogen sein, und wir hofften, sein Wundbett noch 
vor Einbruch der Finsternis zu erreichen. Doch bei einem 
angeschossenen Gaurbullen galt es vorsichtig zu sein. Langsam 
schlangeln wir uns durch den dunkeln Wechsel und geraten 
immer tiefer in den von undurchdringlichem Unterholz bewach-
senen Dschungel. Infolge der zunehmenden Dunkelbeit kónnen 
wir keine SchweiBfahrten mehr entdecken und eilen blindlings 
iiber diirre Aste und wuchernde Schlinggewachse auf dem 
ausgetretenen Wechsel, den die Herde in das Dickicht gerissen 
hatte, vorwarts. Ohne die Bresche, die uns das fliichtende Rudel 
gelegt hat, waren wir hier in dieser Wildnis kaum weitergekom-
men. Zudem war die Gefahr, sich in der Dunkelheit im Dschun-
gel zu verirren oder auf Giftschlangen, die dort iiberall ver-
borgen liegen, zu stoBen, zu groB, und wir entschlossen uns 
daher, wenn auch unwillig, die Verfolgung erst in der Friihe des 
nachsten Morgens fortzusetzen. 

Noch in der Nacht kamen die Kulis vom Kamp heriiber, und 
in dem gespenstischen Licht eines groBen flackernden Feuers 
wurde die K u h an Ort und Stelle zerwirkt. Die Manner fiihren 
einen Freudentanz auf und rósten die in lange Stucke gescbnit-
tenen Fleischfetzen, die sie an Stócken in die Glut des Feuers 
halten. Halb roh werden ungeheure Quantitaten von den wonne-
trunkenen Menschen verschlungen, wahrend die iibrigen Fleisch-
teile und der K o p f des Tieres um Mitternacht zum Kamp hin-
ubergeschleppt werden. Schon friih in der Morgendammerung 
kommt eine Herde Kulis von der etwa 8 km entfernt liegenden 
Kaffeepflanzung heriiber ins Kamp, denn wie ein Lauffeuer hat 
sich wahrend der Nacht die Kunde von dem UberfluB unserer 
Fleischvorrate verbreitet. Noch ehe sich die Sonne zeigt, sind 



IOO Von Ceylon zum Himalaja 

wir unterwegs auf der Fahrtensuche. Die grauen feuchten Nebel 
der Nacht liegen wie diinne Rauchschwaden iiber den Talern. 
In den Wipfeln der Baume trillern die Vógel ihren ersten 
MorgengruB. Ais wir durch den warmen Dunst des Tales dem 
Urwalde zuschreiten, schreckt ein Samburtier, das wir driiben 
beim Asen gestórt haben. In langen Fluchten schnellt es graziós 
durch das hohe Gras, am Rand des Dschungels einen Augen-
blick verhoffend, und verschwindet in der graugelben Dickung, 
in der auch wir wieder die Fahrte des Gaurrudels aufnehmen. 
Nach einstiindigem Suchen finden wir den Bullen verendet im 
SchweiBe liegend, mitten im dichten Bambus. Schakale und 
anderes Raubzeug hatten dem Luder wahrend der Nacht schon 
stark zugesprochen. Die Decke hing an manchen Stellen in 
Fetzen herab, wahrend der prachtvolle K o p f mit dem gebroche-
nen Auge noch die stolze machtvolle Kra f t des Tieres ausdriickte. 
E s war der erste und letzte Vertreter des stolzen Gaurgeschlechts, 
den ich in den Revieren der Blauen Berge zur Strecke brachte. 

I V . T I G E R J A G D 

Ich bin Jagdgast bei einem mir bekannten Englander, der 
im nórdlichen Ganjamdistrikt in einer der zentralen Provinzen 
Indiens wohnt. In der von der Sonne verbrannten Ebene 
pirschen und driicken wir auf schwarze Bócke, die dort heimisch 
und in groBer Anzahl zu finden sind. Doch in der staubigen 
óden Ebene, bei der sommerlich gesteigerten Temperatur, die 
bleiern auf dem Kórper lastet, ist dieser Sport keine besondere 
Freude, und sehnlichst wiinsche ich mir das Ende dieses von 
den unerfreulichen Erscheinungen eines tropischen Sommer-
klimas begleiteten Vergniigens herbei. Schon beginne ich mit 
meinen Vorbereitungen zur Abreise, ais wir von einem bekann-
ten Pflanzungsbesitzer aus den in nordwestlicher Richtung ge-
legenen Bergen durch einen Eilboten die Nachricht von einem 
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„ K i l l " erhalten. Mit „ K i l l " bezeichnet man in der anglo-indi-
schen Jagdsprache das von einem Tiger gerissene und getótete 
Opfer eines Haus- oder Dschungeltieres. Der Kill bietet in den 
meisten Fallen die beste und miiheloseste Gelegenheit, den sonst 
fast unsichtbaren Tiger zu Gesicht zu bekommen, und wenn 
man vom Gliick begiinstigt ist, auch zu erlegen. Treibjagden 
auf ihn bedingen gewisse giinstige Umstande und miissen, um 
zu einem Ergebnis zu kommen, mit langen Vorbereitungen und 
unter Einsatz eines fast unerschwinglichen Aufwandes an den 
hierzu geeigneten Mitteln unternommen werden. Sie sind fiir 
den gewóhnlichen Sterblichen fast unmóglich, und es bleibt nur 
die allerdings wenig weidmannische Methode des „Aufsitzens" 
beim „ K i l l " . Oft wird der Kil l auch kiinstlich provoziert, indem 
man ein gróBeres Haustier ais Koder aussetzt, um einen in der 
Nahe aufgespiirten oder gesichteten Tiger anzulocken. Dieses 
Verfahren, das wir in den siidlichen Gebirgen mit allen Mitteln 
der Erfahrung anwandten, hatte uns jedoch nie einen greifbaren 
Er fo lg gebracht. Somit kann man sagen, daB ein giinstiges Er-
gebnis beim Tigerkódern mittels des vorbereiteten Lockmittels 
mehr oder weniger einem gliicklichen Zufall zu danken ist. Um 
so mehr begruBt man daher die Gelegenheit des Kills, der unter 
bestimmten Voraussetzungen und besonders geeigneten Mo-
menten meist immer zu einem giinstigen Erfolg fiihrt. 

Bald haben wir in fast vierstiindigem Ritt die etwa 40 km ent-
fernten Berge erreicht. Der Kill befindet sich in der Nahe eines 
Dschungeldorfes, dessen Bewohner einem primitiven Stamme 
angehóren. Sie leben in Hiitten, die aus Schilfgras bestehen und 
zum Schutze gegen Raubtiere unter den griinen Laubverstecken 
hoher Baume verborgen liegen. Die Frauen des Stammes werden 
vor fremden Augen wie Kleinode versteckt gehalten. Aus wel-
chem Grunde dies geschieht, ist mir nicht bekannt geworden. 
Doch ais ich die erste und letzte der Dschungelschónen zufallig 
zu Gesicht bekam, habe ich nach dem vorgefiihrten Modeli, das 
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einer wiedererwachten agyptischen Mumie glich, kein weiteres 
Bediirfnis verspiirt, die iibrigen Frauen des Waldes kennenzu-
lernen. Hinter dem Dorfe, das wie ein Vogelnest an dem Ab-
hange eines hohen, mit uralten Baumen bewachsenen Berges 
hangt, dehnt sich der Urwald aus. Das Wurzelgewirr tausend-
jahriger Teak- und Brotfruchtbaume klettert wie ein Knauel 
ineinander verschlungener Schlangenleiber an den Hangen em-
por, und nirgends entdecken wir in den Baumkronen ein freies 
Platzchen, das Luft und Sonnenlicht auf den dumpfen Boden des 
Waldes dringen laBt. Der Weg, den wir durch das Dickicht be-
nutzen, ist ein niedriger Wildwechsel, der oft so verwachsen ist, 
daB wir uns mit dem Kappmesser Bahn brechen miissen. In 
einer Aachen Talsenkung, in die wir hinabsteigen, liegen zwi-
schen hohen Grasdschungeln verborgen einige Reisfelder der 
eingeborenen Dórfler . Dort ganz in der Nahe eines Wasser-
laufes, der die Felder bewassert, wurde ein weidender Zebu-
ochse, der kurz zuvor noch im Joche des Pfluges stand, von dem 
Tiger gerissen und in die Nahe des Waldsaumes geschleppt. 
Das Tier war mit Ausnahme der iiblichen Verletzung an der 
Halsschlagader, durch die der Rauber das Blut getrunken und 
seine Mordgier befriedigt hatte, unverletzt. Um so mehr konnte 
man annehmen, daB der Tiger in der Nacht zu seinem Opfer 
zurtickkehrt, und da der Abend nicht mehr fern ist, gehen 
wir eiligst an den Bau der „Machans" , hochsitzartiger Platt-
formen, die wir aus Zweigen auf den Stammen zweier bei-
einanderliegenden Baume in der Nahe des getóteten Tieres er-
richten lassen. 

Der Ki l l bleibt unberiihrt, und alle Vorbereitungen miissen 
sich in unauffiilliger Lautlosigkeit vollziehen. Dabei haben wir 
die gróBte Miihe, die herbeigelaufenen neugierigen Eingebore-
nen zuriickzuhalten. Selbst die Herden der Affen, die sich in 
groBen Scharen iiber uns in den Baumkronen versammelt haben 
und infolge dieses auBergewóhnlichen Ereignisses ihr gerausch-
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voll keifendes Gejohle ertónen lassen, scheinen uns das Gliick 
des Erfolges verderben zu wollen. Der Himmel ist mit schweren, 
drohenden Wolken bedeckt, und bevor noch die Dammerung 
hereinbricht, dróhnt der Donner und zucken Blitze eines tro-
pischen Gewitters durch das Tal, wahrend ein Sturzregen seine 
dichten Fluten vom Himmel schickt. Mitten in dieser Sintflut 
sitzen wir regungslos, vollkommen durchnaBt, auf unsern beiden 
Hochsitzen, die sich gegeniiberliegen und iiber welche die GieB-
biiche des Regens strómen. Doch langsam verebbt das Wetter, 
und nur noch ein feiner Spriihregen rieselt durch die Dunkel-
heit des Abends, die sich allmahlich zur Finsternis verdichtet. 
Ringsumher im Dschungel riihrt sich kein Blattchen. All-
mahlich hat der warme feine Regen aufgehórt. Nur das mono-
tone Gerausch niederklatschender Wassertropfen begleitet das 
gedampfte Zirpen der Zikaden, die unter der schiitzenden 
Baumrinde und in trockenen unterirdischen Wurzelhóhlen ihr 
nachtliches Lied singen. Leise regt sich das verspatete, geheim-
nisvolle Leben der tropischen Urwaldnacht. Schwarme von 
Leuchtinsekten surren summend, wie gespenstische Schleier 
auf- und niederwallend, iiber der dunstenden, feuchten Erde. 
Einsame Nachtfalter, die in der unbestimmten Dunkelheit von 
unheimlicher GróBe erscheinen, schwirren mit ihren groBen, 
rotgliihenden Augen um mich her. Zu meinen FiiBen gackert im 
Gestriipp ein Dschungelhahn seine Liebeserklarung, wahrend 
sich im dichten Unterholz raschelnd unsichtbare Geistec be-
wegen. Driiben iiber den Feldern zieht ein Rudel Schakale. Sie 
scheinen das Luder zu wittern, denn langsam nahert sich ihr 
langgezogenes Geheul, das wimmernd von den Bergen widerhallt. 

Kaum ist es mir móglich, mich der stechenden und blut-
saugenden Qualgeister der Nacht zu erwehren. Es ist ein Mar-
tyrium, sich fast wehrlos diesem tagscheuen Gelichter auszu-
liefern. Rauchen ist unmóglich, und jede unvorsichtige Bewe-
gung kann uns den zum Mahl erwarteten Gast vergramen. Wir 
7 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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kennen die scharfen Sinne und feinen Instinkte des Raubtieres 
zu genau und wissen auch, daB wir nur bei der Aufbietung 
unserer gesamten Willenskraft unser Ziel erreichen werden. So 
vergeht die erste Halfte der Nacht, und immer noch sitzen wir 
regungslos auf diesem Marterpfahl der Selbstzerfleischung. 
Langsam, qualend langsam, schleicht Minutę um Minutę vor-
iiber. Raufende Schakale und anderes unsichtbares Raubzeug 
machen sich in der Dunkelheit an dem Luder zu schaffen. Wir 
sehen und hóren fast nichts, denn es ist immer noch stockfinster, 
und nur das Gerausch der keifenden und balgenden Aasrauber, die 
an dem Kadayer zerren, dringt zu uns herauf. Nach Mitternacht 
wird es etwas lichter iiber uns, doch das Luder liegt in tiefer Finster-
nis, und nicht einmal die Umrisse kónnen wir von ihm erkennen. 

Da — was ist das — driiben, nicht weit von uns, hóren wir 
das Schimpfen einer Affenmeute, und prasselnd stiirzt das von 
den Tieren geschiittelte diirre Astwerk hinab in die Tiefe des 
Waldes. Immer starker wird das bellende Gebriill, und es ist, 
ais ob die Hólle eine Herde teuflischer Kobolde losgelassen hatte. 
Vielleicht nahert sich der Tiger, der Kónig und Despot des Ur-
waldes, den das Volk der Affen besonders fiirchtet. Oder ist es 
die groBe Schlange, die sich mit dem griinen Gliihen ihrer 
Augen auf nachtlichen Raubziigen lautlos durch das Geranke 
der Baumkronen windet, um die schlafenden Tiere meuchlings 
zu iiberfallen? — Uberall lauert im Urwald der Tod in tausend-
faltiger Gestalt, neben dem ewig treibenden und sprossenden 
Leben elementarer Naturkraft. J a selbst der Mensch tragt das 
Verderben und die Vernichtung in das ringende Leben der 
Wildnis. Lautlos lauernd hockt er mit der todbringenden Waffe 
im Hinterhalt und trachtet den gehetzten Tieren des Waldes 
nach dem Leben. Nur tut er es zum Unterschiede von allen 
iibrigen Wesen der Natur mit der vergniiglichen Begierde des 
Mordens, und selten aus Notwehr oder irgendwelchen andern 
zwingenden Beweggriinden. Ein altindischer Dschungelspruch 
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schon zeiht den Menschen der Mord- und Diebesgeliiste und 
wirft ihn unter die Aasrauber des Waldes. 

Dies sind dic vier, 
Die nie gefiillt seit Urbeginn 
Dschakalas Schlund und des Geiers Gier, 
Und des Affen Pfot' und des Menschen Sinn. 

Endlich, es mochte gegen zwei Uhr morgens sein, war der 
Tiger da. Lautlos wie ein Schatten hat er sich herangeschlichen, 
und nur durch das fauchende und schnarrende Rócheln, welches 
dem Menschen das Blut in den Adern erstarren laBt, verrat er 
seine Ankunft. Mit einem unwilligen Schnauben vertreibt er das 
Rudel der Aastiere, die schon seit Stunden bei der Leiche 
schmausen. In unbestimmten Konturen sehe ich eine nebelhaft 
verschwommene, dunkle Masse am Boden kauern. Doch das 
angestrengte Suchen meiner ermiideten Augen im Dunkel der 
Nacht und die Erregung, die mich erfaBt, sind so stark, daB es 
mir vor den Augen zu flimmern beginnt. Ich hóre das Zerren 
und ReiBen am Kill. E in dumpfer Geruch von Blut und dunsten-
den Gasen, die aus der geóffneten Bauchhóhle des Kadavers 
strómen, dringt zu mir herauf. E in Schauder erfaBt mich. Meine 
Nerven sind zum ZerreiBen angespannt, und ich vergesse liber 
dem furchtbaren Ereignis, welches sich unsichtbar, mit unheim-
lichen Gerauschen zu meinen FuBen abspielt, fast vollkommen 
den Zweck meines Hierseins. Nichts sehen kónnen, die greif-
bare Nahe der Bestie zu wissen, mit den Augen nicht erfassen 
zu kónnen, was die Sinne zum Verzweifeln nahe wahnen, und 
die Gerausche des Entsetzens zu hóren, war die hóchste Steige-
rung dieser schon seit Stunden wahrenden Nervenanspannung. 
Mehrere Małe packę ich die Biichse an — versuche durch das 
Glas die Umrisse des Tiers aus der Finsternis zu lósen. Doch 
ich sehe, daB es zwecklos ist, denn nur nach den Gerauschen ist 
es mir móglich, die ungefahre Richtung, in der sich das Raub-
tier befindet, auszumachen. Wie gerne hatte ich meinen Ge-
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fahrten auf dem gegeniiberliegenden Hochsitz davon verstandigt 
und ihm mein MiBgeschick berichtet. 

Minutenlang riihrt sich fast nichts am Kill. Das Raubtier liegt 
still und yerhofft — oder aber hat es das Luder durch die Witte-
rung, die es bekommen haben mag, verlassen und ist lautlos in 
den Dschungel gewechselt. Doch nein — wieder hóre ich das 
ReiBen, das Glucksen der blutigen Fleischmassen, die der 
Rauber sich mit seinen riesigen Eckzahnen vom Kadaver zerrt, 
das Mahlen des furchtbaren Gebisses und das blutgierige Lecken 
der rauhen Zunge, welche die letzten Reste stinkenden Blutes 
aus der Hóhle des Bauches trinkt. Bald wird der Tiger satt sein 
oder, durch irgendein Gerausch vergramt, das Luder verlassen. 
Ich bin verzweifelt iiber mein Pech, und blitzschnell schieBen 
mir tausend Gedanken der Uberlegung durch mein miides Ge-
hirn. Meine letzte Hoffnung ist die Morgendammerung, die 
wohl nicht mehr fern sein kann. Da plótzlich zerreiBt ein greller 
Blitz, ein donnerahnlicher Knall die hoffnungslose Finsternis 
und bricht den Bann des furchtbaren Schweigens. Mein nach-
barlicher Gefahrte driiben auf dem Machan hat das Raubtier 
entdeckt und ihm die Kugel angetragen." Auch mir schien es, 
ais ob ich im Zucken des Feuerstrahls die Bestie kauern sah. 
Hundertfacher Widerhall des Biichsenschusses schwingt von 
den hohen Bergwanden zuriick. Ein schnarrendes Schrecken 
erfolgte auf den SchuB, und alles liegt wieder in tiefer Ruhe. 
Finsternis schwebt iiber dem Schauplatz des nachtlichen Dra-
mas, doch der Bann der UngewiBheit ist gelóst, und erregt tau-
schen wir unsere Meinungen aus. Mein Gefahrte, der den Schat-
ten des Waldrandes in seinem Riicken hatte, konnte von seinem 
Sitze aus die Umrisse des niedergekauerten Tigers, der sich von 
dem hellen Sande des im Hintergrunde liegenden Wasserlaufes 
deutlich abhob, erkennen. E r wartete lange und ungeduldig auf 
den Knall meiner schweren ExpreBbiichse, denn es war vorher 
besprochen, daB ich den ersten SchuB haben sollte. Nachdem 
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ich aber seine Geduld auf eine derartig harte Probe gestellt hatte 
und er das Entweichen des Tigers befiirchtete, trug er ihm die 
Kugel an, iiber dereń Wirkung er ais ausgezeichneter Nacht-
schiitze keinen Augenblick im Zweifel war. Es ist sein achter 
Tiger. Noch war es nicht sicher, ob das Tier weidwund ent-
kommen oder auf dem AnschuB blieb. 

Noch konnten wir in der tiefen Finsternis, die durch den 
schwer bewólkten Himmel nicht weichen wollte, nicht unter-
scheiden, was unter uns vorging. Mein Gefahrte behauptet zwar, 
daB von dem Tiger nichts mehr zu sehen sei. Es ware jedoch 
unverantwortlich gewesen, den Machan in der Dunkelheit zu 
verlassen, um unsere MutmaBungen zu priifen. In fieberhafter 
Ungeduld erwarten wir das erste Dammerlicht des Morgens. 
Grau, wie ein nebelhafter Schleier, senkt es sich langsam auf die 
Erde herab. Jetzt erkennen wir deutlich die verschwommenen 
Umrisse des Kills, doch der Ort ist leer, und von dem Tiger ist 
nichts zu sehen. Noch nie habe ich mir das Licht des Tages 
sehnlicher herbeigewiinscht, ais an diesem Morgen. Leuchtend 
steigt das erste Friihrot iiber die Kamme der Berge, und noch 
ehe wir die Hochsitze verlassen haben, hóren wir die Stimmen 
der Dschungelleute, die sich in der Ferne plaudernd und rufend 
nahern. Der wenige SchweiB, den wir auf dem AnschuB ent-
decken, will nichts besagen. Doch es ist kein Zweifel, die Bestie 
ist weidwund entkommen. Wir warten auf das volle Tageslicht 
und verfolgen vorsichtig mit entsicherter Biichse die Fahrte, 
die in das Dickicht des Dschungels zuriickfiihrt. Blasiger 
SchweiB am Blattwerk und an den Halmen, die iiber dem Boden 
wuchern, begleiten die Fahrte. Bei der Verfolgung ist gróBte 
Vorsicht geboten. Unter groBer Miihe, mit dem Dschungel-
messer arbeitend, kriechen wir durch Dornen und wildverwach-
senes Urgestriipp, und unsere Fahrtensuche in der Uniibersicht-
lichkeit des Dschungels ist mehr wie tollkiihn. Uber eine 
schmale Lichtung, die wir vorsichtig in der Deckung des Unter-
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holzes umkreisen, fiihrt unser Weg. Auf der anderen Seite, am 
Saume des Waldes, bemerken wir in dem zerdriickten Scłiilf ein 
von SchweiB gerótetes Bett. Es ist ein Wundlager des Tieres. 
Am Abhange einer steilen Schlucht geht es hinab. Mit zerschun-
denen Handen und Gesichtern dringen wir im Jagdeifer durch 
die Unwegsamkeit der verfilzten Dickung. Auf der Sohle der 
Schlucht, zwischen niedrigen Farnen und Moosen, entdecken 
wir endlich das Opfer dieser Nacht. Mit der letzten Kraft suchte 
sich das Tier an dem gegeniiberliegenden, steilen Gestriipp-
hang emporzuarbeiten, was wir an den verzweifelten Spuren, die 
seine Tatzen dort hinterlieBen, beobachten konnten. Mit miidem, 
gebrochenem Auge, die Ziige eines heroischen Todeskampfes 
um die Lefzen, lag der schwere, gestreifte Kórper der Bestie 
in dem weichen, griinen Bett der Moorhalde, wohin ihn sein 
Schicksal in den letzten Ziigen seines kraftvollen Lebens ge-
bettet hatte. Es war das prachtige, ausgewachsene Exemplar 
eines mannlichen Konigstigers, der iiber neun FuB Lange maB. 
Leider hatte mich dieses Mai mein Jagdgluck verlassen, und das 
Los des gliicklichen Zufalls war meinem Gefahrten zugefallen. 
Doch die Erinnerung an dieses von erschiitternden Eindriicken 
erfiillte Erlebnis dieser Nacht ist mir unvergeBlich und ge-
hórt zu den interessantesten Ereignissen meiner Jagden in den 
von damonischem Zauber und iiberwaltigender Schónheit und 
Romantik umgebenen Urwaldern Indiens. 

DAS HAUS D E R R A S T 

uf den Reisen und Wanderungen in Indien begegnet man 
Lfast iiberall diesem Hause der Rast, dessen schiitzendes 

.Dach ein Asyl des Wanderers bildet. In der Sprache 
des Landes nennt man es Dak- oder Travellor Bungalow, weil 
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es den im Lande Umherreisenden 2ur Unterkunft dient. Seine 
Einrichtung stammt aus jener Zeit, in der sich die Verkehrsver-
haltnisse unter dem Regime Englands noch im Anfangsstadium 
der Entwicklung befanden und die weiten Reisen im Lande in 
kurzeń Etappen zuriickgelegt werden muBten. Doch auch heute 
noch, nachdem ausgedehnte Eisenbahn- und StraBennetze alle 
Gebiete des Reiches miteinander verbinden, ist das Haus der 
Rast fur den Reisenden unentbehrlich. Zudem sind bei der un-
geheuren Ausdehnung Indiens diese Rasthauser ein notwen-
diges Bediirfnis des Verkehrs geworden. So findet man das Haus 
der Rast sogar in den entlegensten Gegenden des Landes. Ja, 
selbst in den unzuganglichen Urwaldern, unter der Sonnen-
glut der indischen Tiefebenen, vor den Mauern antiker Tempel-
stadte und an den steilen Hangen wilder Gebirgsziige gewahrt 
das schattenspendende Dach dieses kleinen, traulichen 
Hauschens ein Obdach. Und wer kónnte es je vergessen, daB er 
diesem Ort der Gastlichkeit kóstliche Stunden der Ruhe und 
Erholung verdankt. 

Auf meinen Reisen in Indien habe ich das friedliche Idyll der 
Rasthauser den meist unzulanglichen und ungenieBbaren Gast-
statten stets vorgezogen. In vielen Fallen war ich auch auf die 
Benutzung des Hauses der Rast, welches oft in manchen Distrik-
ten die einzige menschenwurdige Statte der Unterkunft ist, 
angewiesen. Meine Eindrucke, die ich an diesen Orten roman-
tischer Poesie gewann, sind von eigenartigen Reizen erfiillt. Sie 
gehóren zu jenen Erlebnissen, welche die Empfindsamkeit der 
Seele tief bewegen und in der Erinnerung des Menschen unver-
lóschlich haften. Manchmal ist das Wesen dieses kleinen Hauses 
der Rast recht diirftig und kiimmerlich. Alter und Verwahrlosung 
haben es nicht selten in einen recht schlechten Zustand versetzt, 
so daB die Gastlichkeit unter seinem Dache von oft zweifelhafter 
Art ist und man dem unwohnlichen Ort oft gerne wieder den 
Riicken wendet. Doch meist ist der in ihm wohnende Frieden 
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von einer lieblichen Poesie, welche die Stunden der Ruhe zur 
beschaulichen Erholung gestalten. Und dann fallt es schwer, von 
ihm Abschied zu nehmen. In gróBeren Stadten Indiens findet 
man auBer den Hausern der Rast die oft vorziiglich geleiteten 
Hotels, die selbst die verwóhntesten Anspriiche des Europaers 
erfiillen kónnen. Doch nichts gleicht diesem ruhigen, freund-
lichen Hauschen, das drauBen, fern von dem bewegten Treiben 
der Menschen, unter schattigen Baumen in bliihenden Garten 
und in der stillen Behaglichkeit einer lauschigen Natur verborgen 
liegt und dem Fremden, der seine Gastlichkeit begehrt, die 
Pforten óffnet. 

D A S H A U S D E R R A S T I N D E R I N D I S C H E N 
T I E F E B E N E 

Auf meiner Reise in den sudlichen Tiefebenen weile ich eine 
Reihe von Tagen an einem der bedeutungsvollsten Orte 
religiósen Kults in Indien. Es ist die Zeit der pomphaften Tem-
pelfeste, die sich jahrlich mit einem groBen Aufwand an Pracht 
und Reichtum in den Tempeln und StraBen der Stadt abspielen. 
Weit drauBen vor der gerauschvollen Stadt, in der schon seit 
Tagen die Massen von religióser Begeisterung erfaBter Volks-
haufen hin- und herfluten, befindet sich das Haus der Rast. Un-
scheinbar, in oder Verlassenheit liegt es hinter einem Meer von 
schlanken Kokospalmen, die wie ein hoher Wall den Ort der 
Tempel umschlieBen. Es ist, ais ob hinter dieser lebendigen 
Mauer der Palmen das Leben der Stadt in den Abgrund ver-
sunken ware. Denn kein Laut dringt in die Einsamkeit zu mir 
heriiber, und in traumerischer Ruhe liegt das kleine Haus im 
Schatten junger Mangobaume, dereń Zweige unter der Last der 
birnenahnlichenFriichte fast niederbrechen. Wuchernde Schling-
gewachse, die sich wie die Leiber von Schlangen an den Stam-
men emporwinden, bilden einen tunnelartigen Laubgang, der 
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von der roten, staubigen StraBe zum Hauschen hiniiberfiihrt. 
Es ist das typische Bungalow Indiens, dessen Wohnlichkeit von 
groBen behaglichen Reizen ist. Einstóckig, mit weitvorspringen-
dem, schattenspendendem Dach, das eine geraumige Veranda 
iiberdeckt. Im Innem die schlichten, weiBgetiinchten Raume, 
in dereń Dammerlicht sich bei geschlossenen Jalousien eine 
wohltuende Kiihle verbreitet- Alles in reinlicher Pflege und 
Sauberkeit. Tische, Stiihle und Bettgestelle sind aus Holz und 
von bescheidener Einfachheit. Dieses Haus der Rast ist ein 
groBeres Bungalow, welches fiinf Raume und eine Kiiche ent-
halt. Hohere englische Regierungsbeamte steigen auf ihren 
Dienstreisen ófter hier ab. Schon deswegen gibt sich der Pachter 
Miihe, das Haus in gutem Zustand zu halten. Hinter dem Hause, 
durch einen niedrigen iiberdachten Gang verbunden, liegt die 
Kiiche, Stallung und Dienerwohnung. Ein besonderer Raum 
dient fur die Unterkunft des Pachters und seiner Familie. 

Wider Erwarten treffe ich keine Gaste im Bungalow. Einsam 
liegt es, inmitten eines Wirrsals von duftenden Strauchern und 
schatdgen Laubkronen, abseits von der StraBe, zwischen Beeten 
grelleuchtender Blumen und bliihendem Rankenwerk versteckt. 
Kaum beriihren die Strahlen der Sonne das schwere Ziegeldach 
und den Vorplatz des Hauschens, denn alles liegt unter dem 
Schatten dichten Laubes, dessen dammriges Griin in zarten Re-
flexen auf den Wanden des Hauses spielt. Tag und Nachte sind 
in diesem stillen Haus von friedvoller Ruhe. Selten dringt 
Larm von der StraBe oder der nahen Stadt heriiber. Von beson-
derem Reize sind die Dammerstunden und hellen Nachte, die 
langsam aus dem tiefen Blau des abendlichen Himmels herunter-
sinken und die Natur mit dem Wunder eines magischen Lichts 
erfiillen. Wahrend noch am Abend aus rótlicher Erde das Flim-
mern der Sonnenwarme aufsteigt, senkt sich der frische Hauch 
der Nacht durch das Dach der Blatter, und langsam flutet die 
Kiihle durch die Tiiren und Fenster des Hauses. Dieses leise 
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Hiniibergleiten des blendenden Tageslichtes in die wohltuende, 
dammernde Stille des Abends ist die erhabenste Stunde des 
Tages. Leise beginnt das webende Leben der Nacht. Dort drii-
ben, unter den dichten Kronen des Palmenmeeres, setzt ein 
zartes Facheln ein, das dem Flirren des Windes in den Gip-
feln der Palmen gleicht. Zuerst ist es ein leise schwingendes 
Tónen, dann steigert es sich zu einem leidenschaftlichen Rhyth-
mus, der wie der zitternde Chor von Harfen die Stille des 
Himmelsgewólbes erfiillt. Bald liegt das Singen dieser nacht-
lichen Insektenheere iiber dem dichten Laub des Gartens, bald 
raunt es in unendlicher Ferne der Ebenen, ais ob die nachtlich 
unsichtbaren Geister unruhevoll auf- und niederschwebten. 
DrauBen auf der von dem griinlichen Dammerlicht erfiillten 
Veranda, wo ich in Stiller Beschaulichkeit diesem nachtlichen 
Treiben lausche, schwarmen auch schon die unruhevollen 
Ileere der Moskitos. Es sind die einzigen nachtlichen Plage-
geister in dieser friedlichen Einsamkeit. 

Langsam óffnen sich in der Kiihle des Abends die Bliitenkelche 
dem herniedersteigenden Tau, und ein sinnbetaubender, suB-
licher Duft schwebt iiber dem warmen Erdboden des Gartens. 
Unter dichten Blumenbeeten huschen die Schatten kleiner Mo-
schusratten, die in dem dunkeln Versteck der Blumen und 
Straucher ein munteres Spiel miteinander treiben. Doch auch 
der Tod wohnt zwischen dem flimmernden Leben der Nacht, 
und manche Gefahren lauern drauBen unter dem dichten Ge-
striipp und dem niedrigen zerfallenen Mauerwerk des Gartens. 
Leise gleiten dort die Schatten der Kobra, die wahrend des 
Tages in den dunklen Verstecken des Gemauers verborgen 
liegt. Ziingelnd erhebt sich das geblahte Haupt mit den stechen-
den, schwarzen Augen iiber der warmen, lebenspendenden Erde, 
und das schrille Schrecken der Tiere, die unter dem Gestriipp 
verborgen sind, zeigt mir, daB die nachtlich schleichende 
Schlange im Garten ihre Opfer fordert. Auch in der griinlich 
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dammerhaften Luft beginnt sich das Leben der Nacht zu regen. 
GroCe Scharen fliegender Hunde von ungewóhnlicher GróBe 
steigen driiben aus den Palmenwaldern auf. Fledermause schwir-
ren, wie spukhafte Kobolde, unter den dichten Kronen der 
Mangos und dem Dache der Veranda, und ich spiire das leise 
Facheln ihrer Flughaute und hore das Piepen, das aus ihrem 
ewig hungrigen Munde dringt. Hoch oben im Mangobaum 
lassen sie sich gerauschlos nieder, und leise schmatzen die 
kleinen, gefraBigen Schnauzen, die sich an den Friichten des 
Baumes giitlich tun. Manchmal fallen die Friichte klatschend zur 
Erde nieder, und rasch huschen die behenden Moschusratten 
herbei, um diese Leckerbissen in die Dunkelheit des Gebiisches 
zu schleppen. 

Selbst im Hause der Rast beginnt ein geheimnisvolles Leben. 
Unter dem Gebalk des Daches zirpen Heimchen ein nachtlich 
monotones Lied. Riesige Nachtfalter, dereń groBe Schatten ge-
spenstisch an dem hellen Gemauer des Hauses gaukeln, werden 
von dem Schein der flackernden Kerze angelockt. Sie kommen 
zu Dutzenden aus der Finsternis herein und lassen sich ver-
trauensselig im Hause nieder. An den weiBgetiinchten Wanden 
und an der Decke watscheln die kleinen possierlichen Geckos, um 
die schwirrenden Miicken und Falter zu erhaschen, die in ein-
tónigem Rhythmus dort auf- und niedersteigen. Die kleinen, win-
zigen Eidechschen mit den eigenartig dicken Kópfen sind harm-
lose Freunde des Menschen, mit dem sie in groBer Vertrautheit 
unter einem Dache wohnen, um dort die blutgierigen, lebenden 
Fieberherde der Moskitoschwarme in groBen Mengen unschad-
lich zu machen. Mit sicherem Instinkt liegen sie lauernd auf dem 
Wechsel der Miicken, um dort plótzlich mit dem Pfeil ihres 
elastischen, klebrigen Ziingleins nach ihrer Beute zuschieBen. 

Immer starker duften die Blumen und Bliiten des Gartens in 
der zunehmenden Kiihle der Nacht. Eine erfrischende Brise, die 
durch die geóffneten Jalousien dringt, bewegt leise wallend den 



IOO Von Ceylon zum Himalaja 

grauen Schleier, der mich vor der Blutgier der Miicken schiitzt. 
Aus der Ferne tónt jetzt das eintónige Zirpen der Zikaden in den 
Baumen des Palmenwaldes, und bald versinke ich unter diesen 
narkotisierenden Gerauschen der Nacht in einen tiefen Schlaf, 
aus dem mich erst am friihen Morgen das im Osten herauf-
steigende rote Gliihcn der Sonne weckt. Ein taufrischer, neuer 
Tag liegt iiber dem Blatterdach des Gartens, in dem das nacht-
liche Leben langst verstummt ist. Auch driiben in dem Dickicht 
der Palmenwipfel ist der eintónige Chor der Insekten durch das 
helle Zwitschern der erwachenden Vogelwelt abgelóst worden. 
Leise facheln die Kronen des Palmenwaldes in der kiihlen Mor-
genluft, wahrend sich die feuchten Diinste der Nacht in zarten 
Schleiern langsam iiber dem Erdboden verfliichten. Es sind die 
letzten Spuren des nachtlich erąuickenden Zaubers. Leuchtend 
beginnt die Sonne des jungen Tages den gliihenden Lauf, und 
alles Leben beginnt unter ihren Strahlen zu ermatten, bis wieder 
die Nacht mit ihrem magischen Schimmer aus der Blaue des 
Himmels herniedersteigt und das Leben in der Natur zu neuem, 
geheimnisvollem Treiben erweckt. 

D A S H A U S D E R R A S T I N D E N B E R G E N 

Einsam liegt das kleine Bungalow an einem óden Gebirgs-
hang, der wie eine Halbinsel in die Tiefe eines kraterartigen 
Abgrundes hineinragt. Es ist das Haus der Rast, in welchem wir 
haufig auf unseren Jagdstreifen in den wilden Gebirgsgegenden 
des siidlichen Indiens Unterkunft finden. Dach und Mauern 
sind mit der griin-grauen Patina feuchter Zersetzung iiber-
zogen, und rings um das einsame, ruinenhafte Haus wuchert 
das dichte Gestriipp des Urwaldes. Eine Fiut von Lianen rankt 
um Fenster und Tiiren, hinter denen die einsamen, dammrigen 
Kammern liegen, und es ist, ais ob dieser Ort schon seit Jahr-
hunderten in trauriger Yergessenheit liegt. 
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Uns ist dieses Haus der Rast nicht unbekannt. Denn vor nicht 
allzu langer Zeit fanden wir unter seinem Dache Schutz und Zu-
flucht, wahrend drauBen liber dem Gebirge das schwere Wetter 
des Nordwest-Monsuns tobte. Damals war der Aufenthalt in 
den Waldern durch die Feuchtigkeit und die damit verbundene 
schwere Blutegel- und Fiebermiickenplage zur Unmóglichkeit 
und groBen Gefahr geworden. Wir erlebten zu jener Zeit in dem 
unheimlichen, ruinenhaften Gemiiuer des Hauses einen furcht-
baren, nachtlichen Gewittersturm, der nach einem schwiilen 
Tage die Wildnis in ein wahres Inferno verwandelte. Es schien 
uns, ais ob in dieser unheimlichen Nacht das Vorgebirge, auf 
dem sich das Bungalow befand, in den Schlund einer feuer-
speienden Hólle versinken wolle. Ewiges Briillen des Donners, 
dessen Echo sich hundertfach an den Wanden der steilen Berge 
brach, und das fahle Leuchten der Blitze zerriB die Finsternis 
der Nacht. Ringsumher dróhnte gespenstisches Achzen und 
Stóhnen der von dem Orkan geschiittelten Urwaldriesen, und 
iiber uns schwankte das ausgehóhlte Gerippe des morschen 
Dachbodens, dessen Gebalk auf uns herabzustiirzen drohte. 

Noch heute finden wir bei unserer Wiederkehr an einem 
Friihlingsmorgen die Spuren der Verwiistung, die jenes nacht-
liche Wetter in der Umgebung des Bungalow angerichtet hatte. 
In der Nahe liegen die vom Sturme gefallten Stamme des Ur-
waldes, die wie gebrochene Saulen eines eingesturzten gigan-
Uschen Tempels durcheinander liegen. Aus ihren vom Blitze 
erschlagenen Leibern wuchert bereits das ewig-triebhafte Leben 
des Urwalds hervor. Lianen und schlingendes Blattergewirr 
haben bereits die Ruinen des Dschungels mit einem griinen 
Leichentuch bedeckt, und aus der Faulnis der Baumleichen er-
heben sich die geisterhaft blassen Haupter der Orchideen, die 
zwischen brennendroten, duftenden Bliiten und einem Ranken-
werk von Dornengewachsen auf dem erstorbenen Kórper der 
Baume ein Fest der Auferstehung feiern. Tief unten in dem 
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Bergkrater, an dessen steilen Wanden einst die Wolkentriimmer 
des Sturmes brandeten, blicken wir jetzt hinab auf das unend-
liche Blattermeer des Urwaldes. Unsichtbare, feuchtheiBe Diinste 
des Fiebers steigen zu dem Vorgebirge herauf. Eintausendstim-
miger Vogelchor schwebt schillernd iiber den Wipfeln. Ober 
uns wólbt sich der klare, tiefblaue Himmel, und vergeblich 
suchen die Diinste des Nebels aus den tiefen Talem den Weg 
zu dem reinen Ather, der die Gipfel der Berge umgibt. Zwi-
schen klaffenden Wolken einer nebelhaften Atmosphare hin-
durch blicken wir in kurzeń Zwischenraumen in die tief unter 
uns leuchtende, sonnenbeschienene Ebene, aus der nachts das 
Trompeten der Elefantenherden zu uns heraufdringt, und um 
uns liegt der furchterweckende Zauber der Einsamkeit. Man 
hórt nur die Stimmen der Wildnis, dereń merkwiirdiger Klang 
dem menschlichen Ohr so fremd erscheint. 

Suchend schweift das Auge iiber die wipfelbedeckten Hangę 
und Schluchten, aus denen bald nah, bald fern diese eigenartigen 
Gerausche des Urwaldes zu uns heraufsteigen. Oft ist es das 
dumpfe Schrecken des Samburs, das schrille Pfeifen des Munt-
jaks, das schnarrende Róhren des im Dickicht verborgenen 
schwarzen Panthers oder das erregte Klaffen der AfFenmeuten, 
die sich gerauschvoll den Weg durch das griine Meer der dich-
ten Laubkronen bahnen. Der Blick, der sich uns vom Hause der 
Rast óffnet, ist von iiberwaltigender Schónheit. Wenn sich am 
Tage die atmospharischen Diinste wie die leisen Schleier blau-
licher Rauchfahnen aus den Talem erheben, weitet sich dem 
Auge die Sicht in die Raumlosigkeit des Weltenraumes, und fern 
am Horizont steigt wie ein blauer, glitzernder Spiegel der weite 
Ozean empor. Hinter seiner Raumlosigkeit taucht der Himmel 
in jene Weiten, in die wir nur mit der Kraft unserer Phantasie 
zu folgen vermógen. Es ist, ais ob sich die Augen an diesem 
ewig wechselvollen Spiel von Melancholie und Freude nicht 
satt zu sehen vermógen. Diese góttliche und zugleich damonische 
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Natur, dereń Anblick in uns eine tiefe Ergriffenheit weckt, 
ist von unerhórter Grandiositat. In unendlicher Ferne, gleich-
sam getragen von jenem dunsthaften Hauch einer flimmernden 
Atmosphare, schwebt wie ein Trugbild das von den Strahlen 
der Sonne iiberflutete Paradies der fruchtbaren Westkiiste von 
Malabar. 

Mit unbeschreiblichen Gefuhlen erleben wir von unserem 
herrlichen Aussichtspunkte die iiberwaltigend schonen Reize 
des tropischen Tages und der von griinlichem Dammer erfiillten 
zauberhaften Nachte, das Erwachen und Versinken des feurigen 
Lichtkreises der Sonne, dieses lebenspendenden und zugleich 
vernichtenden Himmelslichtes, welches die Fluren Indiens in 
seiner Glut verzehrt, um sie nach der Zeit des Regens bald wie-
der zu neuem Leben zu erwecken. Aus den verborgenen Griin-
den der Natur tónt das ratselhafte Weben unsichtbarer Geister, 
und Myriaden geflugelter Sanger und zirpender Musikanten er-
fullen die Dunkelheit der Nacht mit ihrem unruhevoll schwir-
renden Chor. Alle diese wundersamen Erscheinungen der Natur 
sind von jenem unwiderstehlichen Zauber der Ursprunglich-
keit begleitet, der auf die Seele und die phantasievolle Gedan-
kenwelt des Menschen einen tiefen Eindruck hinterlaCt und uns 
diese wunderbaren Erscheinungen in der Natur zu unvergeB-
lichen Erlebnissen macht. Von der Morgenfriihe des beginnen-
den Tages, wenn der Schein des zarten Fruhlichts im Osten 
dammert, hóren wir im weiten Umkreis diese geheimnisvollen 
Stimmen des Waldes, welche die Laubkronen und Dickichte des 
Dschungels beleben, und auch die Nachte sind ewig erfullt von 
den Gerauschen leidenschaftlichen Lebens dieser Insekten-
heere, dereń Lieder in zitternden Wellen die einsame Stille der 
Nacht durchfluten. 

Doch auch in dem ruinenhaften Hause der Rast erwacht das 
merkwurdige Dasein eines nachtlich-spukhaften Treibens. Eine 
Weit geflugelter, schleichender und kriechender Geister, die 
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sich unter dem schiitzenden Dache dieses Bungalows nieder-
gelassen hat, beginnt sich allmahlich iiber die seltenen Gaste, 
die die Ruhe ihres Versteckes gestórt haben, zu wundern. Leise, 
zaghaft, doch neugierig kriechen sie aus ihren dunkeln Winkeln 
im FuBboden, aus dem zerfallenen Gemauer und unter dem 
knisternden Gebalk des Daches hervor, und bald bilden wir 
den Mittelpunkt eines fremdartigen Tierlebens, das durch den 
Schein der flackernden Kerze angelockt, sich von Minutę zu 
Minutę zu vermehren scheint. Unter den schweren Holzdielen 
des FuBbodens lebt ein Reich, das Milliarden von Einwohnern 
zahlen mag. Es ist der geordnete Staat der weiBen Ameisen, die 
dieses alte Haus zu einer Statte der Unrast gemacht haben. Wim-
melnde Millionenheere ziehen lautlos die tiefgefurchten StraBen 
ihrer unterirdischen Welt hinauf und hinab. Ein ewiges unruhe-
volles Wandern, dessen Monotonie von ermiidender Wirkung 
auf die Sinne ist. Dieses gerauschlos nagende Volk wird dieses 
Haus in kurzer Zeit zu einem Triimmerhaufen machen, denn 
auch das Gebalk des Daches ist schon ein hohles Gerippe, dessen 
unaufhórliches Knistern und Rieseln das baldige Ende seiner 
stiitzenden Kraft bedeutet. 

Durch die von bliihenden Ranken iiberwucherten Fenster-
óffnungen weht die Kiihle der Nacht. Doch auch der Hauch des 
Fiebers, die grauen Moskitoschwarme finden durch diese Lócher 
ihren Eingang in die Dumpfheit des Hauses. Wir lóschen das 
Licht, und nun erst beginnt der Tanz eines hóllischen unsicht-
baren Daseins verborgener Wesen, die im Schutze der Finsternis 
aus ihrem Hinterhalt hervorbrechen. Ein einleitender Chor 
fremder, geisterhafter Stimmen, die aus einer unbekannten Welt 
dringen, schwebt durch den kleinen Raum. Auf dem morschen 
Dachboden, dessen Gebalk einen Regen von Staub auf unsere 
Kópfe herniedersendet, erhebt sich ein wahrer Hexensabbat. 
Das keifende und fauchende Gerausch zeigt uns, wie heftig sich 
die Tiere um die SeBhaftigkeit in diesem Asyl der Menschen be-
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kampfen. Dunkle Schatten, die gerauschvoll trippelnd iiber den 
FuBboden huschen, vermehren sich in erschreckender Weise. 
In dem Dammerlicht, das iiber dem Raume liegt, erkenne ich 
die Scharen groBer Ratten, die sich quiekend zu bekriegen 
scheinen. Manche versuchen ihre Zahne an den Wanden unserer 
blechbeschlagenen Koffer, in denen sie die Lebensmittel wit-
tern. Andere schleppen unsere Ausriistungsgegenstande, die 
auf dem FuBboden liegen, zu ihren Lóchern und suchen sie 
in ihre Verstecke zu zerren. Bald entspinnt sich ein heftiger 
Kampf um die einzigen erreichbaren Leckerbissen, die Stummel 
unserer Kerzen, welche fur die Tiere eine Delikatesse zu sein 
scheinen. 

Auch in den Fensternischen zwischen den Schlinggewachsen 
riihrt sich das Leben dieser nachtlichen Insassen. Dort bewegen 
sich die dunkeln Schatten fliegender Hunde, die laut piepend 
und quiekend, im Gemauer ihre Beute erhaschen. An Ruhe und 
Schlaf ist wahrend dieses gerauschvollen Treibens nicht zu 
denken. Wir kriechen aus den Netzen und vertreiben das Ge-
ziicht der Nacht, indem wir die Hunde aus ihrem Verschlag 
heriiberholen und mit ihnen den Kampf gegen die nachtlichen 
Ruhestórer beginnen. Von drauBen dringt kiihle Nachtluft 
durch die Mauerlócher herein. Bald knistert ein loderndes Feuer 
im Kamin, und langsam verrinnen die Stunden der Nacht. Die 
Jagd auf das Ungeziefer, welches in den feuchten Spalten des 
Gemauers und unter dem FuBboden lebt, bringt interessante 
Beobachtungen und Ergebnisse. Dutzende von fuBlangen Tau-
sendfiiBlern raubern in dem dunklen Staate der Ameisen. Ihre 
trage dahinschlangelnden, wohlgenahrten Leiber sind prali ge-
fiillt mit den Eiern, die sie sich nachtlicherweile aus den uner-
schópflichen Nestern der Ameisen stehlen. Ein groBer Skorpion 
sitzt regungslos unter dem lockeren Verputz der Mauer. Seine 
Scheren umfassen den Leib einer zappelnden Vogelspinne. Noch 
hat er sie mit dem Gift seines Stachels nicht getótet, und wol-
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Iiistig qualt er das verzweifelte Opfer zwischen seinen Fangen, 
bis der Tod aus der Atherflasche dieses grausame Spiel beendet. 

Nach Mitternacht wird es Stiller im Hause der Rast, und lang-
sam verstummt das Leben dieser gespenstischen Welt, die den 
beginnenden Tag flieht. Auf der vom fahlen Mondlicht be-
schienenen Veranda geigt eine Zikade ihr einschlaferndes Lied. 
Rudel heulender Schakale ziehen an dem Bungalow voriiber, 
hinein in die Finsternis des Urwaldes, in dem ihr Bellen zu 
einem klaglichen Wimmern erstirbt. Es sind die letzten Ge-
rausche dieser unheimlichen Nacht. Der dammernde Morgen er-
weckt uns mit tauiger Frische, und iiber den Kuppen der dunst-
bedeckten Berge schimmert der rosige Schein des Friihrots 
empor. Griine, emsige Sittiche sind die ersten gerauschvollen 
Siinger des Urwaldes, unter dessen dammriger Decke sich leise 
das Leben des neuen Tages zu regen beginnt. 

iele Gebiete in Indien haben der Eroberung durch die 
bendlandische Kultur zahen Widerstand entgegen-

^ setzt, denn sie waren von der Natur durch die fast 
uneinnehmbaren Walie eines wilden Urgestriipps und die wei-
ten Gebiete unwegsamen Landes geschiitzt. Oft dauerte es Jahr-
zehnte, bis diese Hindernisse iiberwunden waren und den Waf-
fen menschlicher Kra f t und menschlichen Geistes erlegen sind. 
Langsam, und mit dem Aufwand an groBen Miihen und Op-
fern, unter Uberwindung von Schwierigkeiten und Gefahren, 
wurden groBe Teile des Urwaldes bezwungen und damit der 
W e g in die dunklen Gebiete Indiens geóffnet. Zu diesen Ur-
gebieten, die von den Geschehnissen der Welt seit Jahrtausenden 
unberiihrt geblieben sind, gehóren auch die „Blauen Berge" im 
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stidlichen Indien. Von der Ebene aus sieht man die Haupter 
dieses Berglandes iiber ein weiBes Meer von Nebeln emporragen. 
Wie Phantome schimmern die dunsthaften Massen im blaulichen 
Hauche des Athers, und es scheint, ais ob sie von der dunklen 
Basis der Erde losgelost, zu der strahlenden Helle des Firma-
mentes emporschwebten. Am FuBe dieser Bergwelt breitet sich 
der Wall der dumpfen, fieberatmenden Dschungeln aus, in dereń 
dammerhaftem Dickicht der Tiger seiner Beute auflauert und 
die ziehenden Herden wilder Elefanten die Spuren einer chaoti-
schen Verwiistung hinterlassen. Durch diese Wildnis fiihren 
heute die Wege moderner Zivilisation hinauf in diese Berge, die 
aus der Ferne den Anschein traumhafter Gebilde erwecken. 

Ais im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die ersten Vor-
boten einer neuen Zeit auf diese Hóhen kamen, fanden sie dort 
die Urheimat einer eigenartigen und bisher unbekannten Men-
schenrasse, die man Todas nennt. In jahrtausendelanger Ab-
geschlossenheit hat dieses Bergvolk der Hirten in unbeschrank-
ter Freiheit seiner eigenen Welt gelebt, bis der Friede ihres ur-
alten Idylls von den rastlosen Eroberern der weiBen Rasse ge-
stórt wurde, und auch fiir die Todas jene fiihlbare Abhangigkeit 
begann, welche die Briider ihres Stammes ins Joch einer neuen 
Zeit zwang. 

Will man die Todas naher kennenlernen, so muB man zu 
ihnen hinauf auf dieses Hiigeiland der Berge. Eine mattschim-
mernde ode Graswuste bedeckt dort ein weites Hochland, in 
dessen Aachen Senkungen die Reste wilder Urwaldvegetation 
unter dem EinAuB des Hóhenklimas fast vóllig verkiimmert 
sind. Am Saume dieser sterbenden Walder und in den geschiitz-
ten Talem liegen, weit zerstreut, die kleinen Siedelungen dieser 
Todas, die „Clans". Schmale Pfade fiihren uns in die Einsamkeit 
dieses Hochlandes. Bald liegen die herrlichen Eukalyptuswal-
dungen, welche das breite Tal der Bergstation Ootacamund mit 
wiirzigem Duft erfiillen, hinter uns, und wir schreiten hinaus in 
8* 
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diese hemmungslose Freiheit der „Downs" , dereń sanft beweg-
ten Linien das Auge in die unendliche Ferne folgt. Nur einzelne 
vereinsamte Baume und niedrige Straucher wachsen iiber diesen 
wallenden Hiigeln, die sich unter dem mattgriinen Kleid eines 
schmiegsamen Rasens wolben. Friedliche Stille liegt iiber der 
ódheit dieser reizvollen Landschaft, und ein warmer leiser Wind 
flirrt in den sparlichen Halmen, die aus dem trockenen Boden 
sprieBen. Ober uns trillert eine aufsteigende Lerche ihr zwit-
scherndes Lied der Freiheit. Es ist das einzige Leben, dem wir 
auf der Wanderung iiber das einsame Hiigelland begegnen. 

Plótzlich stoBen wir auf eine dieser gefahrlichen Todabuffel-
herden, die, hirtenlos am Ausgang einer Talmulde asend, einen 
Aachen Hang hinaufziehen. Jetzt miissen wir uns auch in der 
Nahe eines Clans befinden. In weitem Bogen umkreisen wir diese 
schwarzen, diisteren Gesellen, dereń Geschlecht dem Urwald 
entstammt, weil wir wissen, daB in den Tieren der Instinkt ihrer 
Wildheit schlummert, und wir uns auch in diesem Gelande gegen 
einen Angriff der Herde nicht zu schiitzen vermógen. Doch, wo 
die Biiffel sind, mussen auch ihre Hirten wohnen. Wir entdecken 
auch bald den ersten Todaclan, der, veródet in einer Talsohle, 
hinter kleinen Urwaldsholas verborgen ist. Zuerst stoBen wir 
auf den morastigen BufFelkral, der mit einer niedrigen Um-
wallung aus Steinen und Dornhecken umgeben ist. Ober Schwar-
zem, stinkendem Schlammboden steigen graue Wolken von 
Miicken auf und nieder. Nicht weit davon erhebt sich das Toda-
heiligtum, der Milchtempel oder „ P o h " , eine kleine kegel-
fórmige Hiitte, in der die von den Biiffelkiihen gewonnene 
Milch aufbewahrt und verarbeitet wird. Auf der anderen Seite 
des Tales liegt die aus funf Hiitten bestehende Siedlung. Es sind 
spitzbogenfórmige, niedrige Bauten aus Zweigen- und Weiden-
geAecht, an dereń Vorderseite sich ein kleines Schlupfloch be-
findet. Klaffende Hunde stiirzen auf uns los, und rasch belebt 
sich der Rasen, der vor den Hiitten liegt, mit einer bunten 
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Gruppe prachtyoll gewachsener, schoner Manner- und Frauen-
gestalten, dereń Anblick unsere Freude und Bewunderung er-
weckt. Aus den Turóffnungen der Hiitten schieben sich Knauel 
nackter, neugieriger Kinder, die den Reigen dieser malerischen 
Szene vervollstandigen. Doch ich war nicht wenig erstaunt iiber 
die Vertrautheit und das friedliche Wesen, das diese urtiimlichen 
Menschen zur Schau tragen. Zwar erwecken die von wilden Barten 
und Schwarzem wallenden Haupthaar umgebenen Gesichtsziige 
der Manner den Eindruck ungeziigelter, wilder Naturinstinkte. 
Doch das Auge, das aus diesen wetterharten, herben Ziigen 
blickt, ist vaterlich und sanft, und nur der Anblick dieser natiir-
lichen Kraft und Wildheit, welche auch in der Primitivitat der 
Lebensweise zum Ausdruck kommt, gibt den Todas das Ge-
prage urspriinglicher Rasseneigenart. 

Die Frauen sind auffallend hiibsch und anmutig. Ein dunkles, 
leuchtendes Augenpaar blickt uns aus dem von pechschwarzen, 
lang herabfallenden Locken umrahmten Gesicht entgegen. Die 
Todas sind drawidische Abkómmlinge. Beide Geschlechter sind 
von hohem stattlichen Wuchs, haben jedoch merkwiirdiger-
weise fast nichts mit dem urspriinglichen Typus der iibrigen 
Ureinwohnerstamme Indiens gemein. Auch die ebenmaCigen 
Gesichter mit hoher Stirn und Hakennase, sowie der langliche, 
an den Typ des Indogermanen erinnernde Schadel unterscheiden 
sich stark von demjenigen des breiten und gedrungenen Dra-
widen. Zudem ist die Farbung der Haut, besonders auch bei 
den Frauen, heli, wie bei den arischen Volkern des nórdlichen 
Reiches. Zweifellos handelt es sich um eine der altesten Rassen 
Indiens, die die Berge zu ihrer engeren Heimat erwahlt haben 
und infolge ihrer naturbedingten Abgeschlossenheit wohl zu 
den reinsten Rassentypen der Drawiden im siidlichen Indien 
zahlen. Eine mangelnde Regeneration des Blutes und die ais 
Volkssitte unter den Todas herrschende Polyandrie ist jedoch 
von verhangnisvoller Wirkung auf die Fortentwicklung des 
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Stammes gewesen, und nur einige Hundert sind cs noch, die 
heute ihre romantische Heimat, die Blauen Berge, bewohnen. 
Es sind die Letzten ihres Geschlechts, dessen Rest leider unter 
der zersetzenden Wirkung dieser vernichtenden Erscheinungen 
langsam aussterben wird. Die Toda-Ehe vollzieht sich im Kreise 
ihrer engen Rassengemeinschaft, wobei eine Frau mehrere, oft 
bis zu acht und zehn Manner besitzt. 

Das Leben dieses eigentiimlichen Urvolkes, welches in Indien 
zu den merkwiirdigsten seiner Art zahlt, ist von einer dunklen 
Mystik erfiillt. Vieles davon wird unserem Wesen ewig fremd 
bleiben, und nur schwer vermag man dem von urhaften Instink-
ten und groBem Aberglauben und Damonenfurcht gepeinigten 
Seelenleben dieser Menschen zu folgen. 

Die weit auf diesem Gebirge zerstreuten Stammesmitglieder 
der Todas sind unter sich durch das feste Band eines durch die 
natiirlichen Verhaltnisse ihres Lebens bedingten Gemeinschafts-
geistes eng miteinander verbunden. Jede Siedlung gleicht einer 
Gemeinde, die jeweils von den Altesten der Manner verwaltet 
wird. Der Mittelpunkt ihres Lebens ist die in primitivem MaBe 
betriebene Milchwirtschaft, welche ihrem eigenen Lebensunter-
halt dient. Die Aufzucht der Biiffelherden gilt ihnen ais Mittel 
zum Zweck, denn sie ernahren sich ausschlieBlich von Produk-
ten, die aus der Milch erzeugt werden. Fleisch wird von ihnen 
niemals genossen und gilt ais unrein und verabscheuungswiirdig. 
Tiere tóten die Todas nur aus aberglaubischer Furcht, und um 
sie ais Opfer ihren Verstorbenen darzubringen. Die Seele, die in 
der Hiille ihres robusten, wilden Kórpers lebt, ist friedlich und 
duldsam. Ihrer animistischen Religion entspringt ein gewisser 
Fatalismus, der zum Trager eines Menschheitsideals bei ihnen 
geworden ist. Sie kennen keine Fehde und keinen Krieg, keine 
Habsucht und Geldgier. Weder unter den Menschen ihres 
eigenen Stammes noch unter den Tieren der Wildnis, die sie 
umgibt, erkennen sie bósartige Feinde. So haben sie noch nie den 
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Gebrauch und das verderbliche Wesen einer Waffe kennenge-
lernt. Was diese Kinder der Natur fur ihr bescheidenes Dasein 
brauchen, gibt ihnen ihre fiirsorgliche Heimat mit vollen, ver-
schwenderischen Handen. Sie leben in der Freiheit der Berge, 
dereń wundervolles Klima kein Fieber und keine Seuchen er-
zeugt. 

Allmahlich hat auch auf ihre Urspriinglichkeit der Geist 
kolonisierender Kultur eingewirkt. Das kindliche Vertrauen, 
welches sie besitzen, brachte sie in enge Fiihlung mit dem er-
wachenden Leben einer ihnen fremden Welt, die ihre Einfliisse 
im Reiche der Todas zur Geltung brachte. Sie begannen den 
Tauschhandel und lernten die Produkte fremder Menschen, ihre 
Eigenschaften und Sitten, die Vorteile und Erfolge, doch auch 
die negativen Seiten der ihnen unbekannten Kultur kennen. 
Und heute ist es keine Seltenheit, daB man dieses weltabgeschie-
dene Urvolk der Berge in den Basaren der Bergstationen sieht, 
wo sie ihre Produkte fur Geld, wertlose Waren und betaubende 
Gifte eintauschen. So auBern sich besonders auch heute bereits 
bei den Todas die negativen Auswirkungen moderner Kultur, die 
allmahlich das eigenste Wesen dieser urwuchsigsten Vólker und 
Menschen zerstórt, ohne ihnen fur den Verlust ihrer ethischen 
Werte irgendwelche andern seelischen Vorteile und Nutzen zu 
bringen. 

Noch fiihlen sich die Todas frei und unbeherrscht, denn 
sie bevólkern wie ehedem die weiten Hóhen und Taler dieses 
Hochlandes, auf denen nur sie allein und ihre halbwilden Biiffel-
herden eine uneingeschrankte Freiheit ihr eigen nennen. Einen 
tieferen Einblick in das Leben und die Seele dieses Volkes ge-
winnt man bei der Betrachtung ihres religiosen Kults, der 
eines der interessantesten Merkmale dieser Rasse bildet. Es zeigt 
vor allem das Urhafte und Primitive ihres Seelenlebens, das 
unter dem EinfluB mystischer Glaubensbegriffe so ganzlich mit 
dem Wesen anderer iihnlicher animistischer Uryólker uberein-
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stimmt. Die einzige Parallele, die man mit dem Glauben der 
iibrigen hinduistischen Weit Indiens ziehen kann, ist der Hang 
zur Mystik und zum Obersinnlichen. Er pragt sich besonders in 
der Religion der Todas, welche an Seelenwanderung und an die 
Damonie iibernatiirlicher Krafte glauben, aus. Zwar besitzen 
sie eine eigene Gótterwelt, welche in den Erscheinungen der 
Natur und im Kosmos zu suchen ist. Sonne, Mond und Sternen-
welt, sowie alle elementaren Krafte in der Natur leben in einer ge-
wissen geistigen Symbolik im Herzen dieser Menschen. Irgend-
welche bildlichen Darstellungen ihrer Idole kennen wir nicht. 
Doch findet man in ihrem Kult den Begriff der Erlósung 
nach dem Tode, sowie einer Verdammnis der Seele im Reich 
„Amnoder", das von dem Gott der Finsternis beherrscht wird. 

Ganz und gar erfiillt ist das religióse Leben der Todas von 
dem Aberglauben an eine unsichtbare Weit der Geister und Da-
monen, welche auf die Seele des Menschen einen bestimmenden 
EinfluB auszuiiben vermógen. Dieser Aberglaube, den wir 
besonders bei den primitiven Urvólkern in oft iibertrieben phan-
tastischer Form finden, ist wohl in den Einwirkungen des ge-
heimnisvollen Zaubers zu suchen, welche die Urspriinglichkeit 
der Wildnis in der Phantasie des primitiven Menschen weckt. 
Vor allem ist es der Wald mit seinen alten, geheimnisvollen 
Baumen, seiner bezwingenden Finsternis und den raunenden 
Stimmen seines Blattermeeres, in welchem sich das Damonen-
hafte ihrer Gedankenwelt verkórpert. Es ist jedoch merkwurdig, 
daB bei den Todas jener bildnerische Drang fehlt, der ihnen den 
Wiilen zur Erschaffung von Gótterbildern gibt, wie wir sie 
so haufig auch bei anderen, ahnlichen Urstammen beobachten 
kónnen. Denn der religióse Kult der Todas kennt weder Gótzen 
noch Fetische. Nur in ihren Milchtempeln finden wir gewisse 
Sinnbilder in Form von Geraten, dereń Bedeutung mit den 
eigenartigen Riten ihres Kults verkniipft sind. Man ware ge-
neigt anzunehmen, daB dieses Fehlen kórperhafter Ausdrucks-
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mittel ein Mangel intellektueller Art bedeutet, da selbst die 
primitivsten Urvólker fur das religióse Empfinden ihrer Seele 
wenn auch noch so einfache Formgestaltungen zu erfinden im-
stande sind. Doch es handelt sich hier um eine bewuCte Hinweg-
lassung dieser auBeren Glaubensmerkmale, die nur in rein gei-
stiger Beziehung die Gedankenwelt der Todas erfiillen. Man 
kann dies besonders in dem ais heilig geltenden Vorgang der 
Zubereitung milchwirtschaftlicher Erzeugnisse beobachten. Hier 
steht der kreisrunde, kleine Milchtempel, welcher der Auf-
bewahrung von Kuhmilch und verschiedenen Geraten, wie 
MelkgefaBe, Butterquirl usw., dient, im Vordergrund eines tra-
ditionellen Ritus, der deutlich die Heiligkeit einer bestimm-
ten religiosen Handlung zeigt. Diese rituell-wirtschaftliche 
Tatigkeit im Tempel obliegt dem „Wursol" , der ais Priester die 
Kiihe melkt und die Milch in den geweihten GefaBen zube-
reitet. Diese sowie alle anderen zubereitenden Handlungen wer-
den stets nur von dem Priester unter Ausiibung eines gewissen 
mystischen Zeremoniells vollzogen. Man findet demnach bei 
den Todas die lebenswichtige Materie ihres Wirtschaftslebens 
im Mittelpunkte ihres religiosen Empfindens. 

Auch die Leichenfeiern der Todas, die wohl das Merkwiir-
digste an ihrem eigenartigen Kult sind, stehen im Zeichen dieser 
zum Mystischen neigenden Geisteseinstellung dieses Volkes. 
Durch den landschaftlich so herrlichen Hintergrund erhalt diese 
Bestattungsszene, die sich in der Einsamkeit der Berge ab-
spielt, eine besonders feierliche Stimmung. In kurzer Zeit hatte 
ich Gelegenheit, bei einigen dieser seltenen und eindrucks-
vollen Feiern zugegen zu sein. Der Anblick dieses Vorganges war, 
trotz der Eigenart mancher merkwurdig-grotesker Handlungen, 
iiberwaltigend. 

Wundersame Ruhe liegt iiber dem Hiigelland, iiber dessen 
atmospharisch-blauer Ferne die rote Glut der Sonne hinabsinkt. 
Nur das Zittern der Grillen schwingt leise iiber dem warmen 
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Erdboden. Plótzlich beleben sich die stillen Hiigel mit der in 
weiBe Tiicher gehiillten Schar der Todagestalten. Ein Toter des 
Dotabetthaclans beginnt heute seine Seelenwanderung, die 
drauBen auf den Hiigeln, abseits der Siedlung, mit groBem 
Palaver vorbereitet wird. Viele Stammesgenossen, Frauen und 
Manner der iibrigen umliegenden Clans, sind zu dieser Bestat-
tungsfeier weit iiber die Berge gewandert, und nun sitzen sie in 
malerischen Gruppen auf den Hiigeln, um die Zeremonie des 
Trauerns und Betens mit rhythmischem GegeneinanderstoBen 
des Kopfes einzuleiten. Wahrend die Frauen mit monotonem 
Singsang die Feier begleiten, sind die Manner damit beschaf-
tigt, die Vorbereitungen zum Bestattungsakt in die Wege zu 
leiten. Der in Tiicher gehiillte Tote wird in einer kleinen Hiitte 
untergebracht, und alle móglichen Gegenstande, die ihn auf 
seiner Reise ins Jenseits begleiten sollen, werden in seiner Nahe 
niedergelegt. Nahe bei der Hiitte ist man damit beschaftigt, einen 
Scheiterhaufen aufzuschichten. Es sind weit iiber siebzig Toda-
manner und -frauen anwesend, und selbst die in den weiter ent-
fernten Clans beheimateten Todas sind herbeigekommen, um an 
der Feier teilzunehmen. Nun beginnt die Ehrung des Verstor-
benen, der aus der Hiitte herbeigeholt wird, und dessen Kórper 
man mit Erde und Asche bestreut. 

Plótzlich wird die feierliche Ruhe durch ein wildes Schau-
spiel unterbrochen. Man schleppt einen dieser halbwilden Biiffel 
herbei. Es ist einer der starksten Bullen der Herde, der unter 
groBer Miihe drauBen von den Weideplatzen auf den Hiigeln 
eingefangen wurde und nun dem Toten geopfert werden soli. 
Zwischen den athletischen Eingeborenen und dem wiitenden 
Tier erhebt sich jetzt ein wilder Kampf. Einige der starksten 
Manner versuchen den sich heftig wehrenden Biiffel bei den 
Hórnern zu fassen, um ihn niederzuringen und ihm den tód-
lichen Schlag zu versetzen. Gelingt es dem Tier, sich zu befreien, 
so wird aus dem feierlichen Bestattungsakt eine wilde Szene, 
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die einem Stierkampf gleicht. Ich habe friiher einem Totenopfer 
beigewohnt, in dessen Verlauf das durch den Axthieb verwun-
dete Tier wiitend seine Peiniger annahm und einen von ihnen 
mit fiirchterlicher Wucht in die Luft schleuderte. 

Wenn der Biiffel getótet ist, bringt man den Leichnam mit 
seinem Kórper in Beriihrung, denn erst durch diese Handlung 
wird die Seele aus dem Kórper des Toten befreit. Und nun be-
ginnt die unruhevolle Wanderung dieses Geistes in das Reich 
jener phantastischen Welt der Gótter und Damonen, dereń 
Gnade durch die Gebete der Trauernden erfleht wird. Nach 
Sonnenuntergang iibergeben die Manner unter dem Klage-
gesang der Frauen den Leib des Verstorbenen der schwelenden 
Glut des Scheiterhaufens. So feiern die Todas den Tod des Kór-
pers und das Weiterleben seiner Seele, die nun dazu bestimmt 
ist, im Leibe irgendeines andern sichtbaren oder unsichtbaren 
Wesens, eines Damonen, eines Tieres oder eines góttlichen 
Wesens, weiterzuleben. Bald wird die Zeit nicht mehr fern sein, 
in der auch der Letzte seines Stammes die Wanderung der Seele 
antritt und nur noch der Geist dieser erstorbenen Menschen-
welt uber den einsamen Hóhen der Blauen Berge weiterlebt. 

D E R St lDEN I N D I E N S 

l Y T e n n man, von dem Siiden Indiens kommend, in das 
\ / V k / nórdliche Reich gelangt, so ist der Wechsel der Szenen 

V V und Betrachtungen ein so wesentlicher, daB man sich in 
eine fremde Welt versetzt fiihlt. Wahrend sich die klimatischen 
Verhaltnisse trotz der veranderten geographischen Lage in vieler 
Beziehung sehr ahnlich sind, so ist doch das Bild der auBeren 
Erscheinungen im Siiden und Norden in sich so sehr verschie-
den, daB man unwillkiirlich an die starken geistigen Unter-
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schiede erinnert wird, welche infolge der anthropologischen 
Veranderungen zwischen Nord und Sud im Laufe der Zeit ein-
getreten sind. Nicht nur, daC sich diese Unterschiede auf die 
auBeren Merkmale dieser Lander beziehen, vielmehr ist es die im 
Grunde veranderte geistige Einstellung seiner Menschen, 
welche den nórdlichen und siidlichen Gebietsteilen Indiens ihr 
besonderes Geprage verleiht. So wie die geistige Verfassung der 
gesamten indischen Rassen uniiberbriickbare Gegensatze in sich 
birgt, so sind es die beiden Lander des Nordens und Siidens, die 
sich in rein geistigen und kórperhaften Kontrasten stark von-
einander trennen und im Beschauer den Eindruck der Fremd-
heit hervorbringen. Doch auch die Natur, in welcher sich der 
Gegensatz zum Norden nach unseren Begriffen in der „Sudlich-
keit", der Sonnenwarme, der Veranderung des Blutes und einer 
erhóhten Triebkraft des gesamten Lebens auBert, ist von dem 
gesteigerten Willen und der Kraft dieser elementaren Erschei-
nungen erfiillt. 

"Wahrend uns der Norden mit dem Geiste und Wesen einer 
kiihlen Strenge entgegentritt, umfaBt uns der Siiden mit der 
ganzen Kraft und der wechselvollen Lebendigkeit seines ur-
wiichsigen Lebens, das uns iiberall, wo wir hinblicken, in der 
Oberfiille eines natiirlichen und geistigen Wachstums begegnet. 
HeiB und leidenschaftlich ist das Leben der Natur und ihrer 
Menschen im Siiden Indiens. Ewig triebhaft ist die Gewalt der 
warmeatmenden rótlichen Erde, die iiberall, wo sie die Feuch-
tigkeit des Wassers trifft, ein hemmungsloses Wachstum und 
eine iippige Fruchtbarkeit hervorbringt, und leidenschaftlich ist 
das Wesen dieser siidlichen Vólker, dereń Instinkt und Intellekt 
von der bewegten Wildheit ihres Blutes zeugt. Deutliche Be-
weise hierfiir sind uns die von temperamentvoller Kraft er-
zeugten Denkmaler der Geisteskultur im Siiden. Hier zeigt sich 
gliihende Phantasie und das mit Eifer gepaarte Empfindungsleben 
der Yolksseele, welche sich den Zieleń ihrer religiósen Ideale 
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durch die Entfaltung sinnverwirrender, geistiger und kórper-
hafter Ausdrucksform zu nahern glaubt. Wie gleichen doch 
diese, in dem Oberschwang ekstatischer Gefiihle geschaffenen 
Tempelbauten, mit ihren geradezu krankhaft-phantastisch ge-
steigerten Formen des Ausdrucks, der Seele dieser Menschen, 
die .von einem naturgegebenen Triebe geleitet, ihr ganzes Leben 
vom Drange ihres leidenschaftlichen, religiosen Empfindens 
leiten lassen. Licht und Schatten, Heli und Dunkel bewegen das 
Leben des siidlichen Menschen. Farbig und bunt ist seine Weit, 
und in schreienden Kontrasten auBert sich der Wille dieses Da-
seins, welches von Glut und Warme erfiillt ist. Was kónnte 
unserem Auge mehr die Eigenschaften dieses Landes und seiner 
Menschen verraten, ais die AuCerungen ihres tiefsten Gefiihls-
lebens, das in den Denkmalern, die sie ihren Góttern errichteten, 
zum formvollendeten Ausdruck gebracht wird. Diese gewal-
tigen, aufstrebenden Gopurams der Tempel mit ihrem Wirrsal 
von phantastischen Formen und Linien. Diese von wildbeweg-
tem Vorstellungsvermógen erschaffenen, bildhaften Zeichen, 
welche die nimmerruhenden, schópfenden Hande der Menschen 
in die kórperhafte Symbolik ihrer Seele verwandelt haben. Auch 
in jener geheimnisvollen Mystik der von gespenstischem Zauber 
erfullten Heiligtiimer und in der Weit der Obersinnlichkeit, 
welche aus der religiosen Empfindung und dem Leben dieses 
Volkes spricht, erblicken wir die Zeichen eines auBerordentlich 
gesteigerten Temperaments, dessen Spontanitat menschlichen 
Kalkiil zugunsten eines reichen, hemmungslosen Empfindungs-
lebens in den Hintergrund treten laBt. 

Wer im Siiden das Leben des Hindu beobachtet, ist sich iiber 
das von den starken Impulsen elementarsten Trieblebens ge-
tragene Dasein nicht im Zweifel. Oberall, wo man im Lande 
dem pulsierenden Leben dieses Volkes begegnet, zeigt sich 
dasselbe Bild bewegter und leidenschaftlicher Schwingungen. 
Lebhafte Buntheit herrscht in den StraBen der Stadte und in den 
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kleinen Dórfern, welche diese Menschen beherbergen. Die be-
wegliche Geste des Siidinders, die Lautheit seines Wesens, das 
gerauschvolle und beharrliche Treiben der weltlichen und reli-
giósen Umtriebe ist es auch besonders, was uns die Hemmungs-
losigkeit seiner Seelenregung zeigt. Oft sah ich wahrend reli-
gióser Feste und Prozessionen, bei weichen sich die Massen 
durch die staubigen StraBen der siidindischen Tempelstadte 
walzen, diese zu flammendem Feuer entziindete Leidenschaft in 
unglaublich gesteigertemMaBe. Hier war es die oft bis zum Wahn-
sinn getriebene Begeisterung, welche die brodelnden Haufen 
des Volkes der vom Windę genahrten Lohe eines ungeheuren 
Flammenmeeres ahnlich machte. Und wehe, wenn einst die 
Damme, die diesen schwelenden Feuerbrand einschlieBen, zer-
brechen und die gliihende Woge liber das Land eilt, um die 
heimlichen Funken zur verzehrenden Glut einer ungeheuern, 
entfesselten Gewalt zu entfachen! 

Wahrend der Tempelfeste im Siiden Indiens befand ich mich 
oft inmitten der Massen dieser hin und her wogenden Menschen-
fluten eingeschlossen. Ringsumher begegnete ich den bis zur 
Unkenntlichkeit bemalten und von fanatischer Begeisterung 
entstellten Gesichtern religióser Eiferer. Tausende von dem 
Feuer religiósen Taumels entfachte Glutaugenpaare schienen 
mich zu verzehren, und oft empfand ich, daB man mir mit 
Fliichen und Yerwunschungen drohte. Doch, wie seltsam, in-
mitten dieser Menschenwalzen, dort, wo man den Unglaubigen 
hatte zu Atomen zerstampfen kónnen, fuhl te ich mich in sicherer 
Geborgenheit, und nie begegnete mir wahrend eines Aufent-
haltes an diesen Orten des religiósen Eifers, wo ich ais einziger 
Europaer in die von Leidenschaft gepeitschten Massen geriet, 
ein Unheil. Ungestórt lieB man mich passieren, ja man war mir 
oft sogar beim Aufrichten meiner photographischen Kamera 
behilflich und trug Sorge, daB ich in dem Tumult der Menschen-
wogen keinen Schaden erleiden sollte. Ungliicklichem Zufall 
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war es wohl zuzuschreiben, daB ich einst am Rande eines 
Tempelteiches in Kumbakonam wahrend eines religiosen Festes 
von der Flutwelle vorbeirasender, fanatischer Menschenhaufen 
erfaBt, die neun Meter hohe Mauer ins Wasser des Tempelteiches 
hinabzustiirzen drohte, ware ich nicht von einigen in meiner 
Nahe befindlichen Brahmanen, die mir mit den herkulischen 
Kraften ihres Kórpers freie Bahn schufen, in Sicherheit 
gebracht worden. 

Wie ganz anders ist doch der Geist des nórdlichen Indiens, wo 
die fremde Welt des Moslems mit den wundervolien Formen 
ihrer klassizistisch anmutenden Kunst die Verkórperung er-
habenster Ruhe und durchgeistigter GróBe bedeutet. Nirgends 
tritt dieser Wesensunterschied zwischen Nord und Siid starker 
in Erscheinung, ais wenn man den Zauber, der von den steiner-
nenWundern Indiens ausgeht,in Stiller Betrachtung auf sich ein-
wirken und die Welt der Vergangenheit dieses kulturell so 
hochbedeutenden Landes in Stunden beschaulicher Ruhe an 
seinem geistigen Auge voruberziehen laBt. 

H I N D U I S T I S C H E T E M P E L UND 
R E L I G I Ó S E F E S T E 

In nichts vermógen wir die Schwingungen im geistigen 
und seelischen Leben eines Volkes mehr zu beurteilen ais 
in den bildnerischen Werken der kiinstlerischen Ausdrucks-

formen, wie sie uns in der Architektur, Plastik und Malerei 
verschiedener Lander und ihrer geschichtlichen Zeitperioden 
gegeniibertreten. Es sind unerschiitterliche Merkmale der Kul-
tur, dereń korperhafte Erscheinungen uns einen tiefen Einbllck 
in das Leben eines Volkes und seine geistige Bedeutung ge-
wahren. 
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Das ganze Leben des Inders ist von seiner Religion erfiillt. 
Sie ist es, die dem Volke die in seiner Seele erweckte Kraft zu 
gewaltigen Schópfungen verliehen hat. Wir sehen diese auBeren 
Zeichen einer tiefen Gliiubigkeit besonders in Vorder- und 
Hinterindien in ungeheurer Anzahl und gróBtem Umfang. Kein 
anderes Land der Erde bietet eine solche Fiille von formvoll-
endeten Kunstschópfungen, die aus dem religiosen Gefiihls-
leben des Volkes geboren wurden, wie Indien. Oberall, wohin 
wir dort unseren FuB setzen und wohin das Auge blickt, be-
gegnen wir den AuBerungen dieser von hohem glaubigen Emp-
finden erschaffenen Werke, mit denen das Volk Indiens seinen 
Góttern und sich selbst die groBen und unverganglichen Denk-
maler einer bedeutsamen Kultur errichtet hat. 

Unter den brahmanistisch-hinduistischen Kunstwerken neh-
men die Tempel des siidlichen Indiens einen besonderen Platz 
in der Geschichte der indischen Kultur ein. Sie zeichnen sich 
durch die Monumentalitat ihres Aufbaues und eines iiberreichen 
Formenreichtums an figiirlichem und ornamentalem Schmuck 
vor allen iibrigen Tempelbauwerken Indiens aus. Dadurch er-
wecken sie mit ihrer merkwiirdig bizarren und phantastischen 
Eigenart der Gestaltung die besondere Bewunderung des 
fremden Beschauers. Der Plastik- und Skulpturenschmuck ihrer 
Tiirme (Gopurams) ist in horizontaler Gliederung iibereinander-
getiirmt. Die einzelnen Etagen dieser Gopurams enthalten meist 
ein wirres Rankenwerk von figuraler Plastik, Menschen- und 
Tiergestalten, Gótter, Damonen und andere phantastische We-
sen, die aus dem reichen und unerschópflichen Mythos ent-
nommen sind. Die siidindischen Tempel haben eine eigene 
GrundriBanlage, die in sich jedoch wieder verschieden sein kann. 

Im allgemeinen ist der Tempel von einer hohen Mauer um-
schlossen, dereń Pforten durch die machtigen Gopurams ge-
krónt sind. Im Innem liegen die Hófe, Hallen und Mandapams, 
die klosterartigen Gange, Heiligtiimer in Gestalt von Schreinen, 
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Denkmalern, Gótterfiguren und anderen symbolischen Wahr-
zeichen des Glaubens. Gewóhnlich befindet sich innerhalb der 
Mauern auch der Tempelteich, der zu rituellen Waschungen 
dient und einen wichtigen Bestandteil der Tempelanlagen dar-
stellt. Tempel und Heiligtiimer sind oft verschiedenen Gott-
heiten geweiht, unter denen besonders der Gott Shiva eine be-
deutende Rolle spielt. Er ist der ewig hervorbringende und zu-
gleich alles zerstórende Gott, der uns uberall in den mannig-
faltigsten Inkarnationen gegeniibertritt. Wir finden Shiva in den 
Tempeln ais zweigeschlechtiges Wesen Ardhanarishn, das Sym-
bol der Zeugung darstellend, in enger Verbundenheit mit seiner 
Gattin Durga, ais Beiravah, den Vernichter und Zerstórer, Ma-
hakala, den Tod, und Shankara, den Heilenden. Ais vierarmige 
Gestalt sehen wir Shiva in wilder, damonischer Verziickung, den 
Tanz des Weltenuntergangs, Tandava tanzend, in seinen viel-
fachen Handen die Attribute der Vernichtung und Erhaltung 
schwingend. Auch in dem Symbol des Phallus, welches die Dar-
stellung des góttlichen Zeugungsgliedes versinnbildlicht, einer 
hohen, oft aus unbehauenem Stein bestehenden Saule, wird der 
Gott Shiva verehrt. Diesen Lingam findet man haufig im Zu-
sammenhang mit der Yoni, welche ais Sinnbild der Fruchtbar-
keit die geschlechtliche Verbindung zwischen dem Gott Shiva 
und seiner góttlichen Gemahlin darstellt. Auch an den iibrigen 
Bildwerken, die wir in der Malerei und Plastik der siidindischen 
Tempel finden, treten die Merkmale, welche die Fruchtbarkeit 
symbolisieren, in oft recht obszónen Darstellungen hervor. (Siehe 
Bild der Details des Tempelturmes von Cokanada.) 

AuCer den drei Hauptgottheiten Brahma, Shiva und Wischnu 
werden in dem weiten Bereiche der hinduistischen Religion noch 
eine groBe Anzahl anderer Gótter, Góttinnen, Geister und Da-
monen verehrt, die entweder mit dem Geschlechte dieser Gott-
heiten zusammenhangen, aus ihnen hervorgingen, oder aber in 
der Phantasie des Volkes entstanden sind. Von ihnen sehen wir 
8 D r i a n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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in den Tempeln und Kultstatten am haufigsten die Bilder der 
Góttergemahlinnen Durga oder Paryati, Lakschmi und Minak-
schi, die Góttin mit den Fischaugen, wahrend unter der mann-
lichen Gótterwelt des Brahmanismus besonders Krischna, 
Wischnu, der dickbauchige Elefantengott Ganescha und der 
Gott des Krieges Karthikaya hervortreten. Eine besonders cha-
rakteristische Symbolisierung Shivas ist der góttliche Stier Nan-
din, das Reittier Shivas, dessen riesenhafte Plastik den Hof des 
groBen Tempels in Tanjore schmiickt. 

Vielfach sind es auch andere tierhafte Verkórperungen von 
Gottheiten: Pfauen, Elefanten, Krokodile, Schildkróten, Schlan-
gen, Eber, Rossę und viele andere Tiere, welche in legenden-
haftem Zusammenhang das Wesen der Gótter verkórpern sollen, 
und infolgedessen auch im Leben des Volkes Verehrung und 
Anbetung genieBen. Alle diese Bilder von Gottern, Geistern, 
Damonen und anderen Inkarnationen beleben in einer seltsam-
grotesken Darstellungsform den Tempel des Hindu in Indien. 
In den Tempeln ofFenbart sich uns am ehesten die aus jener ins 
Phantastische gesteigerten Geisteswelt erschaffene Seele eines 
Volkes, dessen menschliche Erfullung in der Erschaffung dieser 
Denkmaler seines Glaubens gipfelt. 

Jahrtausendealt sind diese Orte religiósen Gótterkults. All-
mahlich haben sie sich in ihrer Gestaltung aus den einfachsten 
und primitivsten Formen entwickelt. Doch stets sind diese Bau-
werke mit ihrem Reichtum an bildnerischem Schmuck von dem 
hohen geistigen und kunstlerischen Kónnen ihrer Schópfer be-
seelt, und soweit man die Kultur Indiens verfolgen kann, sehen 
wir schon in der vorbuddhistischen Zeit, etwa 5ooJahre vor 
unserer Zeitrechnung, die hervorragenden Schópfungen alt-
indischer Tempelbaukunst. Die Wandlungen, welche sie im 
Laufe der Jahrtausende aufzuweisen hat, ist ein Spiegelbild der 
unruhevollen, geistigen Strómungen, die durch die Religions-
kampfe im Altertum und Mittelalter Indiens hervorgerufen 
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wurden. Bald spricht der EinfluB dieser, bald jener auferstan-
denen Glaubensrichtungen aus diesen steinernen Merkmalen 
einer wildbewegten Zeit, in der die Vólker des indischen Kon-
tinents von den Fluten geschichtlicher und religioser Bewegung 
erschiittert worden sind. 

Das Reich Buddhas, das in Ceylon, Nord- und Hinterindien 
schon einige Jahrhunderte vor Christi Geburt zu machtiger Ent-
faltung gekommen ist, hinterlaBt besonders in den óstlichen 
Landem Indiens einen groBen Reichtum an Kunstwerken der 
mannigfaltigsten Art. Wahrend es in Siid- und Nordindien 
durch die wiedererstarkende Kraft des Brahmanismus fast vóllig 
der Vernichtung anheimfiel, leisteten Hinterindien und Ceylon 
dem Vordringen brahmanistischen Despotentums erfolgreichen 
Widerstand. So trifft man in Vorderindien die charakteristischen 
Merkmale des Buddhismus, die stupenartigen Bauten nur in 
sparlicher Zahl, und auch von den alteren Formen der Gupta-
dynastie sind nur noch Trummer vorzufinden, wahrend die 
Kultorte Buddhas in Birma, Siam und den malaiischen Staaten 
Indiens in erstaunlich groBem Umfange vorhanden sind. Doch 
auch die brahmanistisch-hinduistische Kunst in Vorderindien 
unterlag von jeher dem Wechsel starker religioser und ge-
schichtlicher Evolutionen. 

Wir beobachten die Verschmelzungen geistiger Einfliisse, 
buddhistischer und brahmanistischer Stile, besonders in den 
friihesten Zeiten indischer Kultur. Die Hóhlentempel im Siiden, 
in Mittel- und Nordindien geben einen interessanten Beweis dieser 
Wandlungen und tjbergange, die das gesamte geistige Leben 
des indischen Volkes getroffen hat. In den Hohlentempeln von 
Mamallapuram, Elefanta, Ellora, Adjanta und Karla findet man 
die Varianten der alteren buddhistischen und brahmanistischen 
Sdlperioden. In den antiken Tempeln des Nordens in Orissa, 
Puri und Bhubaneswar verkórpert sich das Suchen nach neuen 
Formen und architektonischen Gliederungen unter Anlehnung 
o* 
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an die Gestaltung der buddhistischen Stupen. Der Turm des 
Tempels ist zum Unterschied zu den spateren hinduistischen 
Bauwerken voll wuchtiger Massigkeit, die durch die vertikale 
Profilierung gemildert wird. Ohne jeden figiirlich plastischen 
Schmuck erheben sich die Gopurams unmittelbar iiber dem 
Heiligtum wie gewaltige Steinsaulen mit aufstrebenden, senk-
rechten Wiilsten oder Profilen. Die Turmendigungen bestehen 
aus plattenformigen, horizontal-profilierten Bekrónungen, so 
daB die Gopuram einer riesigen Deckelvase gleicht. Ahnliche 
Eindriicke rufen die massiven Formen der Tempel in Bellure und 
Hallebid in Siidindien hervor. Sie sind zwar niedrig und besitzen 
keine Turmaufbauten. Ihr ungemein reicher, reliefhafter und 
plastischer Schmuck, der in seiner Art fur die vollendetste Stein-
bildhauerei des Siidens gilt, verwandelt jedoch die breithin-
gelagerte Wucht dieser lebhaft verzierten Aufbauten in wohl-
gefallige Formen. Auch sehen wir in der horizontalen und 
figurenreichen Aufteilung bereits die ersten Anfange der spa-
teren hinduistischen Baustile, die wir in den Heiligtiimern des 
Siidens in Madura, Tanjore, Trichinopoli, Srirangam und ande-
ren Kultorten des siidlichen Indiens in unendlicher Reichhaltig-
keit vorfinden. Die unmittelbaren Eindriicke, die ich wahrend 
meines Besuches in diesen Stadten altindischer Gótterverehrung 
empfing, will ich in den nachfolgenden Abschnitten wieder-
zugeben versuchen. 

M A D U R A 

Sie ist die erste, gróBte und bedeutendste der siidlichen Tem-
pelstadte, die ich besuche. Ihre Tempel sind dem groBen Gotte 
Shiva und der Góttin Parvati geweiht, Heiligtiimer, dereń 
Grundrisse und aufgeturmte Gesteinsmassen ungeheure Aus-
maBe aufzuweisen haben und zu dem Verbliiffendsten gehóren, 
was hinduistische Tempelbaukunst der spateren Perioden uns 
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zeigen kann. Mein Besuch in Maclura fallt in die Zeit des Mo-
nats Chitrai, in dem das Fest der Vermahlung des Gottes Shiva 
mit der Góttin Minakschi mit riesigem und pomphaftem Auf-
wand gefeiert wird. Die Mauern der Stadt beherbergen Hundert-
tausende von Glaubigen und fremden Pilgern, die aus allen Ge-
bietsteilen Indiens zu dem mehrere Tage dauernden Fest herbei-
gekommen sind. Das Gedrange der Menschenmassen in den 
StraBen und Tempeln der Stadt ist geradezu lebensgefahrlich. 
Nie sah ich solche ungeheure Volkshaufen, die auf einem so 
kleinen Fleckchen Erde zusammengestrómt sind, um ihren 
Góttern zu huldigen und an ihren Umzugen in den StraBen der 
Stadt teilzunehmen. 

Ober Madura, das von zwanzig machtigen Tempelturmen iiber-
ragt ist, schwebt seit Tagen der rótlich-dunsthafte Nebel einer, 
von der brodelnden Masse aufgewiihlten, staubgeschwangerten 
Atmosphare. Wie eine ferne Brandung des sturmgepeitschten 
Ozeans schwingt der Larm iiber dem Hausermeer. Schwarme 
von aufgestórten Krahen und Falken, die in dem barocken Ran-
kenwerk der Góttertiirme nisten, ziehen, von dem larmhaften 
Treiben gescheucht, weite Kreise iiber ihren Nistplatzen. In der 
Stadt befinden sich die Menschen in einer iiberschaumenden 
Feststimmung, die wie eine Psychose die larmende Masse des 
Volkes erfaBt hat. Fiir den Fremden, den Europaer, ist es von 
unheimlichen Gefuhlen begleitet, sich dem ewig wogenden 
Strudel der von religiósemTaumel erfiillten Menschen zu nahern. 
Schmale Gassen, dereń ródiche Erde mit weiBen und bunten 
Bliitenornamenten bestreut ist, óffnen uns den Weg zum Tem-
pel. Die BasarstraBen sind mit dichten Menschenhaufen ange-
fiillt und erscheinen fiir uns unpassierbar, denn man wiirde in 
diesem ewig auf und nieder flutenden Menschenhaufen erdriickt 
und in dem Meer von Staub und Dunst erstickt werden. 

Uberall, wohin wir blicken, begegnen wir den auBeren Zei-
chen des Glaubens und der Religiositat. Auf der rótlichen Erde, 
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an den Stammen der Baume, an Hausern, Mauern und Giebeln, 
auf den Gesichtern der Menschen und den Kórpern der Tiere 
prangt das heilige Merkmal des Shivakuites, der Dreizack. Ja , 
sogar die Elefanten, die wie schwerfallige Boote langsam durch 
das Gewiihl der Menschen schaukeln, tragen auf ihren breiten 
Stirnen dieses Zeichen, welches, mit kunstvollen Ornamenten 
verziert, eine wandelnde, dekorative Malerei darstellt. Von 
einem Brahmanen gefiihrt, sind wir endlich nach vielen Miihen 
in die Nahe des groBen Minakschitempels gekommen. Eine 
ungeheure Menge staut sich vor den Toren, die von den Stró-
men des Volkes durchflutet werden. Es ist unmóglich, dort hin-
einzugelangen, und wir suchen unter Fuhrung eines herbei-
gerufenen brahmanistischen Priesters den kleinen, versteckten 
Eingang an der hinteren Seite des Tempels zu erreichen. Dort 
wird uns bereitwillig geóffnet, und wir treten unbehindert in das 
Innere eines der vielen Tempelhofe. Der Tempel selbst gleicht 
einer mauerumgurteten, befestigten Stadt, die von StraBen-
ziigen, Kolonnaden, Hallen, kleinen schreinartigen und groBen 
monumentalen Gebauden in drawidischem Stil erfiillt ist. Man 
ist in Madura Fremden gegeniiber tolerant genug und gestattet 
auch dem Unglaubigen, im Gegensatz zu manchen anderen 
Heiligtumern in Indien, sich im Innem frei und unbehindert zu 
bewegen. 

Auch der Tempel steht im Zeichen des weihevollen Ereig-
nisses und ist mit dem Kleid des Festes geschmiickt. Auf den 
Steinfliesen sehen wir kunstvolle Ornamente aus weiBem Pulver 
und farbigen Blumen aufgestreut. Und iiberall erscheint wieder 
dieses heilige Zeichen des groBen Gottes mit dem Dreizack, 
dessen Insignien man nicht oft genug abbilden kann. Pilaster, 
Deckengewólbe, Altare und Schreine sind mit Girlanden aus 
duftenden Bliiten und griinen Palmblattergewinden verziert. 
Kunstvoll aufgebaute Triumphbogen aus buntem Flitter, in 
denen Glasbehange glitzern, bekrónen die Eingange zu den 
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Heiligtiimern, vor denen das Volk ehrfurchtsvoll auf das Er-
scheinen der Priester und der von ihnen gezeigten gótdichen 
Symbole wartet. Wir steigen im Innem einer dieser Gopurams, 
die sich trotzig wie der Wartturm einer Festung iiber der Mauer 
erhebt, empor und befinden uns nun in etwa dreiBig Meter Hóhe 
iiber den Kópfen dieser wogenden Menschenmassen, die auf den 
StraBen unermiidlich von und zu den Tempeln wallen. 

Jetzt ist man in nachster Nahe dieser Gótter- und Damonen-
heere, die in chaotischem Wirrwarr, wie das Rankenwerk eines 
wilden, ungeziigelten Laubwerkes, bis zu den hóchsten Spitzen 
dieser Gopurams emporsteigen. Es sind lebensgroBe fratzen-
hafte Ton- und Steinfiguren mit den verblaBten Spuren jahr-
hundertealter Bemalung, Menschen, Gótter und Tiere in gro-
tesken Verrenkungen und phantastischen Darstellungen, die 
hier in buntem, regellosem Neben- und Ubereinander die Etagen 
der Tiirme bevólkern. In diesem iiberwaltigenden Figurenreich-
tum auBert sich die hemmungsloseste Phantasie, die den Geist 
dieses Volkes bewegt und sein ganzes Leben mit den Gedanken 
mystischer Vorstellungen begleitet. Kaum vermag es das Auge 
und der Geist, diesen wimmelnden Darstellungen zu folgen. Es 
ist, ais ob an diesen Tiirmen die iiberschwengliche Gedanken-
welt eines krankhaft gesteigerten Ideenreichtums die gróBten 
Triumphe feierte, um damit die hóchsten Grade ihres phantasie-
vollen bildnerischen Triebes auszudriieken. Gótter und Góttin-
nen, sagenhafte Tier- und Menschenfiguren, phantastische Ge-
bilde mannigfaltigster Art, die aus dem unerschópflichen SchoBe 
des indischen Mythos geboren wurden, treten uns hier mit wild-
bewegtem, verzerrtem Mienen- und Gebardenspiel gegeniiber. 

Vólker und ihre Generationen miissen sich mit der Voll-
endung dieser unzahligen plastischen Bildwerke befaBt haben. 
Und auch hier an diesen miihevollen Werken erkennen wir 
wieder diese tiefe Religiositat und den unzerstórbaren Glauben, 
von dem die schaffenden Menschen dieser Geschlechter durch-
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drungen waren; denn wie ware es sonst móglich gewesen, eine 
solche unerhórte Falle von Kunstwerken hervorzubringen! 
Fast vergessen wir iiber dem gewaltigen Eindruck, den diese 
starre und doch so belebte Weit der Gótter in uns erweckt, das 
unheimliche Treiben dieser lebendigen Massen, die tief unter 
uns wie ein aufgestórter Ameisenstaat hin und her fluten. In 
weitem Umkreis ubersehen wir die Stadt, die an ihren Peri-
pherien in einem Dunstwall von Staub und flimmernder Hitze 
versinkt. Die Zahl von Maduras eingeborenen Gasten, die sich 
mit Frauen, Kindern und oft einem gesamten Hausrat fiir meh-
rere Tage in der Stadt niedergelassen haben, wird wahrend des 
Festes auf iiber 300 000 geschatzt. Fur viele ist in den Mauern 
der Stadt kein Raum geblieben. Sie nachtigen drauCen in den 
Hainen der Palmen- und Banianenbaume, aus dereń Wipfeln 
blaue Rauchfahnen in den wolkenlosen, marchenhaft gefarbten 
Himmel aufsteigen. Wenn erst morgen die Prozession mit den 
Gótter- und Tempelwagen die StraCen der Stadt durchzieht, 
wird sich die Dichtigkeit dieser beangstigenden Ubervólkerung 
innerhalb der Stadtmauern verzehnfachen. Denn gilt es, den 
Gottern bei solchen Anlassen zu opfern, so fiirchtet man, daB 
das Fernbleiben des Glaubigen ihren Groll erweckt und den 
Saumigen mit Unheil und Krankheit schlagt. Zudem liebt der 
Hindu die prunkenden Feste, die inner- und auBerhalb der 
Heiligtiimer einen oft mehr weltlichen ais religiosen Charakter 
haben. 

Auch die Hallen und Vorhofe des Tempels sind mit Tausen-
den von Menschen belebt, und nur die innerste Umwallung, in 
der sich die Priester befinden, ist dem begeisterten Volk ver-
schlossen. Wir steigen zur untersten Plattform der Gopuram 
herab. Zwischen den tausendfaltigen Gliedern der Gótterfiguren, 
auf ihren Menschen-und Tierkópfen, hinter Mauer-und Figuren-
reihen, nistet eine vertraute Weit von Tieren. Unzahlige Vogel, 
Krahen, Turmfalken, Eichhórnchen und groBe Fledermause, 
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dereń Exkremente die Plastiken mit einem jahrhundertealten 
Bewurf bedecken, haben ihre Heimat auf den Galerien dieser 
Gottertiirme. Wenn man an dieser fast senkrechten Wand der 
iibereinandergetiirmten Figurenheere emporblickt, fangen die 
Sinne an, sich zu verwirren, und das chaotische Bild verschwimmt 
vor den ermiideten Augen zu einer flimmernden phantomhaften 
Erscheinung. Die Glieder und Fratzen dieser starren Gotterwelt 
werden lebendig, der Turm scheint sich zu neigen und mit 
seinen wuchtigen Steinmassen auf uns herabzustiirzen. Ich 
schlieCe die Augen, um dem boshaften Spuk einer verwirrenden 
und beangstigenden Phantasie zu entgehen. Wir steigen vom 
Turme herab und treten nun in eine Art Vorhof, in dem einige 
brahmanistische Priester damit beschaftigt sind, die Sanften und 
Tempelgerate, welche man in der Prozession mitfiihrt, zu 
schmiicken. Mit flitterhaftem Tand, Glas- und Perlengehangen, 
Bliitengewinden und golddurchwirkten Stoffen sucht man die 
alten, verblichenen Requisiten zu verbramen. Es sind riesige 
Schirme, Tierpalankine, groteske Fabeltiere mit weitgeoffneten 
Rachen und hocherhobenen Tatzen auf Radergestellen, Papier-
attrappen, die góttliche Symbole und karikierte Diimonen dar-
stellen. Sie alle stehen zwischen einem Berg von duftenden 
Bliitenranken und griinem Blattergewirr, mit welchem man die 
Wagen zu ihrer Fahrt schmiicken wird. Die Manner mit den 
schauerlichen Bemalungen ihrer Sekten und Kasten auf Stirne 
und Brust sind mit heiligem Eifer in ihre Arbeit vertieft, so daB 
sie unser Kommen und Gehen fast nicht bemerken. 

Ein dunkler Gang fiihrt hiniiber in die anderen Heiligtumer. 
Aus ihrem Innem hórenwir dumpfe Gongschlage und das mono-
tone Singen meditierender Priester. Gewaltige Steinplastiken, 
die sagenhafte Ungeheuer in aufgerichteter, sprunghafter Stel-
lung verkorpern, saumen die dammrige Galerie, die wir durch-
schreiten. Friese verwitterter Fresken in matter, linearer Be-
malung, endlose Reihen miniaturenhaft-grotesker Gótter und 



8 * Von Ceylon Zum Himalaja 

Menschen darstellend, bedecken wie farbig gewebte Wand-
behange die Mauern dieser klosterartigen Gange. Unter schwe-
ren Steinbaldachinen thronen Gótter und Góttinnen. Shiva in 
seiner Inkarnation ais Weltenmutter und Nataradjha, der Herr 
der Tanzer, Gótterfrauen und Muttergottinnen. Im Vorder-
grund hockt aufdringlich der dickbauchige, segenspendende 
Ganescha. Dann begegnen wir dem Gotte Wischnu in seiner 
zwiespaltigenVerkórperung ais Krischna, der Góttin Durga, einen 
furchterlichen Damon der Urwelt tótend, der Góttin der Liebe 
Lakschmi und Minakschi, der Braut, die der groBe Gott Shiva 
morgen ais Gattin heimfuhren wird. Nirgends findet das ewig 
irrende Auge in diesem sinnbetórenden Figurenreichtum einen 
Ruhepunkt, denn alles, was aus der leblosen Materie des Steins 
geschaffen wurde, ist unter den Handen dieser phantasievollen 
Kiinstler zum formvollendeten Ausdruck ihrer Religiositat ge-
worden. 

Durch eine schwere Pforte treten wir hinaus in den vom blen-
denden Sonnenlicht umfluteten Vorhof des glaubigen Volkes. 
Hier ist es, ais ob uns eine Sturmflut wildwogender Wasser um-
gibt. Von Tausenden und aber Tausenden buntbekleideten und 
nackten Menschen werden wir vorwarts geschoben. Tosender 
Larm brandet an den hohen Mauern, und eine stickige Atmo-
sphare menschlicher Ausdiinstungen, atemraubende Geriiche 
von geschmolzenem Fett, Ol und scharf duftenden Essenzen, 
Gewiirzen und Riiucherwaren erfullen die schwer auf uns 
lastende Schwiile des Tages. Die weiten Hófe und Hallen des 
Tempels gleichen heute einem Jahrmarkt, in dem die Volks-
menge ihre Belustigungen sucht. Nichts erinnert an fromme 
Feierlichkeit und glaubige Strenge. Alles ist im Taumel welt-
lichen Getriebes und festlicher Lust aufgelóst. Scharen von 
fliegenden Handlem, die Raucherwerk, glitzerndes Flitterzeug, 
Schminke zum Farben heiliger Zeichen, Blumen und kleine 
Gótterfiguren feilbieten, sitzen auf den Estraden zwischen hohen 
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bildgeschmiickten Saulen, welche die ungeheuren Lasten der 
Aachen Steinbedachungen tragen. Sie schreien, gestikulieren und 
fiihren anziigliche Redensarten mit den Frauen, die heute im 
festlichen Schmuck farbiger und golddurchwirkter Sarongs, 
die blauschwarzen Haarknoten mit Bliiten und funkelndem 
Schmuck geziert, prangen. Jammervolle Bettlergestalten, aschen-
beschmierte Heilige mit asketischen, verzerrten Gesichtsziigen 
hocken an den Mauern und Wanden der Hallen. Kaum schenkt 
man ihnen Beachtung, denn es gibt ihrer Tausende, Erbarmungs-
wiirdige, doch auch manche Nichtstuer, denen d?s Mitleid-
erregen zum Handwerk geworden ist. 

Ich versuche einen erhóhten Punkt, eine vorspringende 
Estradę, die wie eine Kanzel in das Gewiihl hinausragt, zu er-
klimmen, wo ich meine photographische Kamera aufbauen 
kann. Tausende von Augenpaaren, die von fanatischer Glut 
erfiillt sind, blicken zu mir heriiber. Manche winken drohend 
mit den nackten, emporgereckten Armen zu mir herauf. Wir 
drangen uns durch das Gewiihl hiniiber zum Teich der goldenen 
Lotos, in dessen Hintergrund sich fiinf gewaltige diistere Go-
purams erheben. Wie silhouettenhafte Kulissen ragen sie in den 
leuchtend blauen Himmel. In dem Wasser des heiligen Teiches 
erscheint das Spiegelbild dieses bewegten Schauspiels in Aimmern-
den und farbig leuchtenden Umrissen. Es ist, ais ob unter den 
ReAexen des Sees noch viele dieser Tempelkleinodien verborgen 
waren und mit ihrem schimmernden Glanze zur OberAache des 
Teiches heraufleuchteten. Alles drangt zu den Treppen, die in 
das Becken hinabfiihren, teils um sich im Wasser zu saubern und 
zu erfrischen, rituelle Waschungen vorzunehmen oder die be-
staubten Tiicher zu reinigen. Am Rande des Wassers stehen Man-
ner und Frauen mit triefenden Haaren und Kleidern, bis zu den 
Hiiften im Teich badend, Gebete murmelnd, plaudernd und la-
chend und im griinlich-schlammigen Wasser planschend. Hier ist 
alles zum Schema und zur Gewohnheit geworden. Es gibt nichts 
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AuBergewóhnliches oder Absonderliches, was den abgestumpften 
Sinn der berauschten Menge im besonderen Mafie interessieren 
oder ablenken kónnte, und woran er mit dem Herzen und seiner 
Seele einen regen Anteil nimmt. Auch die Gótter und Heiligen-
figuren, die Pracht der Tempelkunstwerke, die Reize des bunten 
und malerischen Treibens ziehen, ohne irgendwelche besonderen 
Regungen in diesen Menschen zu erwecken, unbeachtet an diesem 
schwarmenden Volkshaufen voriiber. 

Der Tempelkomplex von Madura ist von gewaltigen Ab-
messungen. Seine Mauern bilden ein fast quadratisches Rechteck 
von etwa 300 m Seitenlange. Schon viele Wochen vor dem Feste 
war ich zum ersten Małe dort und sah alle die Herrlichkeiten, 
welche die Heiligtiimer bergen, das Innere seiner geheimnisvollen 
Gótterschreine, die dumpfen Kammern und Gange, in denen die 
Schatze und die kunstvollen, kostbaren Kleinodien seiner Gótzen 
aufbewahrt sind. Zu jener Zeit konnte ich die Reize der tausend-
faltigen, menschlichen und góttlichen Wunder, welche der Tem-
pel in sich schliefit, mit Mufie betrachten. Heute kam ich, wie 
so viele Hunderttausende von Glaubigen und Schaulustigen, des 
Festes wegen, das Madura, die von Shiva patronisierte Stadt, 
seinem Schutzgott zu Ehren veranstalten will. 

D I E H O C H Z E I T D E R G O T T H E I T E N 

Das Fest der Gótterhochzeit, der Vermahlung Shivas mit 
Minakschi, der Góttin mit den Fischaugen, nimmt seinen Ur-
sprung aus einer sagenhaften Legende, in der sich die wunder-
same und fesselnde Darstellungsweise des indischen Mythos mit 
der Geschichte des Landes verbindet. Shiva erschien einst im 
Glanze seines góttlichen, iiberirdischen Wesens dem Kónig von 
Madura. Dieser erblickte in der Erscheinung eine himmlische 
Gnade und liefi zur Erinnerung an das Ereignis in seiner Stadt 
einen groBen Tempel zu Ehren Shivas errichten. Der Gott fand 
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groBes Wohlgefallen daran und ehrte das Heiligtum durch seine 
weihevolle Gnade, indem er den Tempel mit dem Wasser, das 
aus dem góttlichen Berge Kailasha hervorquillt, segnete. In der 
irdischen Gestalt des Sandareschwara kam Shiva nach Madura 
und freite die Tochter des Kónigs, Minakschi, die er spater ais 
góttliche Braut in sein Reich einfiihrte. Zur Erinnerung an dieses 
Mysterium feiert Madura jahrlich die Hochzeit der Gottheiten, 
die in den Monat Chitrai fallt. Diese Tage bilden ein besonderes 
Ereignis fur Madura, denn die Stadt hat wahrend dieser Zeit einen 
derartig gewaltigen Zustrom von fremden Gasten aufzuweisen, 
wie es nur in wenig anderen Stadten Indiens aus AnlaB religióser 
Feste der Fali ist. Kaum vermógen es Worte, diese tumul-
tuarischen Schauspiele eines schwindelerregenden Menschen-
gewiihls, wie ich sie in den Stadten des Siidens bei solchen fest-
lichen Gelegenheiten sah, zu beschreiben. 

t)berall,wo der Inder Feste feiert, geschieht es mit dem riesen-
haften Aufgebot ganzer Vólkerheere, die unter groBen Miihen 
und Opfern aus allen Gebieten des Reiches herbeikommen und 
so den Eindruck einer wahren Vólkerwanderung hervorrufen. 
Wer Zeuge der nur alle sieben Jahre stattfindenden Mahamakam-
Wasserweihe in der siidindischen Stadt Kumbakonam war, hat 
erst das wahre Bild solcher kolossalen Menschenansammlungen 
gewonnen. Dort steigt die Zahl der Besucher auf viele Hundert-
tausende, denn nur einmal in sieben Jahren findet das siinden-
tilgende, heilige Wasser der Ganga seinen Weg nach dem Siiden, 
dem es im kindlichen Giauben des Volkes durch unterirdische 
Wasserlaufe zugefiihrt wird. In dem Tempelteich Kumbako-
nams, dem gróBten des siidlichen Indiens, sammelt sich das glau-
bige Volk, um in ungeheuren Massen, begleitet von zelebrie-
renden Priestern, seine rituellen Waschungen vorzunehmen. Der 
von vielen kleinen Tempelgopurams umgebene Teich faBt allein 
40—50 000 Menschen, die in stetem Wechsel die Stufen zu die-
sem bakteriengeschwangerten Wasser hinabsteigen, um Leib und 
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Seele darin zu reinigen und es in heiliger Inbrunst trinken. Sieche, 
Kriippel, Aussatzige und mit Fieberfrósten behaftete Kórper 
schleppt man in den morastigen, von Unrat und Schlamm er-
fiillten Teich hinab, wo sie von dem heilenden Wasser des ehr-
wiirdigen Ganga beriihrt werden sollen. Bittprozessionen durch-
ziehen wahrend des Festes Tag und Nacht die StraBen der Stadt, 
in dereń Bann die Volksmassen von einem an religiosen Wahn-
sinn grenzenden Eifer gepackt werden. 

Gótterhochzeit in Madura — wie ein jauchzender Schrei 
durchzittert die gerauschvoll-vibrierende Feststimmung die At-
mosphare der Stadt. Ununterbrochen, wie das Brausen der Mee-
resbrandung, schwingt der Larm aus Tausenden von Menschen-
kehlen, das Heulen der Sackpfeifen, Wirbeln der Tamtams und 
das donnernde Rollen gewaltiger Tempelgongs durch die flim-
mernde Luft der gliihenden Tage und schwiilen, dammerigen 
Nachte. Die Feste der Inder sind wie jene aufreibenden Gebets-
iibungen der Derwische, die ruhelos bis zum vólligen Schwinden 
ihrer Kórper- und Sinneskraft, in fiebererregtem Taumel von 
larmender und grausamer Lust ihren Leib mit ekstatischen 
schmerzvollen Qualen peinigen, um auf diese auBergewóhnliche 
Weise die Abtótung des Fleisches zu erwirken. 

Noch ehe die heraufsteigende Sonne den Tag des groBen Fe-
stes griiBt, setzen sich die Heere der Menschen, die wie aufriih-
rerische Horden die Mauera der Stadt und des Tempels belagern, 
in brausende Bewegung. Gleich einem reiBenden Bergstrom flu-
ten die dunkeln Wogen der Menschenmasse der Umwallung des 
Tempels entgegen. Drohend blicken die rótlichschimmernden 
Tempeltiirme, die schiitzenden Bollwerken iihneln, der anstur-
menden Menge entgegen. Heute sind Hófe und Hallen dem 
Volk verschlossen und liegen in Ruhe und oder Verlassenheit 
hinter den hohen Mauern. Schon friih im dammernden Morgen-
licht hat man die Gótter, unter feierlicher, aber Stiller Huldigung, 
in ihren schwerfalligen Wagen geborgen. Sie stehen zur Abfahrt 
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beieit drauBen vor den Mauern des Tempels, die sie mit ihren 
turmhohen Aufbauten iiberragen. Die merkwiirdigen Gótter-
gefahrte bestehen in der Hauptsache aus turmartigen, prunkvoll 
geschmiickten Aufsatzen von ungewóhnlichen Dimensionen, 
und primitiv erscheint der baufallig-schwankende, schwerfiillige 
KoloB, an dessen Basis unter reich geschnitztem Holzsockel das 
plumpeFahrgestell aus hólzemen Radscheiben befestigt ist. Doch 
der prunkvolle Kiosk, der sich iiber der schweren Plattform er-
hebt, ist nur ein mit golddurchwirkten und dekorativ bemalten 
Stoffen, buntem Flitterwerk, Fahnen und vielerlei anderem fest-
lichemBeiwerk verkleidetes hohles Holzgerippe, in dessen etagen-
fórmig aufgebauten Schreinen die Gottheiten verborgen sind. 
Einer dieser Gótterwagen tragt eine Reihe schreckhafter Fabel-
tiere, die mit aufgesperrtem Rachen und ausholenden Pranken 
weit iiber die Rampę der Plattform herausragen und wie ein 
seltsam-groteskes Gespann durch die Luft reiten. Tragsanften 
der Priester, vielerlei fahrbare Tempelidole, Stoffpalankine, die 
auf hohen Holzgestellen schaukeln, grellfarbig bemalte heilige 
Symbole, groteske Attrappen, welche Tier- und Fabelwesen dar-
stellen, hat man fur die Prozession bereitgestellt und wartet nur 
noch auf das Zeichen, welches die Priester zum Beginn des feier-
lichen Umzuges geben werden. 

Die Begeisterung des ungeduldigen Volkes kennt keine Gren-
zen und erreicht ihren Hdhepunkt, ais man sich anschickt, die 
Wagen der Gótter in Bewegung zu setzen. Unter unheimlichem 
Getóse, demLarm der Menschen und Hunderter von Musikanten, 
die mit dekorativen Instrumenten, Fanfaren und Trommeln aus-
geriistet sind, beginnt der Umzug. Alles drangt schreiend und 
gestikulierend zu den Zugtauen der Gótterwagen. Um sie ent-
spinnt sich ein fórmlicher Kampf, denn jeder fiihlt sich zum Vor-
spann des prunkvollen Hochzeitswagens berufen. Und plótzlich 
straffen sich Tausende von muskulósen Armen beim Signal der 
Abfahrt und ziehen mit der von heiligem Eifer gesteigerten Kraft 
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ihrer Kórper an den Trossen der Góttergefahrte, die sich schwan-
kend und unter dem ohrenbetaubenden Achzen der hólzernen 
Radachsen in Bewegung setzen. Heilige Tempelelefanten mit 
pomposen, lang herabhangenden Schabracken, goldberingten 
StoBzahnen und klingendem Zaumzeug eróffnen die Prozession. 
Ehrfiirchtig weicht die Menge zur Seite, und es bildet sich eine 
hohle Gasse von Menschen, durch die sich die endlosen Reihen 
der bunt durcheinander gewiirfelten Prozessionsgruppen, Tiere 
und Gefahrte hindurchwinden. An manchen Steilen bemuhen 
sich eingeborene Polizisten, mit ihren Kniippeln die Ordnung zu 
erhalten und Platz zu schaffen. Wo es ihnen nicht gelingt, greifen 
die Elefanten ein, die mit vorsichtig schwenkenden Bewegungen 
ihrer Russel die Neugierigen zur Seite drangen. 

Dichte Staubwolken aufwirbelnd, walzt sich der theatralische 
Umzug im Schneckentempo vorwarts. Im Gewimmel der end-
losen Menschenkette sieht man heilige Kiihe, Dromedare, die 
Paukenschlager und Fanfarenblaser tragen, Schimmel mit kost-
baren Behangen und glitzernden Zaumzeugen. Dann folgen 
Gruppen von Brahmanen und hochkastigen Hindus mit den Ab-
zeichen ihrer Kasten und Sekten, Fakire und Derwische mit 
schmerzverzerrten Ziigen, die Peinigungswerkzeuge ihres Selbst-
martyriums mit sich schleppend, Sanften, in denen starr wie 
Gótterbilder, mit selbstbewuBter Miene und Geste die obersten 
Priester der Tempel, die lebendigen Idole des Volkes sitzen. Eine 
groBe Zahl Schirmtrager, Gongschlager und atemlos larmende 
Musikanten mit Sackpfeifen, Zimbeln und harmonisch abge-
stimmten Tamtams, religióse Tanzer mit fratzenhaften Larven, 
Tempelmadchen und gefeierte Bajaderen, die man unter Bal-
dachinen tragt, begleiten den Zug. 

Von den enthusiastischen Zuschauern, welche die StraBen sau-
men, die Fenster und Aachen Dacher der Hauser fiillen, wird der 
Umzug mit stiirmischen Ovationen begriiBt. Ein Regen von Blu-
men, duftenden Bluten und Kupfermiinzen wirbelt unaufhórlich 
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auf die voriiberziehenden Menschen hernieder. Doch die Be-
geisterung wird zum brausenden Jubel, wenn jene Gótterwagen, 
die beweglichen Tempeltiirmen gleichen, heranschwanken, und 
wo sie stehenbleiben, iiberschiittet man die rollenden Gemacher 
des unsichtbaren, góttlichen Brautpaares mit einem Hagel von 
Blumenopfern, unter dereń duftender Last sich die Palankine 
und luftigen Bedachungen des Tabernakels niedersenken. Der 
Hochzeitswagen Shivas ist ein Prunkstuck von ganz besonderer 
Art. Sein Aufbau, der aus den kostbarsten Stoffen, vielerlei er-
gótzlichen Drapierungen und Malereien besteht, ist haushoch. 
Um ihn ungehindert passieren zu lassen, sind die Oberleitungen 
der Telegraphenkabel iiber den StraBen entfernt, und langst hat 
man tausendjahrige Baume, dereń Kronen die Durchfahrt der 
schwankenden Tiirme behindern, mit der Axt aus dem Wege 
geraumt. In dem geheimnisvoll verhullten Innem des Gefahrtes 
thronen die winzig kleinen Gottheiten, und an den AuBenseiten 
iiber der holzgeschnitzten, schweren Basis stehen Priester und 
Tempelwachter, die das Heiligtum bewachen und es vor den 
Blicken Uneingeweihter schiitzen. An der Vorderseite der Ga-
lerie schwebt eine iiberlebensgroBe Quadriga. Es sind geflugelte 
Schimmelrosse, welche durch die Luft galoppieren und das phan-
tastische Gespann des Wagens bilden. 

Ein wirrer Volkshaufe zieht jubelnd in trunkener Ekstase hin-
ter den schwankenden Wagenungetiimen her, und so wahrt die 
Prozession, die wie eine traumhafte Erscheinung an meinen Au-
gen voriiberzieht, viele Stunden, ehe sie zu den Tempeln zuriiek-
kehrt und sich dort in einem Wirbel regellos durcheinander flu-
tender Massen aufzulósen beginnt. Noch lange nach Sonnen-
untergang wogt das Treiben in den StraBen und vor den Tem-
peln. Wahrend der schwiilen, tiirkisblauen Nacht schwingt im 
leuchtenden Raum eines sternenfunkelnden Himmelsgewólbes 
der jauchzende Larm des wonnetrunkenen Volkes. Ober dem 
illuminierten Hausermeer der heiligen Stadt braust der orgiasti-
10 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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sehe Jubel des weltlichen Festes bis zum friihen Morgen, und es 
vergehen viele Tage, bis Madura und sein Volk die Freuden und 
Wehen der Gótterhochzeit Shivas iiberwunden hat. 

D I E G O T T E R B A S T I O N T R I C H I N O P O L I 

Auf dem Riicken des machtigen Felsens von Trichinopoli 
und im Innern seiner geheimnisvollen Gesteinslabyrinthe ver-
einigt sich weltliche Kraft und WillensauBerung mit der gewal-
tigen, geistigen Macht des brahmanistischen Glaubens. Krieger 
und Priester altindischer Geschlechter haben dort den wehr-
haften Fels zum kraftvollen Hiiter und Beschiitzer ihrer reli-
giosen und politischen Bestrebungen gcschaffen. Tempel und 
Bastion sind in enger raumlicher und geistiger Verbundenheit 
miteinander und gleichen dem Symbol des unerschutterlichen 
Herrschertums, mit welchem der Brahmanismus den Feinden 
seines Glaubens trotzte. 

Trichy selbst ist eine unbedeutende Stadt, die am rechten Ufer 
des Flusses Kaveri liegt und etwa 80 000 Einwohner zahlt. In 
ihrem nórdlichen Teile erhebt sich der riesige FelskoloB, der wie 
der Riicken eines gigantischen Ungeheuers aus der Ebene empor-
ragt. Schiitzend breitet der graue Gneis seinen starren Kórper 
um die Heiligtiimer, die tief in dem ausgehóhlten Leib des Felsens 
verborgen liegen, und durch dumpfe Gange, reliefgeschmiickte 
Felsgalerien und Treppen, die wie Hohlwege ins Gestein ver-
senkt sind, steigen wir hinauf zumHeiligtum Shivas. In diisterem 
Dammerlicht liegen diese Schachte, dereń rauhe Wandę von den 
feuchten Niederschlagen mit einer schliipfrigen, graugriinen Pa-
tina des Alters iiberzogen sind. Die ewig wandernden Scharen 
von Glaubigen und Pilgrimen, die aus allen Gebieten des Reiches 
herbeikommen, steigen jahrlich durch dieses Felsenwirrsal hin-
auf zur Hóhe dieser mysteriósen Gótterwohnungen. Welche 
Miihe mag allein dazu erforderlich gewesen sein, diesen mach-
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tigen Felsblock in seinem Innem auszuhóhlen und seine Tiefen 
den Menschen zuganglich zu machen! Zwischen senkrecht auf-
steigenden Kliiften und hohen Gesteinsspalten dringt sparliches 
Tageslicht zu uns herab. In den unzahligen Felsgalerien und 
Verliesen, die wie unterirdische Griifte zu beiden Seiten in das 
Gestein hineinfiihren, herrscht tiefe Finsternis. Feuer, die in 
Opferbecken flackern, und ewige Lampen, die mit Kokosól ge-
speist werden, beleuchten gespenstisch die Gótterbilder, die in 
reliefhafter Vertiefung den gewachsenen Stein der Hallen und 
anterirdischen Kolonnaden schmucken. 

Vor einem dieser Altare, der das Bild Shivas in einer grotesken 
Verkórperung, in wilder, tanzender Bewegung zeigt, haben Pil-
ger Mengen von Hibiskusbliiten gestreut, so daB wir auf einem 
weichen Teppich von sterbenden Blumen wandeln. Auch die 
Gótterbilder sind mit duftenden Blumengewinden geschmiickt. 
In Opferschalen schwelen glimmende Sandelholzfeuer, die einen 
scharfen, aromatischen Wohlgeruch verbreiten. Alle diese un-
zahligen Aushóhlungen, die aus dem natiirlichen Felsen gemei-
Belt sind und regellos wie riesige Maulwurfgange den Fels durch-
queren, sind mit phantasievollen, plastischen Bildwerken ge-
schmiickt, die mit ihren erschreckenden und lebendigen Aus-
drucksformen in der Seele des fremden Beschauers ein Gefiihl 
von Furcht und Grauen erwecken. Und iiberall umgibt uns 
dammerhafte Dunkelheit, welche die bizarren, fratzenhaften Bil-
der zu unfaBbarer Unbestimmtheit verschwimmen laBt und die 
Schreckhaftigkeit dieser drastischen Formgestaltung steigert. 

Mit einem flackernden Windlicht schreitet der Fiihrer, ein 
Brahmane, vor uns her. Schauerlich halit das Echo unserer Stim-
men und Schritte unter den feuchten Gewólben, und es ist, ais 
ob gespenstische Scharen unsichtbarer Geister unserem Wege 
folgen. Fur den Uneingeweihten ist es mit Lebensgefahr ver-
bunden, ohne Fiihrung in diesen unterirdischen, unheimlichen 
Felsentempeln umherzuwandern, denn oft plótzlich enden Gange 
10* 
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und Stufen in abgrunddefer Finsternis, aus der uns ein kiihler 
Hauch entgegenweht. Steine, die in jene dunkeln Schliinde hinab-
rollen, zeigen uns durch das Gerausch ihres Aufschlages die un-
ergrundlichen Tiefen dieser Schachte, dereń Sohlen weit unter 
der Erdoberflache liegen. W o wir hinblicken, anDecken, Pfeilern 
und sogar auf den abgenutzten Steinfliesen des FuBbodens, sehen 
wir die heiligen Insignien der Gótterverehrung. Kein Baum, 
keine Flachę ist bar von diesen herrlichen Ausdrucksformen eines 
hohen, glaubigen Sinnes, der dem Geist und den Handen dieser 
Menschen eine fast iibermenschliche und schopferische Kraft 
verliehen hat. 

Langsam steigen wir hóher und hóher hinauf. Wir gelangen 
durch Krypten, die romanischen KirchenschifFen ahneln und mit 
reichen Steinskulpturen und wunderlich naiven Fresken in end-
los iibereinander geordneten Friesen geschmiickt sind. Endlich 
erreichen wir einen Treppenaufgang, der uns wieder den Weg 
zu dem strahlenden Licht des Tages óffinet. Auf der oberen Platt-
form des Felsens angelangt, griiBt uns das Leuchten der Abend-
sonne, die sich inzwischen hinter den Palmenwaldern dem Hori-
zonte genahert hat. Neben der wehrhaften Festung krónt ein 
kleines Heiligtum Wischnus die Spitze des Felsens. Goldene Re-
flexe eines warmen, schimmernden Lichtglanzes liegen iiber der 
Landschaft, die sich wie ein stilles Meer um die Felseninsel 
schmiegt. Dort oben in der Kiihle des leise herniedersteigenden 
Abends fiihle ich mich nun von der dumpfen, unheimlichen Enge, 
die mich in diesen verborgen liegenden Felsengangen umfangen 
hielt, befreit. Ein groBer Steinwall, durch dessen SchieBscharten 
der gelbe Abendhimmel sein blendendes Licht wirft, umschlieBt 
die Felsenplattform, von der ich einen herrlichen Blick iiber die 
weithin gelagerte, mit fruchtbaren Waldern und Hainen bedeckte 
Ebene genieBe. Blauliche Rauchfahnen schweben wie leichte 
Nebel iiber dem weiten Meer der Hauser und Garten, die in 
friedlicher Ruhe um den FuB dieser schiitzenden Tempelfeste 
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ausgebreitet sind. Im letzten Lichte der sinkenden Sonne blinkt 
der heilige Teich zwischen den Hausern der Stadt. In seiner 
ruhigen, dunkeln Wasserfiachezeigt sich das Spiegelbild der wun-
dersamen, alten Felsenburg in zitternden Umrissen und sattem 
Farbenspiel. 

Fern klingt das Gerausch der Stadt zu mir herauf. Hinter den 
Palmenwaldern, aus dereń dammerigem Schatten die groBen 
Scharen dieser nachtlichen Gesellen, die fliegenden Hunde, flat-
tern, erheben sich in scharfen Umrissen gegen die Lichtfulle des 
blendenden Abendhimmels die achtzehn groBen Tempelturme 
der heiligen Stadt Srirangam. Ihre Tempelwunder liegen 7 km 
von Trichinopoli hinter dem Palmenmeer verborgen und bilden 
eine Fortsetzung dieser mysteriósen Heiligtiimer, die in dem Leib 
des Felsgesteins von Trichy in geheimnisvoller Verborgenheit 
traumen. Ais ich in der Friihe des nachsten Tages dort hiniiber-
fahre, begegnen mir unterwegs lange Ziige von Pilgrimen, die 
von einem Opferfest in Srirangam kommen, um mit der Eisen-
bahn in ihre ferne Heimat im Norden zuriickzukehren. Friiher 
geboten es die Gesetze des Glaubens, diese Wallfahrten unter 
groBen, kórperlichen Entbehrungen zu FuB zuriickzulegen. 
Heute schlieBt selbst der orthodoxe Hindu einen KompromiB mit 
der Weit der Unglaubigen und zieht aus den mit seinen Glau-
bensgrundsatzen in Widerspruch stehenden, modernen Verkehrs-
einrichtungen, auf Kosten seines Seelenheils, einen Nutzen. 

Der Weg nach Srirangam fiihrt in Palmenwalder, durch die 
sich die rote StraBe wie ein tief eingeschnittener Hohlweg hin-
durchwindet. Auf einer gewaltigen Briicke iiberquere ich den 
FluB Kaveri, der trage in einem schmalen, vertrockneten Sand-
bett dahinschleicht. Nackte Menschen, Fischer und Pilgrime, die 
im heiligen Wasser des Flusses baden, beleben die Ufer. Dunkle 
Kórper von Krokodilen liegen traumend, der Harmlosigkeit dei 
Menschen vertrauend, auf den Aachen Sandinseln. Weit hinter 
dem Meer der Palmen teilt sich das Wasser des Flusses, und mit 
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seinen gewundenen Armen umfangt er die Tempelstadt Sriran-
gam, dereń Gopurams die hóchsten der schlanken Palmenstamme 
um das Dreifache uberragen. Viele Turme, an denen der Reich-
tum drawidischer Bildhauerkunst Orgien phantastischer Aus-
drucksformen feiert, umfassen die Heiligtiimer des giitigen und 
segenspendenden Wischnus. 

Srirangams Tempelbauwerke gehóren zu den reichsten Schóp-
fungen, die aus der Bliitezeit althinduistischer Kulturperiode 
stammen. Ihre Entstehung fallt in das sechzehnte bis siebzehnte 
Jahrhundert. Hohe schiitzende Mauern schlieBen die Wohnung 
dieser mystischen Gótterwelt wie eine Festung ein. Es ist un-
móglich, dieser Oberfiille von fremdartigen Linien und unendlich 
belebten Formen, die das Auge beim Betreten der weiten Tempel-
hófe und Hallen erfaBt, zu folgen. Und trotz all dem iiber-
schwenglichen Formenreichtum, der hier aus den durchgeistigten 
Darstellungen dieser Bildwerke zutage tritt, klingen die reichen 
Formgestaltungen plastischer und architektonischer Kunst in 
wunderbar harmonischer Weise iiberein. Alles ist mit dem ge-
nialen MaB hóchsten kunstlerischen Empfindens und Denkens 
erschaffen, und nicht einzelne sind es gewesen, die von dieser 
hohen Begabung erfiillt ihren Góttern diese Weit der Wun-
der erschaffen haben; ja ganzen glaubigen Geschlechtern war 
es beschieden, mit der GróBe ihres Geistes und der Kunstfertig-
keit ihrer Hande den góttlichen Idolen ihres Glaubens diese 
Denkmaler zu erschaffen. Nirgends beobachten wir das Schema 
bloBen handwerklichen Kónnens und die Wiederholung sich 
gleichender Formen, und liberall sind es sinnvolle Varianten die-
ses figuralen und ornamentalen Schmuckes, der hier den Stein in 
der vorstellungsreichsten Formgebung belebt. 

Eine groBe Menschenmenge, brahmanistische Priester, Volks-
heilige, asketische Sadhus, Tempelmusikanten, Bettler, heilige 
Tiere, Elefanten und Zebus bevólkern das Innere derHófe und 
offenen Hallen. Das Leben der Menschen im Tempel bietet hier 
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dasselbe Bild des bunten religiosen und zugleich weltlichen Trei-
bens, wie man es in den iibrigen Hindutempeln des Siidens be-
obachten kann. Man hat den Eindruck, ais ob das Volk, das die 
Heiligtiimer und ihre Umgebung vom fruhen Morgen bis zum 
Abend belebt, sein ganzes Dasein nur den Idealen seines Lebens, 
seinem Glauben und seinen Góttern weiht, und von nichts anderem 
erfiillt ist wie vom Wallfahren, Beten und mit Inbrunst den 
Gótzen aus Stein opfern. Doch vielen im Volke bringt dieses 
Dasein voller Frómmigkeit materiellen Gewinn und Reichtum, 
und nirgends in der Welt treibt das Bettler- und blinde Mitlaufer-
tum, das Fischen im Triiben, solche Bliiten wie im religiosen 
Leben des indischen Volkes. Ungeheure Reichtiimer werden aus 
den Sparpfennigen der Millionen von Glaubigen gewonnen. 
Tempelgemeinden, Klóster, Priester und Volksheilige besitzen 
oft marchenhafte Vermógen, dereń Werte sich in meist eigen-
niitziger und in wenig selbstloser Weise verfliichtigen. In Indien 
ist es nicht nur das Volk und seine Priester, die betteln, sondern 
auch die heiligen Tiere des Tempels, die leibhaften Inkarnationen 
der Gótter, sind auf das qualende Heischen des religiosen Tri-
buts abgerichtet. Mit klugen Augen und bittendem Schwenken 
des Riissels fordem die in den Tempelhófen herumlungernden 
heiligen Dickhauter von dem Fremden das Almosen. Oberall 
recken sich die diirren, mageren Arme halb verhungerter Ge-
stalten mit den Bettelschalen, und unaufhórlich hórt man das 
wimmernde Klagen und Bitten abgezehrter Hungergestalten, 
mit schrecklichen Krankheiten behafteter Siecher, aschenge-
schminkter Sadhus und fordernder Priester. 

Auch Srirangam hat seinen Teich, der den Tempelbesuchern 
zu rituellen Waschungen dient. Wie in den iibrigen Tempeln des 
Siidens sind seine Zugange und Ufer belagert von nackten, brau-
nen Gestalten, die in diesem Becken baden, sich erfrischen, ihre 
bunten Tiicher und Wasche waschen oder das heilige reinigende 
Wasser trinken. Im Hintergrund der Tempelstadt blickt dem 
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Beschauer eine endlose Pfeilerfassade, die Halle der Tausend Sau-
len, entgegen. Es ist ein langgestreckter Wald von Pilastern, der 
sich iiber einem reich profilierten, mit den rot-weiBen Farben 
Wischnus bemalten Unterbau erhebt und eine kolonnadenartige 
Halle umschlieBt. Jede dieser Saulen, die die ungeheure Last 
der Aachen Steinbedachung stiitzen, ist in der Form des Skulp-
turenschmuckes verandert, und doch bietet die gesamte Front 
dieser meisterhaften Architektur einen iiberaus einheitlichen 
Eindtuck. 

Ungehindert trete ich von einem dieser almosenbittenden 
Brahmanen gefuhrt in die verborgenen Heiligtumer und Schatz-
kammern des Tempels. Die Wucht der Eindriicke, die den Frem-
den beim Betreten der in mystisches Dammerlicht gehiilltenTem-
pelraume bestiirmen, erregt ein Gefuhl sinnbetaubenden Rau-
sches, der sich durch die Wohlgeriiche heiliger Flammen und 
den siiBlichen Duft verwesender Blumen- und Bliitenopfer, wel-
che die Altare und Gótterfiguren schmiicken, zu einer atem-
raubenden Beklemmung steigert. Ringsumher erheben sich auf-
baumend die schweren massigen Formen phantastischer Stein-
gebilde, Streitrosse, kampfende Gótter und Fabeltiere, die in der 
wilden Bewegung eines unruhevollen Rhythmus auf und nie-
der steigen. Magisch leuchtet das sparliche Tageslicht in das 
Reich der gespenstisch belebten Finsternis, in der die Aatternden 
Geister einer nachthchen Tierwelt ihr spukhaftes Unwesen trei-
ben. Zwischen Altaren und góttlichen Idolen lagern auf den 
SteinAiesen des Bodens die angehauften Reste von Unrat und 
der Kot , der von heiligen Kiihen herriihrt, die im Halbdunkel 
des Steinlabyrinths trage, wiederkauend ruhen und sich durch 
die Schar der kommenden und gehenden Menschen, die sie fiit-
tern und hegen, nicht stóren lassen. Aus dunkeln Hallen tónt das 
Psalmodieren der Priester. Geschmiickte Tempelmadchen mit 
fahlen, olivfarben geschminkten Gesichtern blicken wie gefan-
gene Tiere hinter den vergitterten Wanden, welche die geheim-
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nisvollen Tempelwohnungen der Brahmanen von den offenen 
Hallen trennen, hervor. 

Froh begriiBe ich das Licht des Tages, ais ich aus der diisteren, 
kiihlen Tempelstadt wieder in die Freiheit der von dem wiirzigen 
Dufte iippiger Vegetation erfiillten Natur hinaustrete. Denn wie 
ein zauberhafter, suggestiver Bann halt die geheimnisvolle My-
stik, die unter diesen dunklen steinernen Gottergewólben wohnt, 
die Seele des Menschen gefangen. Wahrend der Abend- und 
Nachtstunden, die ich in der Stille des Hauses der Rast zubringe, 
wirbeln die Erinnerungen vergangenen Erlebens wie traumhafte 
Phantome in der Weit meiner Gedanken voriiber. Doch noch 
sind die Ereignisse iiberwaltigenden, eindrucksvollen Gesche-
liens fur mich nicht zu Ende, denn morgen fiihrt mich der Weg 
weiter in eine der óstlich gelegenen Tempelstatte, nach Tanjore, 
welche ein weiteres Glied in der langen Kette dieser weihevollen 
Kultstatten des Hinduismus im Siiden Indiens bildet. 

D I E T E M P E L M A D C H E N I N D I E N S 

Sofern es sich um die echte Bajadere oder Nautsch des hindu-
istischen Tempels handelt, so gehóren diese Tempelmad-
chen Indiens, dereń geheimnisvolles Wesen zu den tausend 

Wundern Indiens zahlt, zu den historisch und kunstlerisch be-
deutungsvollsten Persónlichkeiten des Landes. Viele dieser Naut-
sches, die man heute in Indien zu sehen bekommt, sind die Pseu-
dobajaderen, die ihr Dasein einem merkwurdigen Bediirfnis der 
heutigen Zeit danken und sich damit befassen, die hohe Kunst 
der eigentlichen Tempelbajadere in fragwiirdiger Weise nachzu-
ahmen, sie zu einem zweifelhaft erotischen Kitsch verunstalten, 
und damit die kiinstlerisch so hervorragende Leistung der echten 
Bajadere in den Augen der Weit herabwiirdigen. Wie iiberall, so 
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gibt es auch in Indien unter der breiten Masse des Volkes viele 
Menschen, die sich des Broterwerbes wegen die bemerkens-
werten, mit dem Schein geheimnisvollen Zaubers umgebenen 
Erscheinungen eines weltlichen und religiosen Lebens zunutze 
machen und sie in geschmacklose und triigerische Wiedergaben 
verwandeln. Auf diese Weise werden dem leichtglaubigen Volke, 
doch nicht minder auch dem nie versiegenden Strom der Frem-
den, welche Indien jahraus, jahrein uberschwemmen, die iiblen 
Produkte grotesken Jahrmarktzaubers vorgesetzt. 

Indien, das Land der Wunder, ist voll von derartig primitiven 
Kopisten, die das wirkliche Gesicht jenes geistig hochstehenden 
Volkes mit den unzulanglichen Mitteln ihres Talents und der 
spekulativenGier einer niederenGesinnung zurFratze entstellen. 
Wer die vielen Pseudo-Sadhus, die„Scheinheiligen", Fakire.Yo-
gis, Auch-Tempelmadchen und andere Jahrmarktserscheinungen 
von volkstiimlicher Art in Indien mit der Unbefangenheit einer 
niichternen Oberlegung beobachtet hat, wird sich wundern, was 
gerade Indien auf dem Gebiete derartig fragwiirdiger Gesten zu 
leisten imstande ist. Letzten Endes entspringen solche Erschei-
nungen wohl immer dem unmittelbaren Bediirfnis der Masse, oder 
aber sind sie die aus dem Wechsel der Zeit geborenen Produkte, 
die infolge einer besonderen Konjunktur in dem erfinderischen, 
geschaftigen Geist einer gewissen Volksschicht entstanden sind. 

Nicht nur in dem kindlichen Glauben der indischen Masse 
finden wir dieses Verlangen nach solchen zweifelhaften Darbie-
tungen. Ja ich mochte fast sagen, daB es sogar mehr die Fremden 
sind, die Indien seiner „Wunder" wegen bereisen und diese un-
erfreulichen Ergebnisse einer Entartung durch ein gewisses zur 
Schau getragenes Sensationsbediirfnis im indischen Volke ge-
weckt haben. Ich habe, wie vorerwahnt, unter den reisenden 
Europaern in Indien Leute kennengelernt, die das Land eben 
dieser „lebendigen Wunder" wegen aufgesucht haben und in 
ihrer Unkenntnis und Yertrauensseligkeit oft nur die billigen 
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Nachahmungen derselben zu sehen bekamen. Von den wunder-
samen Schatzen aus der groCen Vergangenheit Indiens ist ihnen 
jedoch wahrend ihrer Fahrten durch das Land wenig zu Gesicht 
gekommen, denn von der Hast und dem jagenden Geist der 
neuen Zeit erfaBt, rasen sie mit den ExpreBziigen die starren 
Routen des Verkehrs entlang, wahrend der Wissensdrang meist 
durch die Unerschópflichkeit des Baedekers genahrt wird. Viele 
scheuen die Miihen und Opfer, die notwendig sind, um unter 
der heiBen indischen Sonne, abseits von der groBen StraBe, die 
Herrlichkeiten des Indien von gestem kennenzulernen. Kór-
perliches und geistiges Phlegma, weder Sinn noch Verstandnis 
fiir die Schónheiten und die hohe Kultur eines Volkes, das ihres 
Erachtens nach zu den unzivilisierten, niederen Vólkern des Erd-
balls gehórt, lassen dem Snob die GróBe und Erhabenheit, wel-
che sich in den Hinterlassenschaften verblichener Geschlechter 
Indiens zeigt, ais belanglose Nebensachlichkeiten erscheinen. 
Mit den Schubs von Cook eilt man auf dem Fliigelrade und an-
deren bewahrten Massentransportmitteln durch die Weit, um sie 
gesehen, doch weniger erlebt zu haben. Man erwartet, daB man 
die Wunder und Kostbarkeiten, die das Land hervorgebracht 
hat, in den Vestibiils der Hotels prasentiert bekommt und begniigt 
sich zu guter Letzt mit schlechten Ansichtspostkarten und Bildern 
von all den Herrlichkeiten, von denen man gehórt, gelesen, je-
doch nichts gesehen hat. 

Meist gehórt zu jenen Leuten der Typus des weltverachtenden, 
vom hastenden Wesen der modemen Zeit besessenen Men-
schen, der seine Tickets in der Form eines Terminkalenders 
neben einem unerschópflichen Scheckheft des Credit Lyonais in 
der Tasche tragt, und von den Landem, die er zum Vergniigen 
durchjagt, oft nur das Puppentheater lebendiger und grotesker 
Marionetten gesehen hat. Was auf den groBartigen, historischen 
Schaubiihnen der Weltvergangenheit sich zugetragen hat, ist 
ihm beim Uberblick seiner Reiseerlebnisse ein Ratsel geblieben, 
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weil die Augen an den Kostbarkeiten und herrlichen Schop-
fungen dieser Lander meist achtlos voriibergegangen sind. Vie-
lerlei wissen jene dann von Mirakeln und Mysdfikationen, die 
ihnen wahrend ihrer Fahrten in der Welt begegnet sind, zu be-
richten. Sie ahnen selbst nicht, daB sich ihnen oft nur das zweite, 
entstellte Gesicht dieser Lander gezeigt hat und ihnen die Ur-
spriinglichkeit aller wirklichen und echten Reize des Landes 
verborgen geblieben sind. 

Ich traf auf meiner Reise nach Delhi einen Amerikaner, der 
mit mir zusammen das Zimmer des uberfiillten Hotels teilte. 
Wahrend er alle „tiirkischen Bader" des dunklen Delhis absol-
vierte, fuhr ich im Sonnenbrand hinaus zu der antiken Ruinen-
stadt Alt-Delhi, w o einst- die groBen Kaiser Indiens die ersten 
Grundsteine ihres zu hoher Bliite entwickelten machtigen Reiches 
legten. In dem Talmibasar des Chandi-Chowk fiillte sich der 
Globetrotter Kisten und Kasten mit indischen Kleinodien, die 
zum groBen Teil aus Europa stammten, und zuletzt sah er von 
Delhi nichts weiter ais das, woriiber seine langen Beine innerhalb 
der Stadt stolpern muBten. Am Abend erzahlte er mir dann oft 
von den Eindriicken des Tages, von den geheimnisvollen Ze-
nanas der Fremden, von Feuerfressern und Schlangenbeschwó-
rern, von ratselhaften Menschen, die den Baum der Mango inner-
halb weniger Minuten aus dem Samen zu iippiger Bliitenpracht 
wachsen lassen, von fanatischen Heiligen, die auf Nagelbetten 
ruhen und von den singenden und tanzenden Nautschgirls, die 
fiir die Fremden aus dem Siiden importiert sind. Besonders die 
Kunst dieser Bajaderen schien einen iiberwaltigenden Eindruck 
in ihm hervorgerufen zu haben. Sie zeigten ihren wiegenden 
Schlangenleib in einer finsteren Kaschemme des Eingeborenen-
viertels, und der gaunerhafte Impresario beschwor die untriig-
liche Echtheit der Originale. 

Hatte ich die hohe Kunst der Bajadere nicht in den groBen 
sudindischen Tempeln, den Stadten ihrer Geburt, gesehen, so 
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hatte ich ihm glauben mussen. Doch, was wir hier mit den 
Effekten einer bewuBt gewollten Erotik sahen, war weiter nichts 
ais eine plumpe Nachahmung jener von gesteigertem, rhyth-
mischem Empfinden getragenen, hohen Kunst der Tempel-
madchen, die in den groBen Tempeln der hinduistischen Weit 
zum lebendigen Schatz des Heiligtums gehóren. Ihre kunstle-
risch unbedeutenden Nachahmerinnen schieBen in Indien wie 
Pilze aus dem Boden. Bedeutende, mit den Eigenschaften hoher 
kiinstlerischer Begabung ausgestattete Tempelmadchen sieht der 
Europaer in Indien nur bei den seltensten Gelegenheiten am 
Orte ihrer Bestimmung und in den geheimnisvoll-verborgenen 
Heiligtumern der groBen Tempel. Durch einen mir bekannten, 
hochstehenden einfluBreichen Brahmanen wurde es mir ermóg-
licht, die Kunst einer beriihmten Bajadere zu bewundern. Von 
dem beriickenden Wesen dieses traumhaften Erlebnisses war ich 
tief ergriffen, so daB ich jenes, mit dem Zauber faszinierender 
Kraft erfiillte Ereignis noch spaterhin fur eine suggestive Vor-
stellung hielt. 

Es war in einer Tempelstadt des Siidens, wo ich durch die 
Gunst meines brahmanistischen Freundes in den hinduistischen 
Tempeln vieles sah, was dem Auge des Fremden sonst verborgen 
bleibt. Zu diesen seltsamen Ereignissen zahlt auch der Tanz der 
Bajadere Maravundi, die den Beinamen „die Liebliche" hatte und 
ais eine der beriihmtesten Nautsches Siidindiens galt. Ihr Name 
und ihr Geschlecht war nach der Auffassung des Volkes makel-
los. Alle weiblichen Vorfahren der zuriickliegenden Genera-
tionen waren bedeutende Tempeltanzerinnen, die an den Hófen 
von Kónigen und in den alten Tempeln Shivas und Brahmas ihr 
Opfer durch die Entfaltung hóchster Tanzkunst darbrachten. 
Die Sóhne des Geschlechts der Maravundi waren von jeher nichts 
anderes ais Tempeldiener und Tempelmusikanten, wahrend die 
weiblichen Sprossen in vorbildlicher Weise die traditionelle Be-
stimmung ihres Stammes erfullten und dem Tempel ihre Dienste 
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ais die orgiasdschen Priesterinnen ihrer Gottheiten widmeten. 
Der mystische Nimbus, der die Bajadere umgibt, hat zweifellos 
seinen eigentlichen Ursprung in der Art ihres von faszinierender 
Obersinnlichkeit getragenen Wesens, das sich besonders auch 
in der AuBerung eines merkwurdig hochentwickelten rhythmi-
schen Gefuhls auspragt. Dieser, von einer starken Sensibilitat 
des Empfindens getragene Sinn ist die Grundlage ihres genialen, 
technischen Kónnens, das wir in ihrem von Anmut und asthe-
tisch-kiinstlerischen Reizen begleiteten Tanze erkennen kónnen. 

Die iibrige Daseinsbesdmmung der Bajadere hat auBerlich we-
nig mit Religiositat zu tun. Es wird ihr, von den Gesichtspunkten 
indischer Glaubensbegriffe aus betrachtet, ein tieferer, mit den 
Regeln mystischen Gótter- und Tempelkults verkniipfter Sinn 
beigelegt. Die Bajadere ist die Liebesdienerin der Gótter. Sie 
huldigt ihnen mit der Hingabe ihres von der suggestiven Kraft 
erfaBten Kórpers, indem sie die Weihe und Feierlichkeit des 
Tempeldienstes durch ihren rhythmisch-verzuckten Tanz erhóht. 
Hierin besteht der Zweck ihres Lebens und ihrer Tatigkeit, die 
sie in den Heiligtiimern des Tempels bestimmungsgemaB aus-
fiihrt. DaB sie ais Tempelprostituierte den Priestern und anderen 
einfluBreichen Persónlichkeiten nahesteht, mag ebenfalls mit den 
Gesetzen religioser Auffassung zusammenhangen. Doch war mir 
dieser sensationelle Begriff infolge der vollendeten, kiinstleri-
schen Begabung und wiirdevollen Haltung, in der ich die Baja-
dere des siidindischen Tempels sah, stets von nebensachlicher 
Bedeutung. Anders verhalt es sich allerdings mit den Pseudo-
bajaderen, dereń in schwiiler Erotik gipfelnde, mit hoher Kunst 
keineswegs vergleichbare Tanzleistung ich an manchen anderen 
Orten Indiens auBerhalb des Tempels gesehen habe. 

Maravundi, die Bajadere, diente im groBen Tempel von M,, 
in dessen geheimnisvollen Hallen bereits vier vorausgegangene 
Generationen ihres Geschlechts den Góttern opferten. In der 
Dammerung eines schwiilen Sommerabends sah ich sie wahrend 
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des Festes zu Ehren der Gottin Paravati tanzen. In der von rie-
sigen Karyatiden umsaumten, kolonnadenartigen Halle des Tem-
pels, welche vor dem Heiligtum zum Eingang Shivas lag, warte 
ich mit einer Anzahl Brahmanen, unter denen sich auch einige 
Priester des Tempels befinden, auf die Darbietung, welche uns 
Maravundi auBerhalb des Rahmens ihrer eigentlichen Bestim-
mung versprochen hatte. Feierliche Ruhe liegt iiber dem Tem-
pel, in dessen Hof sich das drangende Volk langst verlaufen hat. 
DrauBen sinkt der dammerige Schleier des indischen Abends 
langsam herab, wahrend hinter den wuchtigen Saulen und dem 
weit vorspringenden Dach der Halle bereits die Dunkelheit der 
Nacht herrscht. Flackernde Kandelaber und Windlichter, die zu 
beiden Seiten der Halle angeziindet werden, geben dem fratzen-
haften Schmuck der Wandę eine gespenstisch-lebendige Aus-
drucksform. Ober unseren Kópfen huschen die Schatten flat-
ternder Fledermause, die von drauBen durch die Offnung der 
Kolonnaden hereinschwirren. Stiller Ernst pragt sich auf den er-
wartungsvollen Gesichtern der Brahmanen aus, die sich in einem 
Halbkreis um die mit bunten Fresken geschmiickte Riickwand 
des Raumes niedergelassen haben. 

In dem dunklen Hintergrunde befindet sich die Kapelle der 
Tempelmusikanten, die mit ihren merkwiirdigen Instrumenten, 
Gongs, Zimbeln und Sackpfeifen, den Tanz der Bajadere be-
gleiten werden. Da óffnet sich knarrend die kleine, eisenbeschla-
gene Tur, die an der Riickseite des Raums in das Heiligtum 
hineinfuhrt, und aus ihrem dunklen Rahmen tritt Maravundi, die 
beriihmte Bajadere. Langsam, mit rhythmisch zuckenden Be-
wegungen ihres mit reichem Schmuck beladenen Kórpers tritt 
sie, von leisen Gongschlagen begleitet, aus dem Dunkel in den 
Lichtkreis, dessen rótlich flackerndes Leuchten die ruhigen eben-
maBigen Ziige ihres Gesichts belebt. Meine Augen blicken wie 
gebannt hiniiber zu diesem Wesen, das mich mit den ruhevoll 
gleitenden Bewegungen seines Schlangenleibes wie eine welten-
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ferne, traumhafte Erscheinung diinkt. Allmahlich steigern die 
Musikanten den hohl tónenden synkopischen Rhythmus ihrer 
Instrumente, und zu den dumpfen rollenden Tónen der Gongs 
gesellt sich das Schwingen einer Zimbel und das Summen der 
lautenahnlichen Veena. Noch schailt die Musik wie ein fernes 
Echo, und noch schweigt der Chor der Flótisten und Trommler, 
dereń diirre Spinnenfinger lautlos zuckend iiber das gespannte 
Feli der kleinen faBahnlichen Tamtams gleiten. 

Leise bewegt sich der gertenschlanke Leib der Maravundi, 
sich auf den FuBspitzen hebend und senkend, mit niedergeschla-
genem Blick ihrer gluterfiillten, dunklen Augen, die von schwar-
zen, gemalten Brauen iiberwólbt sind. Selten sah ich einen so 
vollendeten Kórper voll Anmut und Grazie. Knospenhafte Brii-
ste schwellen unter dem eng anliegenden, reich gestickten Mie-
der, und der lange faltenreiche Rock rauscht, wippend von den 
beweglichen Hiiften getragen, leise iiber den mit silbernen Glóck-
chen und Ringen geschmiickten FuBknócheln. Ein Stiick des 
lichtbraunen Leibes oberhalb der Hiiftlinie, zwischen Rock und 
Mieder, liegt frei. AuBer den Armen und FiiBen ist es die einzige 
BlóBe, die uns der Kórper der Nautsch zeigt. Doch in ihm auBern 
sich jetzt die ekstatischen Schwingungen, die den Kopf bis 
zu den FiiBen in immerwahrenden, weichen Zuckungen durch-
rieseln. Noch sind die Arme straff an den Leib gepreBt, und nur 
die feingliedrigen Hande begleiten den ruhigen, wogenden Tanz 
des Kórpers. Wie ein Gótterbild ist der kleine, feine Kopf der 
Bajadere mit gleiBendem Schmuck bedeckt. In dem glanzenden, 
blauschwarzen Haar glitzern Edelsteinspangen und leuchten 
Jasminbliiten. Selbstin den beidenNasenfliigeln schimmernmatte, 
echte Perlengehange, wahrend die FuB- und Armgelenke mit 
schweren silbernen und goldenen Ringen umspannt sind. An 
Schmuck tragt sie ein Vermógen auf dem Kórper. Fast unmerk-
lich steigert sich nun der monotone Klang der Musik, und leise 
beginnen sich die Trommeln mit den dumpfen, prallen Gerau-
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sehen ihres gespanntenFelles einzumischen. Der Tanz der Nautsch 
wird freier und bewegter. Viele Małe dreht sie sich auf den er-
hobenen Zehenspitzen um die Achse ihres Kórpers. Auch die 
bisher so leblos erscheinenden Arme werden von der zuneh-
menden Bewegung, die sich von der Musik auf den Kórper der 
Bajadere iibertragt, ergriffen. Immer starker wird das melan-
cholische Wimmern der Sackpfeifen, die in fremdardgen Disso-
nanzen, bald in schrillenden Skaleń, bald in weichen lang-
gezogenen Tónen wie liebliche Schalmeien klingen. Auch die 
Gong- und Trommelschlager scheinen von einer gesteiger-
ten Erregung, die sich auf ihre Instrumente iibertragt, erfaBt 
zu sein. 

Mit dem zunehmenden Rhythmus der Musik beginnt der 
eigentliche Tanz. Was wir bis jetzt von den Bewegungen der 
Nautsch gesehen haben, war nur das traumerische Hiniiberglei-
ten in das ekstatische Stadium einer von Ubersinnlichkeit er-
fiillten Verziickung. Wechselvoll schwellend klingen die Schlag-
und Blasinstrumente. Die sanften Tóne werden zur gerauschvoll 
synkopierten, larmhaften Musik, die in unseren Ohren gellt und 
zitternd in den angespannten Nerven des Gehirns weiter-
schwingt. Der wiegende Takt des Kórpers der Nautsch wird nun 
zur Ausdrucksform einer gewissen dramatischen Handlung, 
welche sie dem Tanze zugrunde legt. Die Bewegungen und das 
Gebardenspiel, das ein Flehen und Bitten ausdriickt, ist der 
Tanz der Gnade und Erhórung, ein Tanz, welcher die Form des 
Opfertanzes vor den Góttern darstellt. Der Kórper ist demuts-
voll kauernd niedergeduckt, und alles mimische Spiel liegt jetzt 
in den schlangenhaft bewegten Armen und Handen. Geschmei-
dig wie die Woge des Wassers schwebt der Leib auf und nieder, 
hin und her. In unmóglichen Verdrehungen renken sich die 
Arme, welche bald aufwarts wie ziingelnde Lohe, bald zu beiden 
Seiten des Kórpers wie fliehende Schlangen gleiten. Auch die 
Zuge des Gesichts zeigen vollendete Ausdrucksformen. Plótz-
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lich wird aus der Verziickung wilde Ekstase, und selbst die Mu-
sikanten werden von dem rasenden Tempo ihrer Instrumente 
und dem schwindelnden Wirbel des Taktes erfaBt. Manche von 
ihnen haben sich erhoben und begleiten den Tanz mit erregtem 
Hin- und Herwiegen des Oberkórpers. Der Klang der tiefen 
Gongs rollt wie Donner durch die Hallen, und in schrillen Tónen 
gellen die Sackpfeifen. Tolle wirbelnde Bewegungen, in denen 
Furcht und qualende Angst liegt, packen den Kórper der Baja-
dere. In zuckenden Reflexen durchzittert das Spiel der Muskeln 
ihren Leib, doch nichts ist ohne das Wesen hohen kiinsderischen 
Ausdrucks und fein empfundener Stilistik der Kórperbewegung. 
Selbst wenn der Leib und die zuckenden Glieder in rasende Hast 
geraten, hat man das Gefuhl von wohlerwogener, jedoch hem-
mungsloser Ausdrucksform. 

Allmahlich verebbt das gellende Heulen der Instrumente, und 
immer mehr verstummt die Musik. Nur noch die Gongs schwin-
gen leise fort. Langsam schwinden die zu hóchster Verziickung 
gesteigerten Bewegungen dieses wirbelnden Kórpers, der wie 
zu einem von Miidigkeit uberwaltigten Ausklang zusammen-
sinkt. Das Finale gleicht dem ruhevoll wiegenden und wippenden 
Tanz, der die Einleitung der Szene bildete. Nun zeigen die von 
dem Taumel wilder Sinnlichkeit entstellten Gesichtsziige wieder 
den verklarten Ausdruck, der beim Beginn des Tanzes um den 
ratselvoll lachelnden Mund der Maravundi spielte. Kaum verrat 
der sehnige Kórper der Nautsch die ungeheure Kraft- und Wil-
lensauBerung, die den Kórper bewegte, und nur die Muskeln des 
Leibes zucken unaufhórlich wie der wiirgende und schlingende 
Leib einer Schlange. Jetzt hebt sie die Lider der schwarzen, 
mandelfórmigen Glutaugen, die wahrend des Tanzes wie im 
Traume geschlossen waren, und der strenge Mund, der die 
hóchsten Ausdrucksformen mimischer Kunst wiedergab, ófłhet 
sich zu einem wundervollen Lacheln, das die schimmernde Pracht 
der Zahne zeigt. Immer schwacher wird der Rhythmus der 
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Schlaginstrumente, und mit ihm erstirbt langsam die zur ruhigen 
Pose gewordene Bewegung von Marayundi, der Lieblichen. 

as ganze Leben des Hindu ist von seiner Religion erfiillt. 
Diese ist einem uralten Baume vergleichbar, dessen Wur-
zelwerk seine Kraft aus einem unendlich fruehtbaren Bo-

den erhalt, wahrend aus dem gewaltigen Stamm im Lauf seines 
vieltausendjahrigen Wachstums eine groBe Anzahl von Asten 
und Zweigen hervorgewachsen sind. Sein Astwerk steht unter 
dem Schutze des ungeheuren Blatterdaches, das schiitzend seinen 
Schatten iiber das Wachstum des Baumes breitet, und alle iibrigen 
fremden Saaten, die im Bereich des Stammes aufsprieBen, in der 
Dunkelheit seines Schattenreiches erstickt. 

Einer dieser Aste, der aus dem Stamme des Hinduismus ent-
springt, ist das Kastenwesen. Es ist ein wichtiger Faktor im hin-
duistischen Glauben, und sein EinfluB auf das soziale und reli-
gióse Leben des indischen Volkes ist von einschneidender Be-
deutung. Ober die eigentliche Entstehung des Kastenwesens ist 
wenig bekannt. Neben der rein religiósen Ursache ist es wohl die 
Folgę der durch die arische Einwanderung entstandenen Rassen-
unterschiede. Hierbei gelang es den Ariern, eine Vermischung 
mit den Ureinwohnern Indiens, den Drawiden, in gewissen Gren-
zen zu halten. Urspriinglich waren es nur vier Bevólkerungs-
klassen, dereń soziale Stellungen sich gegenseitig stark unter-
schieden. Durch diese Abtrennung der Rassen wurde auch die 
ethnologische Entwicklung des indischen Volkes in einer giin-
stigen Weise beeinfluBt. Indien verdankt ihr eine gewisse Rein-
heit seiner beiden urspriinglichen Rasseneinheiten, die wir mit 
dem Namen Arier und Drawiden bezeichnen. Zu den Drawiden 
u * 
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zahlen die Ureinwohner Indiens, wahrend die spater eingewan-
derten Vólker ais Arier be2eichnet werden. 

Die vier Kastengruppen bestehen aus der Klasse der Priester, 
Krieger, Ackerbauer und Shudras, die der niedrigsten Gruppe 
angehóren. Durch diese strenge Absonderung haben sich auch 
die Kasten in einer besonderen Reinheit erhalten, die dem ge-
samten Rassencharakter noch heute dieses merkwiirdige Ge-
prage einzelner Klaśseneinheiten gibt. So finden wir auch heute 
noch in den drei oberen Kasten der Priester, Krieger und Acker-
bauer die hellhautige, geistig hochwertige Rasse der Arier vor, 
wahrend die Shudras sich fast ausschlieClich aus den drawidischen 
Stammen zusammensetzen. Wie sich im Laufe der Zeit aus dem 
cinheitlichen Begriffe des Hinduismus eine unzahlige Menge von 
Varianten ergab, so geschah dies auch im Kastenwesen, das mit 
dem religiosen Leben des Hindus aufs engste verkniipft ist. Es 
entstand allmahlich eine Vielheit von Gruppen, die sich infolge 
der religiosen und sozialen Spaltungen im Volke ins UnermeB-
liche gesteigert hat, und heute in ihren Auswiichsen kaum mehr 
iibersehen werden kann. Die Bezeichnung des BegrifFes „Kastę" 
stammt aus dem Portugiesischen. Das Wort hat seinen eigent-
lichen Ursprung jedoch aus dem lateinischen casta, welches Art 
oder Rasse bedeutet. Die indische Benennung der Kastę ist 
„dschati", d. h. Geburt, und diirfte dieser einheimische Begriff 
der durch die Geburt bestimmten Vererbung innerhalb der Kastę 
entsprechen. 

Das ureigenste Wesen der Kastę, die schon in den veddischen 
Schriften Erwahnung findet, tragt den Begriff eines traditionellen 
Genossenschaftsgeistes in sich. Seine Bestimmungen und Rechte 
sind wiederum durch besondere Gesetze, die sich auf die Einheit 
und Erhaltung der Rasse, Abstammung, Geburt, Vermahlung 
und Vererbung beziehen, gekennzeichnet. Es laBt sich iiber die 
urspriinglichen Werte, die diese Einrichtung in geistiger und 
sozialer Beziehung fur das Volk bedeuten, wenig sagen. Zweifel-
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los bedeutet die Kastę jedoch fur den einzelnen eine Fórderung, 
wahrend sie fur die Gesamtheit des Volkes in der heutigen Aus-
wirkung die innere Zerrissenheit und geistigen Gegensatze in 
hohem MaBe zu steigern geneigt ist. 

Wir unterscheiden heute in Indien eine Unmenge von Kasten, 
die ihren Ursprung nicht allein in den religiós verworrenen An-
schauungen des Volkes haben, sondern auch aus den sozialen 
und wirtschaftlichen Momenten eines neuzeitlichen Geistes ent-
springen. Viele Kasten, die aus einzelnen religiosen Gemein-
schaften herauswachsen, bilden auf Grund orthodoxer Anschau-
ungen stets wieder neue Glieder, und so bildet sich eine endlose 
Kette, welche in die breite Masse des Volkes eine stets zuneh-
mende Zersplitterung und Entfremdung tragt. Die religiosen 
und genossenschaftlichen Kasten haben strenge Gesetze, dereń 
Beachtung und Einhaltung durch hervorragende Mitglieder 
dieser Gruppen iiberwacht werden. Verfehlungen gegen diese 
Besdmmungen haben harte Bestrafungen in Form von BuBen 
oder AusschluB aus der Gemeinschaft zur Folgę. Da der Hindu 
im allgemeinen dem Zwang der Kastę unterliegt, sehen sich diese 
AusgestoBenen genótigt, einer niederen Gruppe beizutreten. 
Haufig geben die Geistesstrómungen der heudgen Zeit den An-
laB zu solchen VerstoBen, die sich hauptsachlich aus rituellen 
Verfehlungen ergeben und fiir den Exmittierten eine peinvolle 
Lage bedeuten. Ich war Zeuge eines Vorfalles, bei dem ein an-
gesehener, mir bekannter Brahmane durch die Verheiratung mit 
der Frau einer niederen Kastę gezwungen wurde, in die Kastę 
seines Weibes einzutreten. 

In den streng orthodoxen Kasten der Brahmanen herrschen 
leicht verletzbare Besdmmungen, die den Mitgliedern einen iiber-
aus peinvollen Lebenswandel vorschreiben. Die Verordnungen 
beziehen sich meist auf die auBeren Lebensformen und verlangen 
die exakte Einhaltung genau begrenzter, ritueller Speisegebote, 
Fasten, BuBiibungen, miihevolle Wallfahrten usw., so daB oft 
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das Leben dieser Menschen zur wahren Askese wird. Ja , selbst 
in den untersten Kasten, die auch mehr einer sozialen Gliederung 
gleichkommen, herrschen strenge Gesetze und Forderungen. 
Ja , in gewissen Kastengemeinschaften ist es sogar Sitte, daB in 
der Tatigkeit des Berufes eine scharfe Grenze gezogen wird, was 
auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes einen stark hem-
menden EinfluB ausiibt. Wir finden, ais eine Folgę des Kasten-
wesens, auch die traditionelle Vererbung der Berufe, die sich oft 
in jahrhundertealten Geschlechtern in ein und derselben Weise 
fortsetzen und damit an das Zunftwesen unseres deutschen Mit-
telalters erinnern. So folgt die Tochter der Bajadere den FuB-
tapfen ihrer kiinstlerisch begabten Mutter, obgleich das Madchen 
vielleicht auf Grund anderer geistiger und seelischer Veranlagung 
sich nicht fur diese zwangslaufige Lebensbestimmung eignet. 
Sóhne der Tempelmadchen werden Tempelmusikanten, Knaben 
der Fischer werden wiederum Fischer, Kinder von Bettlern, 
Bettler, selbst wenn sie die Gótter mit dem Reichtum der ganzen 
Welt geboren hatten. Wir sehen in diesen starren Formen eine 
Schadigung sozialer und wirtschaftlicher Entwicklungsmomente 
im Leben eines Volkes, dessen Religiositat mit allen ihren Aus-
wiichsen von verhangnisvoller Wirkung auf die Entwicklung 
eines ganzen Volkes ist. 

E s gibt hunderterlei Kasten. Die der intellektuellen, biirger-
lichen und handwerkerlichen Berufe, Kasten der Arzte, Priester, 
Lehrer, Kaufleute, Ackerbauer, Schuhmacher, Kutscher, Diener, 
Wascher, Fischer, Elefantentreiber, Gassenkehrer usw. Aus die-
sen Absonderlichkeiten erwachst eine endlose Reihe von Schwie-
rigkeiten, die das tagliche Leben, den gesamten Verkehr und die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes behindern und hemmen. 
Entgegenkommenderweise fiihlt sich die englische Regierung 
veranlaBt, diesen unerfreulichen Erscheinungen in vielem Rech-
nung zu tragen. Man baut fiir die unterschiedlichen Kasten 
Schulen, Krankenhauser, errichtet besondere Brunnen, aus denen 
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hohe und niedere Kasten getrennt ihr Wasser schópfen. Ja , man 
geht wahrend der Zeit der Pilgerfahrten sogar so weit, getrennte 
Eisenbahnabteile fur die „Ein- und Zweimalgeborenen" einzu-
richten. 

Die Rangordnung der hinduistischen Kasten, nach den alten 
vier Systemen eingeteilt, ist folgende. Ais hóchste, reinste und 
erhabenste Kastę gilt die der Brahmanen. Es ist die Kastę der 
Priester, die in Indien geradezu góttliche Verehrung genieCen. 
Obwohl die Abkómmlinge dieser Klasse nach den alten Gesetzen 
nur zur Ausiibung der priesterlichen Tatigkeit bestimmt sind, 
trifft man auch Brahmanen, die den niedersten Schichten des 
Volkes angehóren. Die meisten von ihnen genieBen ein bedeu-
tendes Ansehen, und ihr EinfluB auf das geistige und religióse 
Leben des Volkes ist ungeheuer groB. Sie sind die Fiihrer der 
Masse, die ihnen willig folgt und sich besonders in religiósen 
Dingen dem Willen der Brahmanen unterordnet. Auch die ge-
bildeten Stande Indiens setzen sich fast durchaus nur aus Mit-
gliedern dieser obersten Kastę zusammen. Doch es gibt auch hier 
wieder vielerlei Verzweigungen, die eine fórmliche Kluft zwi-
schen hoch und niedrig bilden. Wir finden manche Mitglieder 
der Fiirstengeschlechter Indiens ais Angehórige solcher niederen 
Kasten, und diese genieBen, trotz ihrer hohen weltlichen Stel-
lung, nur ein geringes Ansehen beim Volke. 

Die zweite Stufe der Kasten sind die Kshatrias, die Krieger. 
Sie setzen sich aus den arischen Stammen zusammen. Ihre Mit-
glieder sind heute die Nachfolger der groBen ruhmreichen Ge-
schlechter der Rajputen und Marathen, denen in der politischen 
Entwicklung und kriegerischen Betatigung im alten Indien eine 
bedeutende Rolle zufiel. Zu dieser Kastę gehóren die hervor-
ragendsten Fiirstengeschlechter Indiens. Die Kshatrias wurden 
nach einer alten veddischen Sage aus den Armen des Urwesens 
geboren, wahrend die Kastę der Radschanjas (Brahmanen) aus 
dem Kopfe, die Waishjahs (Ackerbauer) aus den Lenden und die 
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niedrigste Kastę, die Shudras, aus den FiiCen dieses Wesens her-
vorgingen. Wir sehen, daB diese sinnvol!e mythologische Dar-
stellung eine gewisse Symbolisierung bedeutet, die uns auch in 
bildlicher Weise die geistige Bedeutung dieser einzelnen Grup-
pen kennzeichnet. 

Die dritte Kastę der Vaishjahs umfaBt die Klasse der Acker-
bauer, Handwerker und Kaufleute. Sie erhalt vorwiegend arische 
Rassenelemente. Ihre Gliederung ist, wie bei allen anderen Ka-
sten, eine sehr vielseitige, so daB wir auch in ihr hohe und nied-
rige Klassen vereint sehen. Die vierte und letzte Gruppe sind 
die Shudras. Z u ihnen gehóren die Drawiden, die Ureinwohner 
des Landes, die Niedriggeborenen, die im Gegensatz zu allen 
ubrigen Kasten in einem Verhaltnis geistiger und kórperlicher 
Unterordnung stehen. In Wirklichkeit sind sie die Versklavten, 
die, jener arischen Invasion weichend, von der intellektuell und 
kórperlich iiberlegenen Rasse im Laufe der Zeit zuriickgedrangt 
und von ihr beherrscht wurden. Wir sehen aber aus der Ge-
schichte Indiens, daB diese Erscheinung, mit der sich die Dra-
widen abzufinden wuBten, die kulturgeschichtliche Entwicklung 
Indiens in bedeutendem MaBe gefórdert hat, was besonders dem 
geistigen EinfluB der Arier auf die ubrigen Vólker Indiens zu-
zuschreiben ist. 

Wohl unterscheidet man auBer diesen vier Hauptklassen noch 
eine fiinfte Gruppe, die eine elende und bedauernswerte Mensch-
heit umfaBt. Es sind die „Outcasts" oder „Parias". Sie stehen 
zwar auBerhalb der hinduistischen Kastenordnung, sind aber 
durch den ausgepragten Klassengeist im indischen Volke trotz-
dem unter den Begriff einer besonderen Kastę gekommen. Zu 
ihnen gehórt der Auswurf der menschlichen Gesellschaft. Es 
sind die AusgestoBenen, Vertriebenen und Unwurdigen. Ihre 
Behandlung von seiten der hóheren Kastenmitglieder ist auf 
Grund dieser Klassengesetze eine menschenunwiirdige. Schon 
der Anblick eines Parias verunreinigt die Seele des Zweimal-
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geborenen. Sein Schatten, den er mit sich tragt, besudelt die Welt 
der Reinen, und wer aus seiner Hand empfangt, ist selbst ein 
AusgestoBener, der niemals mehr die Wiirde seiner Kastę er-
reichen wird. In Indien gibt es eine Unzahl dieser „Mleccahs", 
und auch der wundervolle Stamm der „Rodyas" auf Ceylon zahlt 
zu ihnen. Aber auch die Christen und Andersglaubigen sind 
Mleccahs, und wer sich ihnen auch nur nahert, ist dem Bann 
seiner Kastę verfallen. Schon hierin sehen wir einen groBen 
Widerspruch, da der Hindu ja durch die Kolonisierung des Lan-
des auf die Beriihrung mit dem Fremden angewiesen ist. In 
Wirklichkeit scheinen jedoch auch hier die religiosen Gesetze 
manche Ausnahmen zu machen. 

Unschwer ist zu erkennen, daB unter der Einwirkung dieses 
weitverzweigten und in iibertriebenem MaBe gefórderten Ka-
stenlebens besonders auch die durch eine neuzeitliche Geistes-
anschauung geweckte Idee der nationalen Einheit in schwere 
Bedrangnis gerat. Nie war in Indien die Pflege des nationalen 
Gedankens so notwendig wie heute, wo das Volk vor die Lósung 
eines politischen Dilemmas gestellt ist. Doch in Indien ist alles 
von dem despotischen Geist religioser Prinzipien geleitet. Diese 
gleichen heute einem KoloB auf tónernen FiiBen, dessen Basis 
durch die innere Zerrissenheit innerhalb der Bevólkerung und 
durch die Einflusse fremder Macht und fortschrittlicher Geistes-
anschauung immer mehr und mehr unterwiihlt wird. 

Allmahlich scheinen sich die Einwirkungen der geistig und 
ethisch hóheren Begriffseinstellung, die von der abendlandischen 
beeinfluBt ist, Bahn zu brechen, zumal diese Bestrebungen auch 
durch hervorragende Persónlichkeiten, die aus dem indischen 
Volke hervorgingen, in die breiten Massen getragen werden. 
Man sucht vor allen Dingen das Volk von den Selbstpeinigungen 
einer ubersinnlichen und verworrenen Denkungsart zu befreien 
und es von den starren Formen wertloser Tradition loszulósen. 
Zu diesen Anschauungen ethisch hóherer Begriffswerte wollen 
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die geistigen Fiihrer Indiens das Volk erheben. Dieses Volk, wel-
ches in seinem Herzen den Kern tiefer Religiositat tragt, jedoch 
unter der Einwirkung unheilvoll-verwirrender Einfliisse den 
Glauben an sich selbst zu verlieren beginnt. 

F A K I R E 

Es war wahrend eines religiósen Festes in einer von diisteren, 
gewaltigen Tempeltiirmen gekrónten Stadt des Siidens, 
wo ich zum erstenmal das Leben und Tun dieser indischen 

Fakire naher beobachten konnte. GroBe Volksmassen, Tau-
sende von Pilgrimen und Menschen, die, meist ihrem religiósen 
Triebe folgend, aus allen Landem Indiens zu den festlich ge-
schmiickten Heiligtiimem herbeigeeilt waren, bevólkerten die 
iiberfiillte Stadt und ihre Umgebung. Auf einer staubigen, schat-
tenlosen StraBc, die drauBen an einer alten zerfallenen Stadt-
mauer vorbeifiihrt, haben sich Hunderte dieser merkwiirdigen 
Fakire, die in dem von geheimnisvoller Mystik erfulltcn, reli-
giósen Leben Indiens eine groBe Rolle spielen, niedergelassen. 
Im Leben des indischen Volkes nennt man diese Heiligen San-
nyasis, Yogis oder Sadhus. Es sind diejenigen unter dem Volke, 
dereń geistiges und kórperliches Verlangen sich durch den Lei-
densweg der Askese und eines qualvollen Selbstmartyriums, die 
Abtótung des Fleisches, der Entsagung und BuBe zur hóchsten 
Aufgabe ihres Lebens gemacht haben. Durch diese Kasteiung 
ihrer Leiber suchen sie die Konzentration des Geistes ins Ober-
sinnliche zu steigern, um somit dem Wesen ihrer Gótter naher 
zu kommen. 

Der Begriff „Fak i r " , der aus dem Arabischen stammt und 
BiiBer bedeutet, ist jedoch meist auch iiber den Grenzen Indiens 
bekannt und volkstiimlich. Irrtiimlich bezeichnet man mit dem 



Fakire 

Namen Fakir oft auch jene Gaukler und Schlangenbeschwórer, 
die mit dem Leben der Sannyasis oder Yogis nichts gemein haben 
und zu der Gilde der Schausteller Indiens gehóren. In gewissem 
Sinne ahneln ihnen jedoch die Sadhus, welche vielfach ihr BiiBer-
tum dem Volk mit einer theatralischen Pose vor Augen fiihren 
und sich nur zum Schein mit dem Nimbus der Heiligkeit und 
Religiositat umgeben. Viele von ihnen sind nichts anderes ais 
gewerbsmaBige Bettler, die mit der Miene der Entsagung und 
des Scheinasketentums im Volk eine mitleidsvolle Teilnahme 
und Ehrfurcht erwecken. Die Sannyasis dagegen, welche einer 
besonderen hinduistischen Sekte angehóren, sind von dem Ge-
danken der Askese durchdrungen. Ihre Lehre und ihr Leben ist 
von tiefer Religiositat und philosophischem Wissen und Denken 
getragen. Sie befinden sich meist in der abgelegenen Einsamkeit 
der Walder und meiden die Beriihrung mit der groBen Masse des 
Volkes. Mehrere von ihnen sah ich in Nordindien, in Benares 
und in Puri, wo sie in einer Dornenwildnis in der Nahe der 
Stadt ein Einsiedlerleben fiihrten. 

Die Sadhus, unter denen sich jene Jahrmarktsgestalten des 
religiós-festlichen Lebens befinden, folgen jedoch in groBer An-
zahl diesen Volksmassen, die sich wahrend der traditionellen 
Feste in den Zentren religiósen Kultes sammeln. In solchen 
Zeiten bliiht der Weizen ihrer magischen Kiinste, die sie, auf dem 
Wege ihrer echten Artgenossen folgend, in ubertriebener Weise 
nachahmen und ihnen den Sinn tiefen, religiósen Ausdrucks zu 
geben verstehen. Nie traf ich in Indien eine solch groBe Anzahl 
Sadhus, wie ich sie wahrend dieses Pilgerfestes im Stiden ge-
sehen habe. In groBen Mengen fand ich sie in der Nahe des Tem-
pels, im Gewiihl der StraBen und bei den religiósen Prozessionen, 
in denen sie dem Volke gerne die Leiden ihres zermarterten Kór-
pers und die Insignien des Martyrertums zeigen. Bis zur Un-
kenntlichkeit haben diese Manner der Selbstpeinigung ihren 
Kórper und das Gesicht mit Asche beschmiert. Ihr Haar hangt 
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wild in langen Strahnen herab, und auf ihren mageren Schultern 
schleppen sie die Marterwerkzeuge, Nagelbretter, Gebetbanke, 
eiserne Haken und Spitzen, welche sie durch das Fleisch ihres 
zerschundenen Kórpers bohren. Manche von ihnen walzen sich 
meilenweit durch den fuBhohen Staub der StraBen, wieder andere 
wandeln auf Nagelschuhen, dereń Spitzen sich bei jedem Schritt 
tiefer in das Fleisch der FuBsohlen zu bohren scheinen. Doch 
viele dieser Selbstpeinigungen, welche die gewerbsmaBigen 
Sadhus zeigen, sind Augentauschungen. Die begeisterte und 
leichtglaubige Menge des Volkes sieht jedoch in ihnen die 
Trager iibernatiirlicher Krafte und die Verkórperung góttlichen 
Geistes, und so blickt man mit Bewunderung und heiliger Scheu 
auf das Treiben dieser Manner. 

Jene Heiligen, die drauBen an der Mauer das Volk herbei-
ziehen, sind Meister ihrer geheimnisvollen Kunst. Sie bieten ein 
merkwurdiges Bild fanatischen Tuns, dessen Anblick Entsetzen 
und Abscheu erweckt, und das Volk pilgert in Scharen hinaus 
zu ihnen und betrachtet mit Ehrfurcht die nervenpeitschende 
Pantomimę dieser „Gottbegnadeten", dereń mit Staub und 
Asche beschmierter Kórper wie "die zu Stein erstarrten Gótter-
bilder ihrer Tempel anmuten. Doch ich bin entsetzt iiber diese 
Bilder, die sich in immer mehr gesteigerter Grausamkeit meinen 
Augen zeigen, und fast habe ich die Uberzeugung, daB vieles, 
was ich von diesen martervollen Szenen sehe, dem wirren Geiste 
eines bis zum Wahnsinn gesteigerten Fanatismus entspringt, 
denn manche dieser Menschen miissen unter der Einwirkung 
des sich selbst auferlegten Martyriums von groBen kórperlichen 
Qualen gepeinigt sein. Mit stoischer Ruhe und Geduld und ohne 
die geringste AuBerung des Schmerzes starren diese Augenpaare, 
ais ob die Sinne der kórperhaften Weit des Diesseits entriickt 
waren, in die blendende Sonne. Manche von ihnen sitzen mit 
verklartem Lacheln, ais ob ihre Ziige aus Stein gemeiBelt waren, 
regungslos mit iibereinandergeschlagenen Beinen auf schmalen 
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Gebetsbanken, auf denen das Ruhen ihres Kórpers in unbe-
weglicher Lage groBen kórperlichen Schmerz verursachen muB. 

Geradezu bewunderungswiirdig ist die ungeheure Kraft des 
Willens, mit der die Fakire ihren Kórper beherrschen. Mit ein-
tónigem Lispeln und Murmeln von Gebeten bewegen sie ihre 
blutleeren, vertrockneten Lippen, ohne sich auch nur im gering-
sten um die Menge, die sie bestaunt, zu kummern. Diese Ruhe, 
die sie bewahren, ist von einer uberwaltigenden Wirkung auf 
den Beschauer. Auf ihrer Stirne tragen sie das Zeichen Shivas 
oder irgendeiner Sekte, der sie angehóren. Amulette, die aus 
Muscheln oder Steinen, Holzstiicken oder getrockneten Samen-
kapseln irgendeines heiligen Baumes angefertigt sind, hangen 
um den Hals oder die Arme. Diese fetischhaften Stucke sollen 
zauberische Kraft und Heilwirkung besitzen. Krampfhaft halten 
sie die Embleme ihrer Sekten oder religiosen Gemeinschaften 
wie kostbare Kleinode in ihren mageren Handen. Vor ihnen steht 
die Opferschale, in der sie Geld oder Nahrungsmittel sammeln. 
Manche dieser Sadhus werden auf diese Weise wohlhabende 
Manner, die sich nach erfolgreicher Betadgung ais „Heilige" 
bald zur Ruhe setzen kónnen. 

Vor der magischen Kraft, die den Fakiren anhaftet, beugt sich 
das Volk in Ehrfurcht. Man laBt sich von den Sadhus beraten 
und helfen. Mit Zauberformeln, Handauflegen und anderen ge-
heimnisvollen Mitteln suchen sie Krankheiten zu vertreiben, bose 
Geister und Unheil zu bannen. Ihre Magie genieBt infolge des 
starken Volksaberglaubens und der von ihnen gezeigten schein-
baren Wunder ein groBes Vertrauen in der breiten Masse der 
Glaubigen. Massensuggestion ist eines dieser Mittel, welches ih-
nen Achtung und Glauben in der Seele ihrer Mitmenschen schafft. 
Trotzdem scheinen sie auch die Psyche ihrer Stammesgenossen 
meist griindlich erfaBt zu haben, was mich um so mehr wundert, 
ais den meisten von ihnen das Wesen intellektueller Ideen-
entwicklung fehlt, und sie offenbar, einem mehr instinktmaBigen 
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Triebe der Nachahmung folgend, die Schwachen des Volkes aus-
zunutzen verstehen. Ich habe jedoch in Indien auch viele San-
nyasis gesehen, die aus der Uberzeugung eines religiósen Glau-
bens und philosophischen Wissens diese asketische Meditation 
ausuben, um durch sie der góttlichen Idee nahergebracht zu 
werden. Es sind Anhanger des Mónchordens der Shankaras. Sie 
leben in Klóstern oder durchwandern das Land, um sich in der 
Fremde und Einsamkeit der Wildnis ihren BuBiibungen hinzu-
geben. 

Doch unter denen, die ich an Srirangams StraBe finde, ist kei-
ner dieser von einer hóheren Idee bewegten Sannyasis. Es sind 
alles meist Sadhus, jene mit wunderlichen Tricks arbeitenden, 
akrobatenhaften Schauspieler, welche die Augen und den Sinn 
der Menschen durch ihre Kunststiicke zu verbliifFen vermógen. 
Alle, die da unter der brennenden Sonne im Staube der StraBe 
sitzen, liegen oder gar begraben sind, gleichen den leblosen Fi-
guren eines Jahrmarktpanoptikums. Ja , sogar biiBende Frauen 
und Kinder und die Kórper der von furchtbaren Krankheiten 
heimgesuchten Menschen befinden sich in ihren Reihen. Grauen-
erregend sind die oft mit geradezu sadistischer Wollust herbei-
gefiihrten Qualen, mit denen die BuBenden ihre Kórper schinden. 
Da hangt einer wie ein leblos erscheinender Kórper mit dem 
K o p f e nach unten am Astwerk eines Baumes. Neben ihm hocken 
nackte Sadhus auf Nagelbetten oder in Dornenlagern, mit un-
móglichen Verrenkungen der GliedmaBen oder auf einem Beine 
stehend. Mit hoch erhobenen, abgestorbenen, skeletthaften Ar-
men sitzt einer neben dem anderen, ohne daB sie sich jemals 
selbst beachten. 

Aus dem Boden starrt eine zerkrampfte, klauenhafte Hand. 
Es ist ein lebendig begrabener Sadhu, dessen von einer groBen 
Energie des Willens gefórderte Atemiibung ihm das tagelange 
Begrabensein unter der Erde móglich macht. Es ist das Eigen-
artigste, was ich unter diesen merkwiirdigen WillensauBerungen 



Fakire 1 7 5 

der Sadhus beobachten kannte. Spater habe ich in einer Stadt 
des nórdlichen Indien einer unglaublichen Szene beigewohnt, 
bei der sich ein Yog i nach zwólftagigem Begrabensein aus seiner 
Gruft befreien lieB. Das Grab war durch schwere Steinplatten 
beschwert, so daB eine vorherige oder zeitweilige Offnung des-
selben unmóglich war. Alle óf fnungen des Kórpers waren mit 
Wachs verschlossen. Wie ein starrer Leichnam wurde der Kór-
per aus der Erde gehoben. Atem- und Herztatigkeit sind wahrend 
des totenahnlichen Schlafes auf ein kaum merkbares Minimum 
geschwunden, so daB erst die angestellten Wiederbelebungs-
versuche dem Kórper das Leben zuriickgeben muBten. In Be-
nares sah ich am Ufer des Ganges einen Sadhu, der rings um sich 
her lodernde Feuerbrande aufgeschichtet hatte. Unter der sen-
genden Sonne, inmitten der flackernden Lohe, saB dieser Mensch, 
dessen Gestalt in der flimmernden Luft des Feuers zu schweben 
schien. 

Manche dieser blutriinsdgen Selbstpeinigungen und die aus 
der aberglaubischen Seele des Volkes geborenen Opferungen 
religióser Martyrer sind von der englischen Regierung unter-
bunden, ja sogar verboten worden. Es ist eine der rechtlichen 
MaBnahmen, zu welcher sich die Behórde aus menschlichen, 
doch auch vielfach aus sittlichen Griinden notwendigerweise ge-
zwungen sah. So hat man in Stidindien das besonders in Malabar 
iibliche Martyrium, welches sich wahrend des Charakpujha 
(Schwingfest) zu Ehren der Góttin Durga vollzieht, streng ver-
boten. Das hierzu auserwahlte Opfer wird mittels eines Hakens, 
der durch das Fleisch des Riickens gebohrt wird, an einem hohen 
Maste aufgehangt und unter fortwahrenden Schwingungen in 
den StraBenprozessionen mitgefiihrt. 

Doch kaum unterscheiden sich diese Grausamkeiten von jenen, 
welche sich die Sadhus selbst zufiigen. Zweifellos sind sie jedoch 
das Zerrbild jener weltweisen Lehre von der Entsagung, der 
Askese und Abtótung des Fleisches, die den Geist und die Seele 
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des Menschen mit dem Góttlichen vetbinden soli. Man findet die 
philosophischen Darlegungen des asketischen Gedankens und 
seine Lehren schon in den altesten Schriften der Brahmanen, den 
Upanishaden. E s ist die tiefsinnige Idee der in Paroxysmus ge-
steigerten Auswiichse, welche wir in Indien von heute im Leben 
dieser echten und unechten Sadhus beobachten kónnen. Sie er-
fullen uns mit Schauder und Mitleid und bilden einen Teil jener 
an Wahnsinn grenzenden Irrtiimer, die aus dem krankhaft ge-
steigerten und geschiirten religiosen Empfinden des indischen 
Yolkes erwachsen. 

in mir bekannter orthodoxer Brahmane erzahlte mir eines 
Tages von dem unglucklichen Ereignis, mit welchem ihm 
die Gótter durch die Geburt einer Tochter ein schweres 

Leid zufugten. „ E i n tragisches Verhangnis ist geschehen, denn 
es wurde mir eine Tochter geboren. Es ist die einzige. Die Vor-
sehung móge mich jedoch in Zukunft vor einem derartigen Un-
gliick behuten." 

Nichts kennzeichnet die Minderbewertung des weiblichen Ge-
schlechts unter den Hindus mehr ais die AuBerung dieses from-
men Mannes, den wir nach unseren abendlandischen Begriffen 
ais einen unmenschlichen Rabenvater bezeichnen wiirden. Die 
Ursachen dieser Geringschatzung menschlicher und geistiger 
Werte des Weibes finden wir wiederum in jenen unumstóBlichen 
Glaubenslehren des Hindu, dessen religióses Fiihlen und Denken 
tief in die menschliche und gesellschaftliche Seite seines Lebens 
eingreift. Alles ist in Indien durch die starren Gesetze der Reli-
gion in das enge und alles behindernde Schema religióser 
Bestimmung und Klassenordnung gezwangt, die das gesamte 

I N D I S C H E S F R A U E N L E B E N 
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Dasein des indischen Volkes in geisdger und sozialer Hinsicht 
in verhangnisvollster Weise beeinflussen. 

Manche dieser vernichtenden Lebensformen des hinduisd-
schen Volkes haben freilich durch die Einwirkungen abendlan-
discher Kulturanschauungen, die auf das indische Geistesleben 
nicht ganz ohne EinfluB geblieben sind, eine wesentliche Ver-
besserung erfahren. So wurde in neuerer Zeit die in vieler Be-
ziehung so bedeutsame Frage, welche die menschliche und gei-
stige Gleichstellung der Frauen Indiens betrifft, dnrch die Aus-
wirkungen eines neuen und fortschrittlichen Zeitgeistes auf ein 
wesentlich hóheres Niveau menschlicher Anschauung gebracht. 
J a , wir finden sogar in manchen Volkskreisen der intellektuellen 
Klasse die an europaische Geisteseinstellung anklingende Gleich-
stellung der Frau, der wir heute schon, viel haufiger ais friiher, im 
óffentlichen Leben Indiens begegnen. Doch ist hiermit keines-
wegs gesagt, daB die von hóheren ethischen Gesichtspunkten ge-
tragene Lebensanschauung die jahrtausendealten, traditionellen 
Sitten und Gepflogenheiten des mit seiner Religion so sehr ver-
bundenen indischen Volkes im Grunde zu verandern vermag. 
Denn noch immer steht die Mehrzahl der glaubigen Hindus einer 
wesensfremden, fortschrittlichen Ideenentwicklung, welche den 
strengen Gesetzen der Religion zuwiderlauit, mit jener vorurteils-
vollen, an Fanatismus grenzenden Abneigung gegenuber. Und 
so kann man diese in menschlicher und auch volkswirtschaft-
licher und sozialer Beziehung so sehr bedeutsamen reformato-
rischen Bestrebungen und Ziele auf dem Gebiete der Frauen-
bewegung in Indien zunachst einmal nur ais eine problematische 
Erscheinung betrachten, dereń relativ schwache Anfange und 
Erfolge zu keinen besonderen Hoffnungen berechtigen kónnen, 
denn in den breiten Volksschichten Indiens wird nach wie vor 
das Los der Frauen ein unverandert bedauernswertes bleiben. 

Schon von ihrer Geburt an ist das Weib die Tragerin einer 
ungliicklichen Daseinsbestimmung, unter der sie seelisch und 
12 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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kórperlich sehr viel zu leiden hat. In meist stummer, geduld-
vol!er Resignation fiigt sie sich in das ihr von den Góttern und 
ihren Mitmenschen auferlegte Schicksal, das sie mit jener an 
Fatalismus grenzenden Gelassenheit durchs Leben tragt. Denn 
auch die Frau der breiten Masse Indiens ist von dem despotischen 
Willen der Gótter, dereń unbeugsamer Macht sie ihre leidvolle 
Bestimmung verdankt, im Innersten ihres Herzens so sehr iiber-
zeugt, daB sie die Erleichterung ihres Lebens und die bewuBte 
soziale Hebung ihres Standes ais eine ungewóhnliche und un-
wiirdige Erscheinung in ihrem gewohnten Daseinsgang betrach-
ten wiirde. Doch gibt es in Indien auch viele Frauen, die auf 
Grund ihrer Rassenangehórigkeit, Abstammung, Kastę, und letz-
ten Endes auch infolge einer hochstehenden, geistigen Veran-
lagung der Entrechtung ihres Geschlechtes fernstehen, sie ver-
urteilen und bekampfen. Bei einigen primitiven Stammen Indiens 
ist es sogar der Fali, daB die Frau dem Mannę iibergeordnet ist, 
was schon manchmal durch die polyandrischen Sitten gewisser 
Rassen nahegelegen erscheint (Todas). 

AuBerlich ist der Typus der Frau in Indien durch die starken 
Rassenverschiedenheiten in keinen einheitlichen BegrifF zu fas-
sen. Von der hellhautigen, schlanken Frau der arischen Rasse 
bis zum tief dunkeln und gedrungenen Drawidaweib des Siidens 
ist der Zwischenraum in anthropologischer Bedeutung ein im-
merhin groBer, obwohl sich das auBere Leben dieser Frauen we-
nig voneinander unterscheidet. A n eine angeborene Anspruchs-
losigkeit gewohnt, sind die Frauen der hinduistischen und mos-
lemischen Welt Indiens von einer ungewóhnlichen Bescheiden-
heit und spielen im hauslichen und gesellschaftlichen Leben eine 
untergeordnete Rolle. Religiose Gesetze und harte menschliche 
Pflichten zwingen die Frau, in einer vergessenen Zuriickgezogen-
heit zu leben, die besonders die arische, muselmannische Frau, 
welche von allen iibrigen Mitmenschen isoliert, in der Abge-
schlossenheit der Zenana lebt, hart betrifft. In diesem Verhaltnis 
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driickt sich die Versklavung der Frau fast in demselben MaB aus, 
wie dies bei dem miBachteten Weib des Hindu der Fali ist. 

E in ahnliches Schicksal haben die Frauen hochkastiger Brah-
manen. Sie leben fast ebenso wie die Frauen des Moslems inner-
halb der Enge des Harems. Wir finden noch heute in den alten 
Kaiserpalasten von Delhi und Agra jene prachtvollen Gemacher 
der Frauen, die uns von dem zwangvollen Dasein und der Leib-
eigenschaft der Frauen Zeugnis geben. Hinter den Gittern der 
filigranhaft durchbrochenen Marmorwande trauerten viele 
von auserwahlten Frauen um ihre Freiheit, und in den von Luxus 
und Prunk uberladenen Gemachern waren sie die Gefangenen 
dieser Mogul-Kaiser, vor dereń Macht ganz Indien zitterte. 
Jene Frauen sahen das Licht der Sonne durch die kunstvoll ge-
arbeiteten Marmorgitterwande, die sie vor den Blicken der Un-
eingeweihten schiitzen sollten. Mit Kleinodien und unerhortem 
Reichtum tandelnd, in einer Weit voll Sinnlichkeit, jederzeit be-
reit, sich den Launen ihres Herrn zu opfern, verging das Leben 
dieser Versklavten in einer kórperlichen und geistigen Lethargie, 
welche die baldige Zersetzung der Lebenskrafte hervorrief. Doch 
auch viele kluge und geistvolle Frauen mógen unter ihnen ge-
wesen sein, Favoritinnen, die an dem Werk politischer und kul-
tureller Entwicklung der alten indischen Kaiserreiche regen An-
teil nahmen. Unter diesen Auserwahlten nimmt die zur Kaiserin 
erhobene Nuir-Jehan eine besondere Stellung in den altindischen 
Herrschergeschlechtern der Moguln ein. Ihr zu Ehren schufen 
die Hande gottbegnadeter Kiinstler das beruhmte Kunstwerk 
des Tadsch-Mahal in Agra, das von ihrem Gatten, dem Kaiser 
Jah-Jehan, errichtet wurde. 

Im modernen Indien ist die Sitte der Zenana meist nur noch 
eine Frage von pekuniarer Bedeutung, an der man vielfach den 
MaBstab der Wohlhabenheit anzulegen gewohntist. Indennord-
indischen Stadten findet man noch haufig diese von einem ge-
heimnisvollen Nimbus umgebene Einrichtung in den Hausern 
12* 
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reicher Moslems und Hindus. Dort begegnen wir im engen Ge-
wirr der Hauser-und StraBenviertel den tiefverschleierten Frauen, 
dereń schwarze Glutaugen zwischen den kostbaren Verhiil-
Iungen ihrer Tragsanften und den iiberschatteten schmalen 
Gittern der Zenana hervorblicken. 

In manchen Kasten und Glaubensgemeinschaften grenzt die 
Bewertung der Frau an das Menschenunwiirdige. Schon allein 
der Begriff des Weiblichen gilt ais beschamend. Die Geburt eines 
Madchens ist das gróBte Verhangnis einer Familie. Viele neu-
geborene Kinder weiblichen Geschlechts werden noch heute aus 
Angst vor Schimpf und Schande von den Eltern heimlich be-
seitigt oder auf barbarische Weise umgebracht. Man erstickt sie 
in Milch, setzt sie in der Wildnis aus oder laBt sie in Elend und 
Hunger umkommen. Damit bringt man den Góttern und Da-
monen ein wohlgefalliges Opfer und sucht sich ihre Gunst zu 
erhalten. Auch in der Satti (Witwenverbrennung) auBert sich 
die unmenschliche Geringschatzung und Verachtung, die der 
Hindu dem weiblichen Geschlecht entgegenbringt. Sie ist eine 
jener verbrecherischen Auswiichse eines verblendeten, religiosen 
Fanatismus, der zwar von der englischen Regierung in den 
Gebieten, die unter ihrer Oberhoheit stehen, streng verboten ist 
und mit schweren Strafen vergolten wird. Ist eine Flindufrau 
Witwe geworden, so soli sie nach den Regeln des Glaubens frei-
willig den Tod in den Flammen suchen. Man findet daher die 
Witwen vielfach unter den AusgestoBenen, den verachteten Pa-
rias, dereń Leben unter dem Banne ihres ungliicklichen Schick-
sals steht. Heimatlos, verachtet, mit geschorenem Haupthaar, in 
das graue Gewand der BiiBerin gehiillt, verbringt sie den Rest 
eines kummervollen Daseins unter ihren Mitmenschen, die ihr 
das Mitgefiihl versagen, weil die Gótter ihre Herzen zu Stein 
verwandelt haben. 

In diesen und unzahligen anderen Fallen, w o es sich um eine 
zwangsweise Ausschaltung jeglichen menschlichen Gefiihls han-
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delt, sehen wir wiederum diesen besdmmenden EinfluB, den die 
starren Dogmen der Religion auf das Denken und Fuhlen des 
gesamten Volkes ausuben. Die unter dem bezwingenden Banne 
ihres Glaubens stehenden Menschen sind das willenlose Werk-
zeug in der Hand eines von Mystizismus und suggestiver Macht 
erfiillten Glaubens, dessen tiefgriindige, weltweise Lehre und 
Urtiimlichkeit durch die Despotie brahmanistischer Kreise im 
Herzen des Volkes oft zum Irrwahn entstellt ist. 

Zu diesen krankhaften Auswiichsen religiosen Empfindens, 
dessen unheilvolle Auswirkungen, besonders in sozialer Hin-
sicht, einen zerstórenden Charakter haben, gehóren auBer den 
riicksichtslosen Entrechtungen der Frauen auch die Kindes-
heiraten, die in manchen Provinzen Indiens noch heute sehr hau-
fig vollzogen werden. Durch sie wird besonders die physische 
Entwicklung des Volkes in der schwersten Weise gefahrdet. 
Hauptsachlich in den niederen Volksschichten findet man diese 
merkwiirdige Sitte, welche die Kinder beiderlei Geschlechts in 
noch vollig unreifem Alter zur Heirat bestimmt, und auch die 
Vermahlung lange vor Eintritt in das Pubertatsalter vollzogen 
wird. Will der indische Staat die ungeheuren Lasten, die ihm 
durch seine fiirsorgende Stellungnahme im sozialen Leben des 
Volkes erwachsen, bewaltigen, so muB ihm daran gelegen sein, 
diese zerstórenden und schadigenden Einfliisse und Auswirkun-
gen, die jene unnatiirlichen Sitten und Brauche hervorbringen, 
nach Móglichkeit zu verhindern. Da alle diese Entartungen je-
doch meist der Wurzel alles Ubels, der irregeleiteten Religiositat 
und den verworrenen Glaubensbegriffen des Volkes entspringen, 
so sind die Schwierigkeiten, welche die englische Regierung bei 
derBekampfung dieser MiBstande vorfindet, fast uniiberwindbar. 

Viele derartige Sitten, wie sie heute noch das Leben der Hin-
dus beschweren, sind mit dem Wesen des Volkes so eng ver-
knupft, daB sie mit seinen Daseinsbegriffen unzertrennbar sind. 
Und gar leicht entziindbar ist im Gemiite dieser Menschen die 
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Flamme des Hasses, die durch die Verletzung des religiósen Ge-
fiihles infolge gesetzlicher Eingriffe und Einmischungen durch 
die Regierung entstehen kann. Es erfordert in solchen Fallen die 
Kunst geschicktester Diplomatie, die Wege des friedlichen Aus-
gleiches und der reibungslosen Verstandigung zu finden. Diese 
Fahigkeiten, fiir die tiefgreifendsten Fragen, die das Volksleben 
betreffen, geschickte Ausgleiche zu finden, besitzt der Englander 
in Indien in erstaunlichem MaBe. Die Regierung weiB mit den 
Mitteln feinsinnigster Berechnung aus dem Fond ihrer jahrhun-
dertelangen Erfahrung, die sie auf psychologischem und volks-
wirtschaftlichem Gebiete erworben hat, in meisterhafter Weise 
umzugehen, und das wohlabgewagte MaB, mit dem sie in den 
ungezahlten Fallen schwieriger Dilemmas die Anwendung diplo-
matischer Kunst und autoritativer Macht gebraucht, ist geradezu 
bewunderungswiirdig. 

In groBen Stadten haben besonders die sozialen MaBnahmen 
den bedriickten Frauen und Witwen Statten der Erholung und 
Linderung ihrer seelischen und kórperlichen Nóte geschaffen. 
Durch gute Beispiele sucht man die mystischen Auffassungen, 
welche die merkwiirdigen Lebens- und GlaubensbegrifFe mit 
sich bringen, zu brechen. Drastische Gegeniiberstellungen der 
ungeheuren Schaden und Nachteile von den Folgen der Kin-
desheirat und Frauenunterdriickung, rechtliche MaBnahmen, 
strenge Gesetze und Androhungen schwerer Bestrafung, die in 
Fallen der verbrecherisch-rituellen Unsitten, der Menschenopfer, 
der Witwenverbrennung, Kindestótungen usw. zur Anwendung 
kommen, werden allmahlich dazu beitragen, die Stellung der 
Frauen Indiens zu verbessern. Doch derErfolg , den diese mensch-
lichen Bemiihungen haben werden, ist nicht das Werk von we-
nigen Jahren, und es wird Geschlechter uberdauern, ehe die Um-
stellung des Geistes das Leben und die Seele dieses Volkes durch-
dringt und es von den Irrungen seines Herzens und seiner Ge-
danken iiberzeugt. Ob der EinfluB einer abendlandischen Kultur-
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macht imstande sein wird, diese Mission zu yollbringen, muB der 
Zukunft iiberlassen bleiben. Zweifellos diirfen die Verdienste, 
die sich England wahrend seiner Herrschaft durch derartig refor-
matorische Bestrebungen erworben hat, nicht unterschatzt wer-
den, und wenn auch die Lósung dieser und anderer Fragen, die 
das Leben des Volkes in Indien beriihren, sich noch in den An-
fangen befindet, so danken die Frauen Indiens der fremden, 
abendlandischen Kultur doch den starken Willen, mit dem die 
Verbesserung ihres Loses seit langer Zeit erstrebt und gefórdert 
worden ist. 

Anders verhalt es sich in Indien mit der Stellung der Frau in-
nerhalb der Familie. Hier gibt es fur den Staat und die Gesetze 
gewisse Grenzen, die durch private Rechte und Freiheiten, be-
sondere Umstande und Gepflogenheiten bedingt sind. Doch be-
sonders innerhalb der Familie spielt die Frau Indiens eine unter-
geordnete Rolle, die fur unsere Anschauungen und Begriffe von 
erniedrigender Bedeutung fur sie ist. Vielfach ist das Weib des 
Volkes dem óffentlichen und gesellschaftlichen Leben zwangs-
weise entriickt. Die Frau ist nur da zu finden, w o des Lebens 
Hartę, die Arbeit und Sorge um das Haus und die Familie sie 
erheischt. Und in stummer, geduldiger Hingabe, mit der ent-
sagenden Gebarde leidvoller Resignation erfiillt sie die Pflichten, 
welche ihr die Bestimmung des Schicksals auferlegt hat. Die Last-
tiere Indiens sind seine Frauen, die Treiber mit der moralischen 
und kórperhaften Peitsche ihre Manner. 

Rasch welken die kórperlichen Reize des schónen Geschlechts 
dahin, und selten blickt man in die Augen von gliicklichen und 
zufriedenen Frauen des Volkes. Abgeharmt und scheu, krank 
und schwachlich ist die vorherrschende Konstitution ihres Ge-
schlechts. E w i g in das Joch der Abhangigkeit und Unfreiheit ge-
zwungen, gleicht ihr Leben einem langsamen martervollen Da-
sein. Merkwiirdigerweise sind sich die meisten Frauen dieser 
bejammernswerten Lage nicht bewuCt. Sie betrachten die Hartę 
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ihres Lebens ais die gottgewollte Bestimmung ihrer selbst, und 
die Gewohnheit und ein angeborenes Wesen von Duldsamkeit 
laBt sie die Verachtung und das schwere Los, das ihrem Ge-
schlechte ubrigblieb, nicht sonderlich schmerzlich empfinden. 
Mógen nicht auch die Rechte, Freiheiten und Zugestandnisse, 
welche das europaische Staats-, Volks- und Familienleben seinen 
Frauen ais eine Folgę notwendiger ethischer und sozialer For-
derungen gibt, die Weit der Frauen Indiens in Erstaunen setzen? 
Mit Befremden betrachtet die indische Frau der breiten Volks-
schichten die soziale und gesellschaftliche Gleichberechtigung 
ihrer europaischen Geschlechtsgenossinnen, denn auch sie kón-
nen dem Sinn unserer geistigen Einstellung, unseren sittlichen 
und moralischen Begriffen ebensowenig folgen, wie wir das 
schwere Schicksal und die Stellung der Frau innerhalb ihrer 
Volksgemeinschaft nicht zu erfassen vermógen. 

Ich spreche hier in der Hauptsache von der Frau des Volkes, 
dereń geistige Verfassung und Veranlagung sie nur schwer von 
der Sphare ihrer beengten Lebensauffassung zu trennen vermag. 
Anders steht die Frau der hochstehenden. intellektuellen Volks-
klasse Indiens dieser geistigen und sozialen Entwicklung ihres 
Standes gegeniibcr. In ihr hat sogar der Geist der Emanzipation 
tiefe Wurzeln geschlagen. Wir finden viele Vertreterinnen der 
intellektuellen Klasse des weiblichen Geschlechts, befreit von 
den inneren und auBeren Fesseln starrer religióser Dogmen, im 
óffentlichen und gesellschaftlichen Leben Indiens. Vieles, was 
ihnen der EinfluB europaischer Kultur gab, haben sie in sich auf-
genommen, um es im Sinne ihrer einheimischen Art und ihrer 
Lebensanschauungen umzuwerten. Nicht selten ist die geistig 
regsame Frau im Indien von heute in akademischen Berufen 
tatig. In Bombay lernte ich eine Anzahl jungę Parsinen kennen, 
die an einer englischen Universitat promovierten. Auch in den 
anglo-indischen hóheren Lehranstalten, Universitaten, Hoch-
schulen, in den sozialen Frauenschulen, Seminarien und anderen 
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Ausbildungsinstituten von Kalkutta, Bombay und Madras be-
finden sich viele Madchen und Frauen hinduisdscher und mo-
hammedanischer Abkunft. 

Langsam beginnt der Osten die Wege westlicher Geisteskultur 
und Zivilisadon zu beschreiten, um vermittels eigener geisdger 
Mittel allmahlich zum BewuBtsein seiner Eigenwerte zu gelan-
gen. Stets ist diese Bewegung unter den Volkern Indiens und des 
iibrigen Ostens im Wachsen begriffen, und wenn einst die Be-
griffe jener Aufwartsentwicklung die breiten Massen dieser 
Vólkerheere erfaBt haben, so wird sich in Indien und der iibrigen 
gesamten Welt Asiens eine gewaldge Wandlung vollziehen. 
Nicht zuletzt werden durch ihre modernen Einstellungen auch 
die Frauen in Indien an dieser entscheidenden Bewegung ihres 
Volkes einen groBen Anteil haben. 

M A D R A S UND D I E T O D D Y M A N N E R 

Brausend fahrt der ExpreBzug der South-Indian-Railway 
in die riesige Bahnhofshalle der Zentralstation von Ma-
dras ein. Eine Herde halbnackter tamulischer Gepack-

trager und Lastenschlepper umschwarmen schreiend die iiber-
miidet aussehenden Passagiere, die aus den gliihenden Ebenen 
des Siidens und den atherumflossenen westlichen Bergen in die 
Hólle von Madras zuruckkehren. Auch ich bin einer dieser An-
kómmlinge, der die wundervolle Atmosphare der Blauen Berge 
mit der sengenden Sommerhitze der indischen Ebenen vertau-
schen muB. Denn Madras war mein nachstes Ziel, und nun bin 
ich hier angekommen in der stillen Hoffnung, die Annehmlich-
keiten der GroBstadt und die wiirzige Luft des Ozeans mógen 
mich das Heimweh nach den herrlichen Bergen mit ihren Reizen 
und klimatischen Annehmlichkeiten vergessen lassen. Doch ich 
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fand keines von beiden, weder die Vorziige der GroBstadt noch 
die kiihlenden Liifte des in bleierner Schwere liegenden Ozeans, 
der in trunkener Verschlafenheit den Strand der Ostkuste bespiilte. 

Verzehrend liegt die Glut iiber den Dachem des Hauser-
meeres. Der Himmel ist von einer dunsthaften Farblosigkeit. 
Wie eine Fata Morgana schweben oft leichte, weiBe Wolkchen 
iiber dem Horizont, welche die Hoffnung auf Regen und Kiih-
lung erwecken. Das Klima ist zur Zeit meiner Ankunft geradezu 
verheerend. Vier Monate furchtbarer Lohe sind vergangen, seit 
der letzte Regentropfen den Boden benetzt hat. Die Reste der 
verbrannten Vegetation sind im vólligen Hinsterben begriffen, 
und nur noch die zahen Palmenwalder, die drauBen am Strande 
des Meeres zwischen den stinkenden Siimpfen des Coums (Bin-
nenmeere) liegen, haben griine Wipfel. Oberall, wohin das ge-
blendete Auge blickt, ist Leblosigkeit und graue Monotonie. 
Eine Schicht komigen, trockenen Staubes bedeckt, wie der Hauch 
gluhender vulkanischer Asche, die ganze Stadt. In den StraBen 
und zwischen den Hauservierteln zungelt der Brodem flimmern-
der Hitze, wie ein Meer farbloser Flammen iiber der Erde. Man-
che Stadtviertel sind Tag und Nacht wie ausgestorben. Europaer 
wagen sich erst um die Stunde der Abenddammerung aus ihren 
Bungalows, in denen die ewig herabgelasseneń Jalousien kiihle 
Dammerung verbreiten und die Punkahs und Ventilatoren kiinst-
lichen Wind facheln. 

A m Abend drangt sich die Weit des Westens hinaus an die 
„Marina" , um sich an der Brise, die leise und zaghaft vom Siid-
osten iiber den tragen Ozean heriiberweht, zu kiihlen. Es ist die 
einzige Stunde der Erholung, die man nicht gerne missen móchte. 
Denn auch die sternendurchgliihten griinblauen Nachte liegen 
druckend und schwiil iiber der Stadt, und die atemraubende Son-
nenwarme hockt wie ein Alp zwischen den Mauern der Hauser, 
um den gepeinigten und erschópften Menschen die Ruhe der 
Nacht zu rauben. 
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Madras ist die Hauptstadt und der Sitz des Gouverneurs der 
gleichnamigen Prasidentschaft. Es ist die drittgróBte Stadt In-
diens mit fiinfhundertzwanzigtausend Einwohnern, zweitgroBter, 
bedeutender Hafen an der Ostkiiste und hat lebhaften Handel 
und stets wachsende Industrien. Madras hat, wie fast alle groBen 
Stadte des Ostens, ein Europaer- und Eingeborenenviertel, die 
Black Town, die meist nur von der drawidischen Rasse bewohnt 
ist. GroBe, moderne, zum Teil recht langweilige Gebaude, die 
meist dem Sitz der Behórde dienen, ragen im Zentrum der Stadt 
empor und geben ihr ein reprasentatives Geprage. AuBer einigen 
kleineren Hindutempeln besitzt Madras neben den Reizen einer 
siidlichen Landschaft nichts, was ihm einen besonderen anzie-
henden Charakter verleiht. In den Basaren der Eingeborenen 
herrscht ein lebhaftes Treiben, das dem Wirrwarr in einem auf-
gestorten Bienenstock gleicht. Das Wesen des lauten, gestiku-
lierenden Tamulen und Telegus ist dort vorherrschend, und lei-
der ist auch fast nichts in Madras unberiihrt von jener zweifel-
haften Halbkultur, in der man eine verhangnisvolle Mischung 
von Ost und West beobachten kann. Baufallige kleine Hauschen 
und Hiitten lehnen sich in der schwarzen Stadt in endlosen Rei-
hen aneinander und bilden langweilige StraBenziige und schmut-
zige GaBchen, durch die sich ein fast lebensgefahrliches Gedrange 
schiebt. Es ist dieses Leben, wie man es in den dichtgedrangten, 
orientalischen Stadten bis zur Sattheit genieBen kann. 

Im Basar, w o bis spat in die schwiilen Nachte ein groBer Ver-
kehr herrscht, drangen sich endlose Reihen von offenen Ver-
kaufsbuden aneinander. Wolken von Staub und Schwarme von 
Miicken schweben ewig iiber dem wallenden Getriebe dieser 
Viertel. Besonders vor den Buden der Handler bewegt sich ein 
bunter Strom Menschen. Asthmatisch geschwollene, von SchweiB 
und Fett triefende eingeborene Handler hocken phlegmatisch 
vor den Haufen von Lebensmitteln und landesiiblichen Produk-
ten, die sie in dunklen, rauchigen Lóchern aufgestapelt haben. 
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Das Leben der Menschen zieht gleich einem schillernden, far-
bigen Bandę durch die engen StraBen und Gassen. Zermarterte 
Yogis , Hungergestalten und Lungerer, Menschen aller Rassen 
in tausendfaltigen Gewandern steigern das lebendige Bild zu einer 
malerischen Szene. Mitten in der Stadt liegt der Tempel von 
Mylapuram, der von Glaubigen und Pilgrimen belagert ist. 

In der Nahe des Heiligtums befindet sich ein von Lotos und 
griinen Schlinggewachsen iiberwucherter Tempelteich, zu dessen 
Wasser breite Freitreppen hinabfiihren. Golden liegt die Abend-
sonne auf der warmen, dunstenden Stadt des Tempelviertels. 
Auf den Treppen des heiligen Teiches wimmelt es von nackten, 
braunen Gestalten. Sie alle nehmen sich Zeit, um in aller Be-
schaulichkeit die alltaglichen, rituellen Waschungen ihres Kór -
pers vorzunehmen. Frauen baden strampelnde, nackte Kinder 
und peitschen die Wasche auf den Steinen und Plattformen der 
Treppe. Profanie und ehrfiirchtige Religiositat wohnen hier eng 
nebeneinander. E s ist dasselbe Bild, wie ich es in den groBen 
Tempelstadten, in den Hófen der Tempel und auf den Treppen 
der Tempelteiche so oft gesehen habe und dessen lebhafte, ma-
lerische Reize mein Auge stets wieder fesseln. Driiben liegt 
der Tempel mit seiner barocken Gopuram wie eine scharf ge-
schnittene Silhouette vor dem blendend leuchtenden Abend-
himmel. Eine groBe Menschenmasse stromt immerfort durch die 
Tore in den Tempelhof hinein. Lange Reihen von Bettlern, Kriip-
peln und Kranken belagern die Mauern, wo die Glaubigen vor-
uberziehen. Dichte Krahenschwarme und Scharen von riesigen 
Fledermausen, die von ihren Schlafbaumen, welche weit drauBen 
vor der Stadt liegen, iiber das Hausermeer hereinziehen, beleben 
die Monotonie des wolkenlosen, glasigen Himmels. Wahrend 
der Regenzeit stehen diese von fuBtiefem Staub bedeckten 
StraBen knietief unter Wasser. Nun liegt alles in furchtbarer 
Trockenheit, und die Menschen und Tiere, die zwischen den 
engen Mauern und dem Hausergewirr der Stadt wohnen, seuf-
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zen unter der driickenden Last dieser briitenden Hitze und 
Schwiilheit. 

Immer, wenn ich am Morgen und abends die Viertel der Ein-
geborenen besuche, begegne ich diesen merkwiirdigen Mannern 
mit den wagerecht iiber den Schultern hangenden, elasdschen 
Bambusstaben, an denen zu beiden Seiten an langen Baststricken 
ein groBer, runder Tontopf herabhangt. In gleichmaBigem Trab 
bahnen sie sich ihren Weg durch das Getiimmel der StraBe. Der 
Rhythmus ihres leichten Ganges, der von der auf und nieder 
wippenden Last ihres Traggestells begiinstigt wird, ist ewig der-
selbe. Sie kennen keinen Aufenthalt, schauen nicht rechts noch 
links, denn sie miissen sich beeilen, ihre Lasten an Ort und Stelle 
zu bringen. Diese beweglich-schlanken Menschen, die mich an-
fanglich wie groBe, elastisch sich bewegende, marionettenhafte 
Spielzeuge diinkten, sind die Toddymanner von Madras. Sie bil-
den eine eigene Gilde, und ich verglich sie oft mit ihren Rassen-
genossen, den Hochseefischern der Ostkiiste, mit denen sie in der 
gut entwickelten Form ihres Kórpers und ihren traditionellen 
Gepflogenheiten Ahnlichkeit haben. 

In langen Ziigen bewegen sich die Kolonnen der Toddyman-
ner am Abend hinaus vor die Stadt zu den Palmenhainen, wo sie 
den Baumen den wohlschmeckenden siiBen Saft ihrer Stamme 
abzapfen. Mit Hilfe einer Seilschlinge, die ihren Leib umgiirtet, 
klettern sie mit der Behendigkeit einer Meerkatze an den schlan-
ken, struppigen Stammen der Palmen empor und schlagen mit 
der langen Messerklinge an den saftreichen Dolden der Baume 
die Wunde, aus welcher der Lebenssaft der Palmę tritt. Dann 
wird das groBe, rundę TongefaB unterhalb der ó f fnung befesdgt, 
und langsam quillt der triibe, graugelbe Saft aus dem Mark des 
Stammes. Doch auf die Fiillung des Topfes kónnen die Manner 
nicht warten, und wieder beginnt der Trab nach der Stadt, 
doch dieses Mai ohne die Kriige, die nun zu Hunderten wie Ge-
schwiilste drauBen an den Stammen unter den schattigen Kronen 
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der Palmen hangen. Schon in der friihen, grauen Morgendam-
merung sind jedoch die Scharen der Toddymanner wieder unter-
wegs zu ihren Topfen, die sich inzwischen bis zum Rande mit 
dem schaumenden Saft gefiillt haben. Noch quillen die letzten 
Tropfen wie Tranen am Stamme herab. Die Feinschmecker der 
Insektenwelt, Schwarme von Bienen und Wespen, die summend 
unter den Wedeln der Palmen schwirren und die ewig wandern-
den Heere der Ameisen laben sich an dem langsam versiegenden, 
siiCen Quell, der in hellen Perlen aus der klaffenden Wunde des 
Baumes sickert. 

DrauBen unter dem Schatten des leise im Morgenwind sich 
wiegenden Palmenwaldes schliirfe ich den Saft aus hohler Hand, 
in die mir der Toddymann lachelnd den Wein aus dem gefiillten 
Bauche seines riesigen TongefaBes flieBen laBt. Es ist ein siiBlich, 
aromatisches Getrank, welches dem Geschmack unseres frisch 
gekelterten Obstweines gleicht. Nachdem die Kr i ige nun an den 
langen Schnuren des Drahtgestelles hangen, setzt sich die Schar 
der Manner in Bewegung, und zwischen den engen Pfaden, die 
wie Hohlwege durch den Palmenwald fiihren, zieht die Reihe 
der Toddytrager der erwachenden Stadt entgegen. In schwan-
kem Schaukeln tanzen die runden Kriige, die an der Wage han-
gen, elastisch auf und nieder und begleiten mit ihrem Rhythmus 
die Melodien, welche die Manner zu dem gleichmaBigen Takt 
ihres wiegenden Trabes summen. 

Noch liegen die Strahlen der erwachenden Morgensonne in 
mattem Glanz iiber der dunstigen Landschaft der Palmenhaine. 
SchweiB perlt an dem wie Bronze glanzenden Riicken der Trager 
nieder, und langsam beginnt der schaumende Saft in den Kriigen 
zu garen. Bis die Toddyschenken der Stadt erreicht sind, steht 
bereits der dicke, weiBe Schaum iiber den Offnungen der GefaBe. 
In Ungeduld wartet die Schar der durstigen Manner in den Shops, 
in dereń dammerigen Ecken sie sich zum Trunke niedergelassen 
haben, und schon in der Friihe des Morgens beginnen die Toddy-
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gelage, die bis in den lauen Abend und tief in die Nacht dauern. 
Alles drangt sich um den begehrten siiCen Saft, der in der Warme 
des Tages rasch vergart und die Trinker mit dem immer starker 
zunehmenden Gehalt berauschenden Geistes packt. A m Abend, 
wenn der prickelnde Wein langsam zur Neige geht und die Fas-
ser auf das klopfende Befragen des Wirtes eine hohle Antwort 
geben, ist der Zuspruch in den Shops am starksten. Denn die 
narkotisierende Wirkung des Saftes, der nun noch mehr ais den 
ewig brennenden Durst der Menschen lóschen soli, iibt einen 
faszinierenden Reiz auf den Eingeborenen aus. Schwankende, 
singende und scheltende Gestalten lósen sich aus dem geheimnis-
vollen Dunkel der Schenken und torkeln durch das laute Gewiihl 
der nachtlichen StraBen. Es sind die Manner des taglichen 
Stammtisches in den Toddyshops. 

Langst haben die Toddymanner wieder ihren wiegenden 
Marsch zu den Palmenhainen angetreten, und drauBen in den 
Waldern, die von dem zirpenden Leben der nachtlichen Zikaden 
tónen, fiillen sich von neuem diese Kriige mit dem Wein, der wie 
ein nie versiegender Quell aus dem Leben des Baumes rinnt. 
Wenn sich die Zeit der religiósen und weltlichen Feste nahert, 
so steigert sich der Toddykonsum bei den Handlem und in den 
Schenken ins Marchenhafte. Die Schar der Toddymanner ver-
mehrt sich um das vielfache ihrer Zahl. Ein ganzes Heer von 
ihnen zieht dann eilig dort hinaus zu den Palmen, und untertags 
wimmeln Pfade und Wege, die zu den Waldern fiihren, von den 
wippenden Kolonnen der Weintrager. Tausende von schaum-
bedeckten Kriigen wandern in die Stadt und fiillen die Kubeł 
und Fasser der Schenken, dereń Weinvorrat dann nie auf die 
Neige geht. Und unaufhórlich quillt der Saft aus den Stammen 
und Dolden Tausender von lebenstrotzenden Baumen und sattigt 
die in gerauschvoller Begeisterung befindliche Volksmenge mit 
dem betaubenden goldgelben Nektar der Palmen. 
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D I E H O H L E N T E M P E L D E R 
S I E B E N PAGODEN IN MAMALLAPURAM 

einem Kanał, der von Madras ausin der Nahe der Meeres-
iiste nach Siiden zieht, treibt lautlos unser schmales 
Boot mit geblahten Segeln durch ein einfórmig flaches 

Land, das unter den Strahlen der tropischen Sonne Indiens er-
schlafft ist. E s ist der stille Weg, der nach Mamallapuram zu den 
geheimnisvollen Hóhlentempeln der „Sieben Pagoden" fiihrt. 
Das Boot, welches wir benutzen, ein primitiver, roh gezimmerter 
Frachtkahn, hat provisorisch eine niedere Kajutę aus Bastmatten 
erhalten. Es ist der einzige Sonnenschutz, den wir in dieser furcht-
baren Ebene haben, denn in der ausgestorbenen, óden Land-
schaft gibt es weder Baum noch Strauch, der irgendwelchen 
Schatten spenden kónnte. Und trotz dieser Lohe stehen unsere 
Ruderer drauBen auf dem Boote, iiber dessen Verdeck die flim-
mernden Hitzwellen wie aus einem Ofen aufsteigen. V o m Nord-
westen weht eine leichte Brise, doch ist sie oft so schwach, daB 
die Segel schlaff herniederhangen und die Manner das Boot 
schleppen miissen. Immerhin geht es, wenn auch langsam, 
so doch stetig vorwarts. Bei Sonnenuntergang haben wir die 
Halfte der langen, eintónigen Wegstrecke zuriickgelegt. Wie 
ein leiser Schatten senkt sich die Dunkelheit iiber die einfór-
mige Landschaft. Der blutrote Streifen am westlichen Horizont 
ist der letzte Schimmer des Tages. Sein Ende ist der Wunsch 
unserer Gedanken, und ungeduldig warten wir auf die 
Kiihle des Abends, die leise aus dem Dunkel einer lauen, stiilen 
L u f t auf die Erde herabsinkt. Die Nacht ist von unendlicher 
Ruhe und Klarheit erfiillt, und wieder umgibt uns diese griin-
liche, matte Dammerung eines durchsichtig nachtlichen Dunkels, 
wie wir es in der Einsamkeit der indischen Tiefebene so oft 
erlebt haben. 



Ein Opfer des Schwingfestes in Siid-Indien 



Toddymann beim Sammcln von Palmwein 
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Der friihe Morgen griiBt eine taufrische Landschaft, die mit 
griinen Reisfeldern und jungen Pisanghainen bedeckt ist. Kiih-
lender Wind strafft die Segel, und in rascher Fahrt ziehen wir 
sudwarts unserem Ziele entgegen. Driiben im Osten begleitet 
uns das blaue, schimmernde Band des Ozeans. Sein wiirziger, 
feuchter Hauch scheint diese Gefilde in Fruchtbarkeit verwandelt 
zu haben. In weitem Bogen nahert sich der Kanał, der silbern im 
Lichte des Morgens leuchtet, der Meereskiiste, und bald hóren 
wir hinter den Waldern der Palmen das Rauschen der Bran-
dung, die auch die alten Tempel von Mamallapuram bespiilt. 
Immer lebhafter und erfrischender wird das Bild der Landschaft, 
die von der Feuchtigkeit der Luft und Erde in ein wahres Para-
dies verwandelt ist. So weit das Auge reicht, erblicken wir griine 
Walder und Fluren, dereń Anblick von wohltuender Wirkung 
auf das Auge ist. 

Doch plótzlich scheinen wir mitten in eine andere Weit ge-
kommen zu sein. Wir befinden uns unmittelbar am Eingang zu 
einem gewaltigen Felsenmeer, und groBe erratische Blócke, die 
wie die Leiber niedergekauerter, gigantischer Ungeheuer aus-
sehen, ragen aus der Ebene heraus. Sie nehmen durch die schar-
fen Kontraste, die durch Licht- und Schattenwirkung entstehen, 
ungeheuerliche Dimensionen an, und ihre merkwiirdig-leben-
digen Formen beleben die menschliche Phantasie aufs hóchste. 
Langsam kommen wir den starren Ungetiimen naher und miissen 
nun mit dem Boote anlegen, um zu ihnen hiniiberzugelangen. 
Wir wandern zuerst durch eine der Schluchten, die sich vor uns 
óffnet, hinein in das Labyrinth der Felsen. Kiihler, nachtlicher 
Hauch weht uns entgegen. Die iippige Vegetation, die sich in 
den Talern und Schluchten ausbreitet, erweckt in uns den 
Wunsch, das Lager in schattenspendender Kuhle der griinen 
Laubdacher und Felsen aufzuschlagen. Ober uns wólbt sich ein 
tiefblauer Himmel. Seine satte Farbigkeit hinter den dunklen 
Silhouetten dieser Felsenriicken ist von einer ungeheuer gestei-
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gerten Leuchtkraft, so daB die vor uns liegende Landschaft in 
ihrer lebhaften Farbung immer mehr zu verblassen scheint. Wir 
kónnen uns an diesem harmonischen Wunder der Natur kaum 
satt sehen und haben infolge der Abgeschlossenheit durch die 
kulissenhaften Felsenwande den Eindruck, ais ob wir uns vor 
einer grandiosen Biihnenszene befanden. Von diesem Punkte aus 
wollen wir nun unsere Wanderung in diese Weit der Felsen mit 
ihren unterirdischen, geheimnisvollen Gótterbehausungen an-
treten. 

A n einem der steilen Grate, die am Ende der Schlucht auf-
steigen, klettern wir, die in den Fels gehauenen Treppenstufen 
benutzend, hinauf, um einen Ausblick zu gewinnen. Der rauhe 
Gneisfelsen, an dem wir uns emporarbeiten, ist stark verwittert 
und zeigt schmałe Spriinge, ais ob unterirdisches Beben die Mas-
sen dieses Gesteins zerrissen hatte. Rechts und links von uns 
blickt man in klaffende Risse und dunkle Krater, aus denen ein 
kiihler, dumpfiger Luftzug emporsteigt. Zweifellos verdankt die-
ses Meer von Steinen seinen Ursprung eruptiven Gewalten; denn 
wie anders mógen diese groBen Felsblócke, die wie Fremdkórper 
in dieser Ebene von Sand und Staub ruhen, hierhergekommen 
sein. Einst drangen wohl aus diesen Kliiften die giftigen Dampfe 
und feurigen Gase, die aus dem Bauche des gliihenden Erd-
innern emporgestiegen sind. Und spater haben sich die Menschen 
diese gewaltige erstarrte Weit von Steinen zum Orte ihrer Gótter-
verehrung erwahlt. — 

Nach muhevollem Aufstieg erreichen wir den Grat eines der 
hóchsten dieser Felskolosse, auf dessen Riicken wir wie die win-
zigen Kórper von Insekten umherklettern. V o n hier aus haben 
wir einen herrlichen Blick iiber diese wundersame Landschaft. 
Driiben im Osten steigt der Ozean wie eine blaue Scheibe iiber 
dem Festland empor. A n seiner Kiiste zieht sich das griine, end-
lose Band der Palmenwalder entlang, wahrend sich in unserem 
Riicken die gelbe Monotonie einer óden, baumlosen Ebene aus-
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breitet. Inmitten dieser landschafdichen Gegensatze erheben sich 
urplótzlich diese merkwiirdigen Felsformationen, die wie eine 
Insel aus der Flachheit des Landes emporragen. Und zwischen 
den kahlen, grauenRiicken dieser riesigen Felsenungeheuer liegen 
friedliche, immergriine Oasen, die den Boden dieser Schluchten 
mit dammerigem, kiihlem Schatten erfiillen. Lebhaft beschafdgen 
sich unsere Gedanken mit der Entstehungsgeschichte dieser 
eigenartigen Gesteinswelt. Man sieht es an den wehrhaften Ge-
stalten dieser Kolosse, daB das Ringen kosmischer Gewalten hier 
einst mit fiirchterlicher Heftigkeit die Oberflache der Erde er-
schiittert hat. Zweifellos sind diese Felsen die Triimmer jenes 
Kampfes, dessen Krafte durch die Fiut des Meeres allmahlich ge-
brochen wurden. Es ist naheliegend, daB es auch die Merkwiir-
digkeit dieser elementaren Erscheinung gewesen ist, aus der das 
mystische Begehren glaubiger, hinduistischer Volker die wunder-
bare Statte ihres phantastischen Glaubenskultes geschaffen hat. 

W o immer wir in Indien die auBeren Zeichen religioser Emp-
findungen erblicken, stoBen wir auf die Nutzbarmachung ahn-
licher gewaltiger Naturerscheinungen. Besonders aber der Fels, 
in dessen Tiefen auch der Zauber einer magischen Kraft wohnt, 
gab dem Volke Indiens schon in altester Zeit diese sinnvollen 
Ausdrucksmóglichkeiten ihrer Glaubigkeit. Eines der besten 
Beispiele dieser Art bilden diese zu einer heiligen Statte gewor-
denen Felsen von Mamallapuram, die man auch die Tempel der 
Sieben Pagoden nennt. Diese Denkmaler des Glaubens gehóren 
zu den bedeutendsten Merkmalen althinduistischer Baukunst aus 
dem siebenten bis achten Jahrhundert, die an die Art alter bud-
dhistischer Formgestaltung anklingt. Waren doch die Buddhisten 
die ersten, die ihre Altare in das Gestein der Felsen versenkten 
und damit die Mystik ihres Gótterkults durch das geheimnisvolle 
Wesen, das von den unterirdischen Hóhlen und defen Versen-
kungen des Erdinnern ausgeht, zu steigern suchten. AuBer die-
sen Hóhlentempeln, den Siebcn Pagoden, hat Indien noch viele 
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derartige Merkmale seines Gotterkults. Es sind die ungleich groB-
artigeren Aushóhlungen von Ellora, Elefanta und Adjanta, die 
ich in einem spateren Abschnitt erwiihnen will. 

Bei den Sieben Pagoden ist es nicht allein die uncndlich miihe-
volle und kiinstlerische Aushohlung des Gesteins, die die Be-
wunderung des Beschauers erweckt, denn gleichzeitig haben hier 
auch glaubige Hande die naturgegebene Form der vielen zer-
streuten, groBen und kleinen Monolithen in wundervoll geglie-
derte Tempelschreine verwandelt. Diese kleinen, massiven Pa-
goden, die man Raths nennt, haben einen quadratischen oder 
rechteckigen GrundriB. Der Aufbau, der sich aus harmonisch 
abgestimmten Senkrechten und Wagerechten zusammensetzt, 
endigt meist in spitzen Turmchen, wie wir sie oft an den glocken-
fórmigen Stupen buddhistischer Dagoben finden. Doch wir se-
hen unter diesen Raths auch eigenartige Varianten mit gewólbten 
Uberdachungen, die einem Grabmal gleichen und sehr wahr-
scheinlich unter buddhistischer Stilbeeinflussung entstanden sind. 
Vielfach hat man die Bauwerke aus dem massiv gewachsenen 
Stein herausgemeiBelt und sie teilweise in ihrem Innern ausge-
hohlt. Bei der Errichtung der groBeren Bauten sind die in der 
Nahe befindlichen Felsen gebrochen und bearbeitet worden, um 
dann an Ort und Stelle aufeinandergeschichtet zu werden. Wir 
sehen also in diesen vollendeten Bauwerken die Verbindung von 
negativer und positiver Formgestaltung, die hier durch die natur-
gegebenen Umstande den Baumeistern wohl am nachsten lag. 

Aber nicht nur die starren Formen reizvoll gegliederter, archi-
tektonischer Auf bauten entstanden unter den Handen dieser gott-
begnadeten Ktinstler. Denn wir sehen auch die in feiner Stili-
sierung dargestellten Gestalten von Tieren, Elefanten, heiligen 
Kiihen und Affengruppen, welche ais die symbolischen Verkór-
perungen von Gottheiten die Landschaft mit ihren realistischen 
Formen beleben. Diese kostbaren Denkmaler hinduisdscher Bau-
und Bildhauerkunst liegen, wie spielerische Kleinode, in der 
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sandigen Ebene am Ausgang der groBen Felseninsel zerstreut. 
Manche triimmerhaften Reste ragen drauBen an der Aachen Kiiste 
empor und sind von dem ewig nagenden Meere umspiilt. Zahl-
lose ruinenhafte Fragmente, an denen wir noch die Spuren des 
MeiBels erkennen, liegen in chaotischem Wirrwarr im Sande, in 
dem sie oft bis zur Halfte begraben sind. Einst muB dieser Boden 
von einer groBen Stadt von Tempeln und Altaren bedeckt ge-
wesen sein, von denen wir jetzt nur noch einen kleinen Teil in 
seiner heutigen, gut erhaltenen Form vorfinden. 

AuBer der Zerstórung durch feindliche Gewalten waren es 
zweifellos auch die zersetzenden Einfliisse der Naturgewalten, 
die hier in der Nahe des Meeres von ganz besonderer Heftigkeit 
sind und das kunstvolle Lebenswerk stolzer Geschlechter mit 
langsam zehrenden Kraften vernichtet haben. Driiben an den 
Felsen und Tempeln, die in einiger Entfernung der Kiiste liegen, 
finden wir die Uberreste jedoch zum groBen Teil noch gut er-
halten, denn hier sind die zerstórenden Einwirkungen von ge-
ringem EinfluB gewesen, was wir besonders an den in der Tiefe 
des schiitzenden Gesteins eingelassenen Hóhlentempeln beob-
achten kónnen. Diese bilden eine eigene Weit der Andacht, die 
inmitten einer monumentalen, landschaftlichen Umgebung von 
riesigen Felsblócken begraben liegt und von eigenartigem, my-
stischen Reiz ist. In gewaltige Gesteinsmassen eingemeiBelte 
Gótterbilder behandeln die Darstellungen tiefsinniger, epischer 
Poesie eines hochentwickelten, altindischen Geisteslebens. 

Den Mittelpunkt dieser phantasievollen Kunstwerke bildet das 
an einer hohen, ungeschiitzten Felsenwand eingegrabene figiir-
liche Rankenwerk eines Hochreliefs. Man nennt es die BuBe 
Ardjhunas. Es ist eines der schónsten und bedeutendsten Stein-
bildwerke der alteren hinduistischen Kunst. Das eigenartige Mo-
tiv ist die bildliche Verherrlichung einer sagenhaften Geschichte, 
welche der Mahabharata, einem der gewaltigsten und herrlich-
stenEpen des altenlndien, entnommen ist. Auf diesem steinernen 
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Bild, das eine senkrecht herunterstiirzende Wand von etwa drei-
Big Meter Bteite und zwólf Meter Hóhe bedeckt, falk vor allem 
die zwanglose Komposition iibereinander angeordneter Figuren-
reihen auf, in denen besonders die unverhaltnismaBig groB dar-
gestellten Elefanten Indras, des Kónigs der Gótter, plastisch her-
vortreten. Die reiche Darstellung behandelt die Huldigung des 
sagenhaften Pandavasohnes Ardjhunas, des BiiBers, der in knien-
der und betender Haltung ais ziemlich unscheinbare Figur am 
unteren Rande des Reliefs sichtbar ist. In wahlloser Anordnung 
reihen sich die mit einem packenden, beweglichen Rhythmus 
dargestellten Figuren von Góttern und Góttinnen an- und iiber-
einander. Sie alle, die die Bewegung des Herbeieilens ausdriicken, 
sind gekommen, um den góttlichen BiiBer Ardjhuna zu verehren. 
Es ist ein buntes Spiel von Linien und Formen, das durch die 
starkę Kontrastwirkung von blendendem Sonnenlicht und tiefen 
Schlagschatten zu ungeheurer Lebendigkeit gesteigert wird. 

In den Vertiefungen der iibrigen Felsen finden wir in hóhlen-
artigen, mit Saulen geschmiickten Hallen einige iiberlebensgroBe 
Reliefs, dereń fremdartige Motive aus der heiligsten aller ved-
dischen Schriften, der Baghawadgita, stammen. Unter diesen Bil-
dern sind besonders die Ausschnitte aus dem Leben der Gótter 
Shiva, Wischnu und Krishna von hervorragender Bedeutung. Hier 
treten uns die Gestalten dieser Gottheiten in ihren merkwiirdigen 
Stadien menschlicher und tierhafter Verkórperung ais herku-
lische Streiter, in Eber-, RoB- und Schildkrótengestalt entgegen. 
Sie kampfen mit symbolischen Waffen den Kampf der Vernich-
tung gegen die Heere furchtbarer Damonen, welche die Erhal-
tung der Weit und das Leben der Menschen bedrohen. Teile die-
ser mit unendlichem FleiB und innigster Glaubigkeit geschaf-
fenen Bildwerke befinden sich in fragmentarischem Zustande. 
Wir sehen an den unvollendeten Stiicken die MeiBelschlage ihrer 
Schópfer, dereń Hande offenbar durch die Einwirkungeines bósen 
Schicksals an der Yollendung ihres Werkes gehemmtworden sind. 
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In den dammerigen Hóhlen liegt schwere, feuchte Keller-
luft. E w i g sickerndes Wasser, das durch die Adern der Felsen 
dringt, hat die Altare dieser dumpfigen Felsenkammern mit einer 
moosigen Patina iiberzogen, welche die drastisch bewegten Bil-
der mit dem graugriinen Kleide des Alters bedecken. Es ist eine 
groBe Anzahl dieser mit Bildwerken geschmiickter Hóhlen in 
diesem Bereich der Felsen, auf dereń Riicken wir in der Hitze 
einer furchtbaren Sonnenglut auf und nieder steigen. Viele der 
Hóhlen und Kammern von groBem AusmaB befinden sich auch 
am FuBe der Felsen. Sie ahneln Altaren una besitzen einen von 
archaistischen Saulen gestiitzten Uberbau, der aus Aachen, schwe-
ren Steinplatten besteht. Alle diese Werke, die einen friesartigen 
Reigen von guten und bósen Geistern der indischen Gótterwelt 
zeigen, sind trotz ihrer starken, formalen Vereinfachung von 
einer packenden Lebendigkeit, die auf das Gemiit der Glaubigen 
von suggestiver Wirkung ist. Obwohl die Formen und verkór-
perten Ideen dieser Bildwerke fur unsere Begriffe von Fremd-
artigkeit sind, stehen wir doch voll Ergriffenheit vor diesen er-
habenen Kunstwerken, die in der Seele des Beschauers einen tie-
fen Eindruck erwecken. 

Bei Sonnenuntergang steigen wir auf die iiber der Schlucht 
liegenden óstlichen Felsen empor. Auf ihren Aachen Riicken fin-
den wir ebenfalls reichgeschmiickte Reste von Tempeln. Sie ste-
hen unter freiem Himmel, und ihre Dacher und Mauern sind 
eingestiirzt. Nur noch Triimmer und hohe schlanke Stiimpfe von 
Saulen und Torbogen ragen in den Abendhimmel hinein. Eines 
der Tempelchen, das wie ein Palankin auf dem Riicken eines gi-
gantischen Elefanten thront, ist der Nachwelt erhalten geblieben. 
Auch das Abendland laBt das Licht seiner Kultur leuchten, denn 
man hat hier auf einem der Felsen inmitten dieser Statten alt-
hinduistischen Gótterkults einen modernen Leuchtturm errichtet. 

Z u unserem Besuch in Mamallapuram haben wir die Zeit des 
Yollmondes gewahlt. Da am Abend die Miickenplage in gerade-
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zu beangstigender Weise zunimmt, begeben wir uns hinunter zu 
dem Kanał und verbringen die Stunden bis zum Aufgang des 
Mondes unter den Moskitoschleiern, die wir im Innern des Boo-
tes aufgehangt haben. Erst ais der Mond sein mattes, silbernes 
Licht iiber die Riicken dieser Felseninseln gleiten laBt, gehen wir 
wieder hiniiber zu diesen wundersamen Statten, zu denen wir 
uns wie durch geheimnisvolle Gewalten hingezogen fiihlen. Nun 
ist diese gewaltige Landschaft in das griinlich-fahle Dammerlicht 
der tropischen Nacht gehiillt, und aus den Schluchten, aus dereń 
Tiefen die Heere von leuchtenden Insekten emporsteigen, halit 
der zitternde Harfenchor nachtlicher Zikaden. Langsam steigen 
wir in den ausgehóhlten Leib der Felsen, in denen die feuchten 
Hóhlen der Gótter liegen. Die langen Schatten der Steinunge-
tiime haben gespenstische Formen angenommen. Ais wir die 
Kammer des in der Finsternis traumenden Gottes Wischnu, des 
Eberkópfigen, betreten, blicken aus dem Dunkel der Hóhle die 
hundertfaltigen, griinleuchtenden Augen riesiger Fledermause, 
die dort unter dem rauhen Gestein ihr nachtlich-spukhaftes We-
sen treiben. 

Driiben in der Ebene, w o die kleinen Tempelchen und stei-
nernen Tierfiguren wachen, rauscht die Meeresbrandung, die im 
matten Licht des Mondes wie ein weifier Nebelschleier auf und 
nieder wallt. Und in den griinen Schluchten unter uns fachelt der 
Wind in den leise sich wiegenden, flirrenden Wedeln der Palmen. 
Góttlicher Friede liegt iiber dieser nachtlich-traumverlorenen 
Landschaft, in die das Blinkfeuer des englischen Leuchtturmes 
seine grellen Blitze schleudert. Nur ungern verlassen wir in der 
Friihe des anderen Tages diese Welt der steinernen Wunder, die 
den Geist ihrer Zeit leuchtend durch die Jahrhunderte ihrer nach-
folgenden Geschlechter tragen, und gleiten auf dem silbernen 
Wasserstreifen des Kanals durch die trostlose Monotonie der 
gelben Ebene nach Norden, der Stadt entgegen. 
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D I E FRANZÓSISCHE K O L O N I E 
P O N D I C H E R R Y 

Pondicherry ist die bedeutendste Kolonie Frankreichs auf 
vorderindischem Boden. Doch nicht bedeutungsvoll in 
diesem Sinne, wie man es auf die ubrigen, von dem Strah-

lenkranz einer groBen geschichtlichen Vergangenheit umgebenen 
Orte des Wunderlandes Indien anzuwenden gewohnt ist. Die 
Kolonie bildet wie die ubrigen kleinen franzósischen Nieder-
lassungen, Chandanagore in Bengalen, Yanaon und Mahe an der 
Ost- und Westkiiste, einen Rest alter franzósischer Kolonisations-
bestrebungen in Indien. Denn Frankreich nahm an der damaligen 
Eroberung Indiens durch europaische Kulturmachte regen An-
teil und hatte in Indien mit umfangreichen Besitzungen bereits 
festenFuB gefaBt. Die um dieMittedes achtzehnten Jahrhunderts 
entstandenen Kampfe zwischen England und Frankreich, die sich 
auf indischem Boden abspielten, sicherten England das Vorrecht 
in Indien, und jene kleinen Besitzungen, die ais winzige, kaum 
sichtbare Fleckchen auf den Atlanten erscheinen, bedeuten heute 
die Privilegien Frankreichs in Indien. 

Wie sehr die romanische Eigenart dem anglo-indischen Wesen 
fernliegt, sehen wir am deutlichsten in diesem Pondicherry, des-
sen nationale Akklimatisierung auf indischem Boden einen inter-
essanten Beitrag zur Psychologie weltgeschichtlicher Ereignisse 
liefert. Besonders eigentumlich und bezeichnend ist es, daB dieser 
streng abgegrenzte Gebietsteil auf diesem kleinen Territorium 
einer Assimilation fremd geblieben ist. Das beruckendste an Pon-
dicherry ist diese von fremdem Geist erfiillte Eigenart, die dem 
Landchen und seiner reizvollen Stadt eine eigene Note verleiht. 
Diese angenehmen Eindriicke, welche man dort empfangt, liegen 
in dem beschaulichen, traumerischen Wesen, dessen intime Cha-
rakterziige dem Lande, seinen Menschen und Sitten ein ganz be-
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sonderes Geprage geben. Auch schien es mir, ais ob sich der 
Geist des romanischen Westens mit dem des arischen und dra-
widischen Ostens in weit mehr harmonischer Weise verbindet, 
ais sich mir dies in fast allen iibrigen Teilen des Reiches darge-
stellt hat. 

In Wirklichkeit lebt die eingeborene Bevolkerung Pondis in 
sichtlich besserem Einvernehmen mit den Europaern, was mir 
besonders im persónlichen Verkehr zwischen den dort lebenden 
Hindus und Franzosen aufgefallen ist. Die meisten Eingeborenen, 
die ich dort traf, haben sich den Eigenschaften ihrer fremden 
Kolonisatoren gut angepaBt. Die Mehrzahl, ja selbst die einfachen 
Leute aus dem Volke, beherrschen die franzósische Sprache in 
einer Weise, ais ob es ihre Muttersprache ware, und schon hier-
aus erklart sich der Umstand, daB auch die psychische Ein-
wirkung des kolonisierenden Westens und des romanischen 
Abendlandes in Pondi von einem gróBeren Erfolgsgeist beglei-
tet ist, ais dies im iibrigen Indien der Fali ist. 

Pondi liegt isoliert und ist von dem groBen Verkehr und den 
weltpolitischen Geschehnissen des groBen indischen Reiches fast 
unberiihrt. Dies ist zweifellos von bestimmendem EinfluB auf 
die Entwicklung dieser Kolonie gewesen, und ihm verdankt das 
Land auch diese merkwiirdigen Eigenheiten, die es vor allen 
iibrigen Landschaften Indiens in besonderem MaBe ais gewisse 
geistige und kulturelle Merkmale besitzt. Von Madras aus fuhren 
wir ófter hiniiber in das etwa 120 km siidlicher gelegene Stadt-
chen, um dort die Luf t einer anderen Sphare zu atmen. 

Ais wir den Boden Pondis betreten, scheinen wir uns plótzlich 
in einer fremden Welt zu befinden. Selbst der Himmel, der iiber 
den blendend weiBen Hausern und den abgeflachten Dachem 
und niedrigen Giebelchen sich wólbt, erscheint uns „siidlicher" 
und tiefer. Zart und sammetweich ist seine Farbung, die wie eine 
durchsichtig scheinende Muschel hinter dem Graugriin der herr-
lichen Tropenvegetation heraufsteigt. Eigentlich besitzt diese 



Dic franzósische Kolonie Pondicherry 203 

Stadt, die doch unter der indischen Sonne in einem Meer von 
Palmen und exotischer Flora liegt, fast nichts, was uns besonders 
an diesen aquatorialen Breitegrad erinnern konnte. Ein heimi-
scher Charakter, der in der auBeren Erscheinung der Stadt, den 
merkwiirdigen Hausergruppen, intimen StraBenbildern, Anlagen 
und in ihrem altertiimlichen Geprage liegt, versetzt uns im Geiste 
in ein von der heiBen Sonne beschienenes Stadtchen im warmen 
Siiden Frankreichs. Nichts von all den schwiilstigen, aufdring-
lichen Bauten, die das Prestige betonen und unterstreichen sollen, 
wie wir es driiben iiber den Grenzen der kleinen Kolonie ge-
wohnt sind. Alles liegt in dieser von altfranzósischem Geist ge-
tragenen Ruhe, die das Wesen und den Stil des alten Imperiums 
in sich tragt. Auch die Einrichtungen der Hauser, Hotels und 
pffentlichen Gebaude atmen den Geist und Sinn alter und ge-
schmackvoller Tradition aus der Zeit, die eine Bliite franzó-
sischer Kultur bedeutete. 

Jedoch auch der herbe Zug der neuen Zeit drangt sich all-
mahlich der stillen Physiognomie dieser Weltabgeschiedenheit 
auf, denn das hastige Treiben modernen Wirtschafts- und Ver-
kehrsgeistes ist auch iiber Pondis Grenzen gedrungen und scheint 
langsam die jahrhundertealte, friedliche Beschaulichkeit und Ruhe 
dieses Stadtchens zu stóren. Doch es bleibt damit in den Gren-
zen des Ertraglichen, und im Vergleich zu allen iibrigen Stadten 
Indiens ist das Leben Pondicherrys noch um Jahrzehnte v o m 
Geiste der neuen Zeit entfernt. Wohl hat man in den alten Mau-
ern der Stadt auch groBe, neue Gebaude, Kasernen und Schulen 
errichtet; doch sie liegen alle versteckt hinter einer iippigen Vege-
tation, welche die Stadt in wohlgepflegten Kulturen, herrlichen 
Alleen und parkahnlichen Garten aufzuweisen hat. Im Einge-
borenenviertel leben etwa 30 000 Hindus in gedrangter Enge und 
farbenfroher Buntheit. Es ist dasselbe Bild, wie wir es in 
den iibervólkerten Stadten Indiens so haufig sehen. Ein groBer 
Hindutempel, mit einer reich geschmiickten Gopuram, erhebt 
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sich wie ein machtiger KoloB aus dem dumpfen Gewirr dieser 
schwarzen Stadt. 

Das Europaerviertel schlummert traumerisch iiber der rótlich-
warmen Erde zwischen hohen Kokos- und Arekapalmen ver-
steckt. Stille Hauschen, dereń Jalousien ewig geschlossen sind, 
atmen die Ruhe und Gelassenheit einer friedvollen Vergangen-
heit. Das farbige Feuer tropischer Blumen leuchtet aus den Gar-
ten, und iiber den zerfallenen Mauern breiten sich die Schatten 
uralter Baumkronen, dereń Bliiten das ganze Jahr iiber in glii-
hender Pracht stehen. Durch holprige, staubige StraBen rollen 
diese altertiimlichen Pousse-Pousses, kleine mit farbigen Mar-
kisen iiberdeckte Wagelchen, die dem Verkehr der StraBe dienen 
und von Eingeborenen geschoben werden. Ohne Pousse-Pousse 
ware Pondi nicht denkbar, denn auch sie sind ein Stiick dieser 
alten Oberlieferungen, die sich durch keine der anderen moder-
nen Verkehrseinrichtungen und gerauschvollen Vehikels haben 
verdrangen lassen. 

DrauBen auf der stillen, blauen Meeresbucht ziehen ewig die 
Schaumstreifen der Brandung an der Aachen, leblosen Sandkiiste 
herauf. Auch dort unten an der See und am Strande ist es ruhig 
und friedlich. Nur wenige Fischerboote unterbrechen die Mono-
tonie des weiten, blauen Ozeans, und nur manchmal wirbeln am 
fernen Horizont die Rauchwolken eines Schiffes, das seinen Kurs 
nach Norden oder Siiden nimmt. Denn Pondi hat keinen Hafen 
und nur eine schmale Mole fiihrt hinaus ins offene Wasser, in 
dem nur selten ein Dampfer Anker wirft. Doch am Abend, wenn 
die gliihende Sonne hinter dem Palmenmeer versunken ist, ent-
wickelt sich auch in dem traumenden Pondi auf der breiten, statt-
lichen Strandpromenade, w o die kiihle Brise v o m Ozean her-
iiberweht, ein munteres Leben. Auf dem Place de la Republique 
hórt man jeden Abend die Clairons einer Militarkapelle, und nach 
ihrem Rhythmus pulst das Leben einer eleganten, charmierenden 
Welt. Das duftige WeiB der Toiletten, die die blonden Fran-
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zósinnen und glutaugigen Kreolinnen zur Schau tragen, zeigt so-
gar Anklange an den Dernier cri de Paris, etwas verspatet, doch 
immerhin reizvoll und von dem Wesen franzósischer Grazie 
beseelt. In den Abendstunden beleben sich die kleinen Boule-
vardcafes und Restaurants, die untertags still mit ihren oden 
Veranden und Dachgarten mit herabgelassenen Stores in den 
StraBen traumen. Man spielt dort in beschaulicher Ruhe Vingt-
et-un und Billard, schliirft Absinth und trinkt echten Bordeaux 
und Clairet. Und es ist, ais ob diese Menschen ihre Heimat, die 
ihnen Pondi mit seinen eigentiimlichen, heimischen Reizen er-
setzen kann, nicht sonderlich missen wiirden. 

S C H L A N G E N F A N G 
UND S C H L A N G E N B E S C H W O R U N G 

Eines Tages machte ich in Madras die Bekanntschaft eines 
Deutschen, der schon seit vielen Jahren in einem abge-
legenen Distrikt derselben Prasidentschaft ansassig war. 

E r erzahlte mir abenteuerliche Geschichten, die ich kaum fur 
móglich gehalten hatte, ware mir spater nicht die Gelegen-
heit gegeben worden, mich von der Wirklichkeit zu uberzeugen. 
Mein Landsmann, ein untersetzter breitschultriger Mensch, des-
sen aufrechtes Wesen in mir viel Freude und ein freundschaft-
liches Vertrauen erweckte, war schon iiber zehn Jahre in Indien. 
E r wuBte sich den Verhaltnissen dieses Landes rasch und in 
geradezu bewundernswerter Weise anzupassen. Und bald brachte 
er es auch zu jener beneidenswerten Unabhangigkeit, mit welcher 
der Mensch die Schwierigkeiten und Hemmungen zu iiberwinden 
imstande ist, die ihm des Lebens Hartę und Niichternheit bereitet. 

Sein Name war Miller, und schon dadurch unterschied er sich 
von dem Gros seiner Landsleute, die diesen Namen auf gut 
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deutsch mit ii zu schreiben pflegen. Z u der Zeit, ais ich Miller 
zum ersten Małe sah, war das Hauptereignis seines Lebens und 
seiner beruflichen Tatigkeit der Schlangenfang, den er zwecks 
Gewinnung von Hauten betrieb, die er diesen Tieren von dem 
noch warmen Kórper abziehen lieB. Eine groBe Mode, dereń 
Wiege in der Metropole Frankreichs stand, brachte das Bediirf-
nis der europaischen Einfuhrmarkte zu der Notwendigkeit eines 
reichlichen Schlangenhautimports. Die Auswirkung dieser aller-
dings etwas absurden Nachfrage des Leder- und Hautemarktes 
betraf Miller, in dessen Wohnbereich ein wahres Dorado der 
Schlangen war, ganz besonders. Da es nichts gab, was ihm im 
menschlichen Leben besonders fremd war, begann er die wirt-
schaftlichen Ausbeutungsmóglichkeiten, welche die Konjunktur 
rasch verlangte, mit dem ihm angeborenen Geschick eines alten 
erfahrenen Wirtschaftspioniers. 

Miller war eigentlich Ingenieur. Doch langst hatte er die A u f -
fassung starrer beruflicher Betatigung iiber Bord seiner Gewis-
sensschranken geworfen und befaBte sich eben mit jener Wirt-
schaftsmaterie, die ihm das Land, die Natur und die Bediirfnisse 
des Lebens und seiner Menschen suggerierte. So war er der 
gliickliche Besitzer eines Glimmerbergwerks, grub Manganerze, 
pflanzte Kautschuk und Gummi und betrieb eine umfangreiche 
Landwirtschaft, in der er sich mit der hóheren Aufzucht von 
Pferden, Rindvieh und Gefliigel befaBte. Alle diese Betatigungen 
waren bei ihm von einem mehr geistvollen und auch idealisti-
schen Wollen getragen, bei dem das rein wirtschaftliche Moment 
eine mehr sekundare Bedeutung hatte. Denn Mr. Miller war 
wohlhabend, gliicklich und zufrieden und hatte seine Freiheit 
und sein vielseitiges Besitztum nicht mit einem Kónigreich ver-
tauscht. 

Im Winter, noch vor Beginn des Monsuns, erhielt ich eine 
Einladung von Miller, denn er wollte mich mit der mehr sport-
lich betriebenen Methode seiner derzeitigen periodischen Beta-
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tigung, dem Schlangenfang, vertraut machen. Millers Residenz 
lag in der Nahe einer kleinen Stadt, die in der nordlichen Pra-
sidentschaft Madras gelegen war. Die Umgebung seiner zweiten 
Heimat war eine einfórmige, karstahnliche Landschaft, in einer 
fast vegetationslosen Steinwiiste, die er in der Nahe seiner um-
fangreichen Besitzungen in einen griinen bliihenden Garten ver-
wandelt hatte. In der Umgebung lagen auch seine Glimmer-
minen, die er im Tagebau ausbeutete. Doch jetzt blieb das Er-
eignis dieser Tage der Schlangenfang, den Miller mit Hilfe einer 
groBen Anzahl seiner eingeborenen Arbeiter in Szene setzte. 
Die teilweise von dschungelahnlichem Unterholz uberwucherte, 
felsenreiche Gegend mit ihren tiefen Schluchten bot diesen Tie-
ren geeignete Unterschlupfe, in denen sie von den improvisierten 
Schlangenjagern aus ihrer tragen Ruhe gestórt wurden. 

Die tagliche Beute, welche die Manner mit nach Hause brach-
ten, war geradezu erstaunlich und lieB den SchluB zu, daB die 
Jager auf ihren Pirschgangen eine gewisse technische Geschick-
lichkeit, von der ich mich auch bald uberzeugen konnte, an den 
Tag legten. Oft wurden am Tage bis zu fiinfzig und mehr dieser 
Pythonschlangen, unter denen sich riesige Exemplare befanden, 
erbeutet, und kaum konnte die Verarbeitung der Haute mit dem 
Ergebnis der Jagden Schritt halten. Die in Sacken eingebrachten 
Schlangen wurden enthautet und die schillernden Decken auf 
groBen Holzplattformen aufgespannt und an der Sonne getrock-
net. Dieser einfache ProzeB war unter den Strahlen der indischen 
Sonne in kiirzester Zeit beendet und erforderte die denkbar ge-
ringsten Betriebsmittel. Spater wanderten die Mengen der Haute 
in die Gerbereien einer nordindischen Stadt oder wurden in roh-
getrocknetem Zustand exportiert. Die Jagd auf die Reptilien war 
einer dieser merkwiirdigen Vorgange, wie man sie nur in einem 
Lande der Wunder, wie es Indien ist, erleben kann. AnlaBlich 
meines Besuches inszenierte Miller einen „GroBfangtag" , an 
dem die beteiligten Fangkulis ihre Ehre daran setzen sollten, 
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die Fahigkeiten ihres Geschickes in hellstem Lichte leuchten 
zu lassen. 

Ein blendender Morgen liegt iiber der graugelben, óden Land-
schaft, in die wir zur Jagd hinausziehen. Etwa dreiBig in brauner 
Nacktheit glanzende Eingeborene, die mit Sacken und Stócken 
sowie einem langen gabelartigen Holzinstrument bewaffnet sind, 
begleiten uns in das Revier, in das wir uns in den sengenden 
Strahlen der Morgensonne heranpirschen. Es ist ein Gebiet, das 
in seiner zerkliifteten Beschaffenheit fiir die Schlupfwinkel der 
Schlangen von der Natur nicht besser geschaffen werden konnte. 
Wir wandern iiber steinige, von sparlichem Unterholz bedeckte 
Hiigel, durch tiefeingeschnittene Schluchten, in denen sich unter 
Wurzelwerk und Felsgestein dunkle Aushóhlungen befinden. 
Die Reste einer von der Trockenheit ertóteten, dschungelhaften 
Gestriippwildnis erschweren unseren Weg, den wir miihsam 
durch Dornen und dichtes Unterholz bahnen miissen. In dieser 
Erstorbenheit der Natur scheint sich kein Leben zu regen. Nur 
hoch oben im blauen Ather ziehen weiBkópfige Geier ihre weiten 
Kreise und augen unruhig in die von uns Menschen belebte Ód-
heit der Landschaft herab. 

Endlich scheinen wir in das Jagdgebiet zu kommen, denn 
langsam und lautlos entwickelt sich die Schar der kiihnen Jager 
zu einer Art Treiberkette, und nun beginnt dieses Schauspiel des 
menschlichen Vernichtungswillens, das wir nicht ohne eine ge-
wisse innere Erregung von einer Anhóhe aus verfolgen. Schon 
deutet uns die hastige Bewegung eines Fangers, der weit driiben 
durch das niedrige Gestriipp watet, an, daB das erste kriechende 
Wild dieses Tages erlegt wurde. Doch dieses Ereignis scheint 
unbedeutend zu sein, denn in ruhiger Gelassenheit, ais ob nichts 
geschehen ware, zieht die Schar der Manner, die oft im hohen, 
dichten Unterholz verschwinden, talabwarts. Da plótzlich sehen 
wir, wie drei der Leute mit hoch erhobenen Stócken und blitz-
artigen Bewegungen ein sich am Boden windendes Etwas ver-
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folgen. In wenigen Sekunden schwingt einer der Verfolger den 
heftig sich baumenden Kórper einer langen, etwa armdicken 
Schlange durch die Luft, um das Tier rasch in den hoch erho-
benen Sack gleiten zu lassen. Dieses ungewóhnlich erregende 
Ereignis war das Werk einiger Momente, in denen mir die Be-
deutung dieses hastigen Vorganges kaum zum BewuBtsein ge-
langte. Doch auch in unserer unmittelbaren Nahe scheinen einige 
der Jager das versteckte Wild aufgespiirt zu haben, denn es be-
ginntein regelrechtes Treiben, das in einer von Schlinggewachsen 
uberwucherten grubenartigen Vertiefung endet. 

Dort soli im Gestriipp ein wahres Medusenhaupt in Form eines 
Schlangennestes verborgen sein, denn die Treiber behaupten, 
es seien die Leiber von vier groBen Schlangen in das schiitzende 
Dickicht gefluchtet. Sorgsam wird die Grube von etwa acht Man-
nern umstellt, und nun beginnt das spannende Ereignis einer 
seltsamen Jagd. Einer der Manner tastet mit einem langen Bam-
bus das dichte Gestriipp ab, und plótzlich hóren wir unter dem 
Gewirr von Blattern und Zweigen ein wiitendes Zischen, das 
dem Gerausch entweichenden Dampfes gleicht. Rasch begann 
man mit dem Dschungelmesser das Dickicht zu lichten. Da erhebt 
sich blitzschnell das ziingelnde Haupt einer gewaltigen Python, 
die zischend auf die Angreifer losfahrt. Rasches Zufassen mit 
einer der Holzgabeln, die das wiitende Tier unter dem Kopfe 
erfaBt, macht die Schlange, die eine Lange von iiber zwólf FuB 
hat, unschadlich. Zur selben Zeit brechen aus dem Gebiisch zwei 
andere Schlangen hervor, die pfeilschnell iiber dem Erdboden 
dahingleiten, um ebenfalls bald von ihrem Schicksal ereilt zu 
werden. Wir sehen an der Beute, daB es sich hier um zwei jiin-
gere Tiere handelt, die sich unter dem Schutze des Dickichts ver-
borgen hielten. 

Oft werden die Eingeborenen von den aufgestórten, im Ver-
dauungsschlaf liegenden Schlangen angenommen und durch den 
BiB oder den wuchtigen hammernden Schlag des Kopfes ver-
14 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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wundet. Ich wunderte mich deswegen iiber die Furchtlosigkeit 
und Kiihnheit, mit der die Jager an ihre gefahrliche Arbeit heran-
gehen. Mein Gastgeber erzahlte mir von einem aufregenden 
Fali, in dem einer der Manner, von dem wiirgenden Leib einer 
riesigen angreifenden Felsenschlange umschlungen, von seinen 
Helfern nur mit Miihe von der Umklammerung befreit wer-
den konnte. A m Eingange einer Felsenschlucht werden zwei 
weitere Schlangen erlegt. In dem aufgetriebenen Magen der einen, 
dereń Leib eine unfórmige Gestalt hatte, fanden wir einen nicht 
allzu lange verschlungenen Wildhasen. Anfanglich erschien es 
mir ais ein Ratsel, wie sich die Tiere in dieser leblosen Einode 
ernahren konnten. Doch durch diese Entdeckung sah ich, daB 
auch hier in der Natur, wie iiberall, Leben und Vernichtung bei-
einander wohnen. Auch die spateren Magensektionen, die an den 
Tieren vorgenommen wurden, fórderten tierische Oberbleibsel 
und vielfach Reste von Vogeleiern zutage, die von den Schlangen 
aus den Nestern der in diesen Gestriippen wohnenden Vógel ge-
raubert wurden. Unsere Beute an diesem Jagdzuge, von dem wir 
am Spatnachmittag zuriickkehren, zahlt achtundzwanzig Py-
thons, unter denen zwei stattliche Exemplare von iiber zwólf und 
vierzehn FuB Lange waren. Die Fanger erhalten taglich auBer 
ihrem Lohn eine Fangpramie von nicht ganz einer halben Mark, 
so daB der Eifer, den sie auf der Suche nach den Tieren an den 
Tag legen, wohl zu begreifen ist. 

Anfanglich konnte ich es nicht glauben, daB die Eingeborenen, 
die samtlich Hindus waren, sich an diesem Werk des Mordens 
eines von ihnen abgóttisch und mit heiliger Ehrfurcht verehrten 
Tieres beteiligten. Doch in der Hauptsache trifft diese religiose 
Scheu und das Verbot des Schlangentótens die in Indien so sehr 
verbreitete Kobra oder Brillenschlange, die wegen ihres tódlichen 
Bisses zu den gefahrlichsten Schlangen Indiens gehórt. Zudem 
waren die Jager jedoch meist lauter Freiwillige, die fiir den win-
kenden Mammon ihre Glaubensgrundsatze gerne etwas vernach-
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lassigten. Zur Erinnerung an dieses denkwiirdige Erlebnis er-
hielt ich von meinem freundlichen Gastgeber eine Anzahl pracht-
volle Haute von Felsenschlangen, von denen die eine der Tro-
phaen eine Lange von nahezu zwanzig FuB besaB. Sie wurde 
von Miller selbst in der sumpfigen Gegend des in der Nahe be-
findlichen Krishnaflusses erlegt. 

Wie lange diese „Schlangenkonjunktur" anhielt, vermag ich 
nicht zu sagen. Mag diese Mode, wie alle Modeerscheinungen, 
die dem schónen Geschlecht der abendlandischen Weit eine sen-
sationelle Neuheit bringen, auch von noch so kurzer Dauer ge-
wesen sein. Fur Miller war sie eine Art Sport, dessen materielles 
Ertragnis, wie alle seine von einer groBen Begeisterung getra-
genen Unternehmungen, auch immerhin ein erhebliches Plus 
seiner geschaftlichen Jahresbilanz bedeutete. 

Im Leben des indischen Volkes und seiner Religion spielt die 
Schlange, unter der besonders die Kobra an erster Stelle steht, 
eine bedeutende Rolle. Wir finden sie bereits in der alten, ved-
dischen Literatur, in der ihre phantastischen Darstellungen die 
symbolischen Verkórperungen von Gottheiten des brahmani-
stischen und buddhistischen Kults bedeuten. In der Hauptsache 
ist es jedoch wohl das Damonische des Tieres selbst, sein un-
heimlich nachtlich-schleichendes Wesen und seine heimtuckische 
Gefahrlichkeit, welche die Brillenschlange, die bekanntlich auch 
im religiosen Leben der alten Agypter zu finden ist, in die Mystik 
der religiosen Gedankenwelt Indiens aufgenommen hat. Beson-
ders mit der Furcht und dem Aberglauben, die dem Hindu und 
vor allem den Urstammen Indiens angeboren sind, ist die gefahr-
liche Kobra aufs engste verkniipft. Nirgends habe ich jedoch den 
Kult der Schlange in diesem MaBe angetroffen, wie es in den 
westlichen Kustengegenden von Malabar der Fali ist. Dort wer-
den sogar groBe Mengen lebendiger Schlangen in Tempeln ge-
halten und von den herbeieilenden Pilgern und Glaubigen ver-
ehrt. Es ist das ein besonders gepflegter Kult, der im siidlichen 
u* 
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Indien viele Anhanger hat. An einzelnen Orten finden auch heute 
noch groBe religióse Feste zu Ehren der Schlangen statt, in denen 
dem Schlangengott Shesa, dem Kónig der Schlangen, beson-
ders gehuldigt wird. Die Vernichtung der Schlange ist dem-
nach auch dem glaubigen Hindu durch die Gesetze seiner Reli-
gion verboten. Wer eine Schlange tótet, wird von Ungliick und 
Krankheit heimgesucht. Man versucht deswegen, die gefahr-
lichen Tiere von den Behausungen fernzuhalten, indem man 
ihren Geist beschwórt und ihn um Schonung bittet. 

Wird ein Mensch von einer Kobra gebissen, so haben nach 
dem Volksglauben die Gótter seine Vernichtung beschlossen. 
Wohl versucht man es, den Ungliicklichen zu retten, doch die 
Heilmittel, die in Zauberformeln, heiligen Krautern, Kuhdung 
usw. bestehen, sind unzulanglich genug, um die gefahrliche Wir-
kung des Giftes abzuschwachen. Die Statistik der durch giftige 
Schlangen getóteten Menschen weist jahrlich ungeheure Zahlen 
auf. Allein in einem Jahre fielen achtzehntausend Menschen, in 
einem anderen iiber einundzwanzigtausend den Bissen von Gift-
schlangen zum Opfer. Doch diese Zahlen besagen dem Inder 
nichts und vermógen seine fatalistischen Begriffe religiosen Den-
kens und Fabulierens nicht zu andern. DrauBen auf dem Lande, 
wo die Tempel durch Opfersteine aller Art ersetzt werden und 
der Aberglaube besonders stark ausgepragt ist, findet man fast 
iiberall das Denkmal der Schlange in mehr oder weniger primi-
tiver Form. Es ist wie die iibrigen Sinnbilder, durch welche die 
Damonen verkórpert werden, mit Blumengewinden und Opfern, 
die aus Lebensmitteln und Friichten bestehen, geschmuckt. Auch 
an den Orten selbst, wo die Menschen die Tiere vermuten, in 
Erdlóchern, Hóhlen und Gestriipp, findet man oft die auBeren 
Zeichen dieser merkwiirdigen Verehrung und Anbetung. 

In Indien gibt es eine groBe Anzahl von Schlangenarten, unter 
denen die Kobra oder Brillenschlange dem Menschen am gefahr-
lichsten ist. Ihr BiB ist, wenn nicht sofort die wirksamstenGegen-
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mittel angewendet werden, von unbedingt tódlicherWirkung. Die 
indische Kobra wird selten iiber zwei Meter lang. Auf der oberen 
Halsseite befindet sich ein brillenahnliches Zeichen, nach dem 
das Tier seinen Namen tragt. Gereizt, erhebt die Kobra den vor-
deren Teil ihres durch die Erregung geblahten Kórpers iiber den 
Erdboden und geht mit wiegenden Bewegungen des Kopfes zum 
Angriff iiber. Sie ist auBerst behend und leicht reizbar und nimmt 
den Menschen in diesem Zustand fast immer an. Da sich die 
Kobra haufiger ais alle anderen Schlangen in der Nahe mensch-
licher Wohnungen aufhalt, so fallen ihr die meisten Menschen 
zum Opfer. Ihre Schlupfwinkel befinden sich in Mauerlóchern, 
Wurzelhóhlen, unter Gestriipp und Rankenwerk und in den ver-
lassenen Erdgangen der Ratten und Mause. Oft iiberrascht sie 
den Menschen in seiner Behausung, in die sie sich durch Ablauf-
rohre oder Fensteróffnungen schleicht. Ihr Reich ist die Nacht, 
wahrend sie zur Tageszeit in ihren Verstecken den Schlaf der 
Verdauung halt. 

Der mystische Nimbus, welcher der Kobra anhaftet, erhalt fur 
das Volk Indiens einen besonderen Reiz durch die Vorfiihrungen 
lebendig gefangener Kobras, die von den Schlangenbeschwórern 
gezeigt werden. Diese bilden eine Gilde fiir sich und gehóren zu 
dem fahrenden Volke Indiens. Der Hindu, der allem Mystizismus 
so zuganglich ist, liebt es, dieses Tier, das er fiirchtet, verehrt und 
zugleich ais Gottheit anbetet, in harmloser Weise beobachten zu 
kónnen, um sich an seinem geheimnisvollen, gefahrlichen Wesen 
und seinen „góttlichen Reizen" zu begeistern. Wenn eine Gruppe 
dieser typischen Schlangenbeschwórer und Gaukler ihre Kiinste 
in den Stadten und Dórfern zeigt, so ist sie gewóhnlich von einer 
groBen, schaulustigen Volksmenge umgeben. Denn alle wollen 
die erhabene Gottheit, die in der Gefangenschaft nun eine ge-
wisse Unschadlichkeit besitzt, aus unmittelbarer Nahe beob-
achten. Diese Schlangenbandiger haben neben einer bewunderns-
werten Kórper- und Fingerferdgkeit ein angeborenes schau-
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spielerisches Talent. Wer jedoch die Geheimnisse und Ursachen 
ihrer Mystifikationen kennt, dem sind die Reize an jenen Taschen-
spielerkunststiicken langst verblaBt. 

In niedrigen kleinen Kórbchen beherbergen sie wirre Knauel 
von Schlangen, die auf der Erde, vor den Augen der Neugie-
rigen, ausgebreitet werden. Zu den popularsten ihrer Kiinste ge-
horen zweifellos die Vorfuhrungen dieser heiligen Schlangen, 
die auf die „Stimme ihres Herrn", den Tónen einer Sackpfeife, 
folgend, einen wiegenden Tanz der Erregbarkeit auffiihren. Bei 
diesem interessanten Vorgang bewegt sich der geblahte Hals des 
Tieres nach dem Rhythmus der Flóte. Ais hóchste Attraktion 
lassen sich viele dieser Gaukler zum Erstaunen des Volkes den 
tódlichen BiB beibringen, dessen Auswirkung fur sie von keiner 
Gefahr begleitet ist. Das Geheimnis dieser Immunitat ist un-
schwer zu erraten. Denn entweder sind die Giftzahne der Tiere 
ausgebrochen, oder aber die Driise, in der sich das Gift befindet, 
ist kurz vor der Vorfuhrung kunstlich zur Entleerung gebracht 
worden. 

Weitaus interessanter und spannender ist jedoch der Kampf 
zwischen Mungos und Kobra, auf den haufig, wie bei den Hahnen-
kampfen Hinterindiens, Wetten auf Sieg und Vernichtung ab-
geschlossen werden. Der Mungos, ein Tier, das dem Marder 
ahnelt, ist der schlimmste Feind der Kobra. Beide sind sich an 
Kórpergewandtheit und Kraft ziemlich ebenbiirtig. Der Mungos 
ist das einzige Tier unter den kleinen VierfuBlern Indiens, dem 
der BiB der Kobra keinen wesentlichen Schaden zufugt, und so 
ist der Ausgang des Kampfes das Ergebnis einer Kraft- und 
Gewandheitsprobe, in der gewohnlich die wenig behendere 
Schlange unterliegt. 

Mitten in dem belebtesten Viertel von Madras hatte ich eines 
Abends eine unangenehme Begegnung mit einer Kobra, die in 
dem Garten meiner Behausung beheimatet war. Langst wuBte 
ich von ihrem Dasein, und eines Nachts sah ich das Tier, welches 
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im hellen Mondlicht auf dem Weg vor einer Hecke zusammen-
gerollt auf Beute lauerte, und verfolgte es bis zu einem niedrigen 
Gemauer, in dessen Dunkelheit es sich meinen Augen entzog. 
Am nachsten Tage untersuchte ich die Stelle, wo ich die Schlange 
verschwinden sah, und entdeckte ein kleines Schlupfloch, das 
unter dem Gestein hindurchfiihrte. Ich lieB einen Schlangen-
beschwdrer rufen, der sich nun allabendlich einfand und mit 
einer Sackpfeife vor dem Lochę ein kleines Flótenkonzert in in-
dischen Dissonanzen veranstaltete; auBerdem yersuchte er das 
Tier durch „Mauseln" zu kódern. Nach einigen Gastrollen, die 
er so der Schlange gab, war es ihm gelungen, das Tier aus seinem 
Versteck hervorzulocken und zu erhaschen. Freudestrahlend 
zeigte er mir die lebendige Beute, eine Kobra, die iiber 4 FuB 
maB. 

Im Norden Indiens kam ich auf einer meiner Fahrten durch 
ein Dorf, in dem man mich an das Lager eines Mannes fiihrte, 
der von einer Kobra gebissen worden war. Beim Abraumen 
eines hinter seiner Hiitte gelegenen Holzstapels war er nichts-
ahnend auf die Schlange getreten und erhielt den BiB in die Wade, 
die dick angeschwollen war. Ein stinkender, jaucheartiger Brei 
von Kuhdiinger bedeckte die Wunde, iiber die ein alter Greis 
Zauberformeln sprach, um die Damonen der Schlange, die in 
dem Kórper des Ungliicklichen hausten, zu vertreiben. Schon 
iiber zwei Stunden lag der Mann in Krampfen, doch meine Hilfe 
kam zu spat, da bereits die durch die Vergiftung des Blutes her-
vorgerufene Paralyse des Kórpers begann und das Opfer bald 
darauf den Geist aufgab. Doch so wollten es die Gótter, und was 
Shiva, der Lebenserhalter und -vernichter, den Menschen an Un-
heil, Sorge und Elend auferlegt, das tragt der Glaubige mit jener 
fatalistischen Geduld, die in ihm den Frieden und Trost seiner 
Seele weckt. 

Neben der Kobra gehórt die Krait zu den haufiger vorkom-
menden Giftschlangen Indiens. Sie lebt jedoch wie auch alle die 
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iibrigen Giftzahner, die Kettenschlange, griine Baumviper und 
die groBe Kónigskobra, in der Wildnis, wo ihre Gefahrlichkeit 
den Menschen weniger Schaden zufiigt. Immerhin hat man die 
Beobachtung gemacht, daB auch unter den Dschungelvolkern 
und primitiven Rassen, die in der Wildnis leben, der schleichende 
Damon des Urwaldes, die Giftschlange, eine groBe Anzahl Men-
schenlebenfordert. Ihre Zahl schatzt man auf viele Tausende, und 
es kann eine auch nur annahernd genaue Angabe dariiber, infolge 
der unzulanglichen Statistiken, welche die Regierung aus diesen 
entlegenen und unkontrollierbaren Gebieten erhalt, kaum ge-
macht werden. Im siidlichen Staat Mysore wurden allein bei einer 
Dschungelrodung fiinf eingeborene Waldarbeiter innerhalb we-
niger Tage von Giftschlangen gebissen. Vier von ihnen starben 
nach wenigen Stunden, wahrend der fiinfte von einem zufallig 
anwesenden Forstoffizier durch EinfloBen groBer Mengen Al-
kohol und Abbinden des verwundeten Kórperteils dem Leben 
erhalten blieb. 

Auf die Tótung und Unschadlichmachung von giftigen Schlan-
gen, besonders aber auf die Vernichtung der gefahrlichen Kobra, 
sind von der englischen Regierung Geldpramien ausgesetzt. 
Manche findigen Hindus, die es mit den Gesetzen ihres Glaubens 
nicht allzu genau nehmen, befassen sich daher mit dem pro-
fessionellen Kobrafang. Mit tierhaft feinen Instinkten und weid-
miinnischer Erfahrung obliegen sie ihrem gefahrlichen Hand-
werk und wissen den Tieren mit groBem Eifer nachzuspiiren. 
Sie kennen die Wechsel, Unterschlupfe und Lebenseigenschaften 
der Kobra genau und verstehen es, mit vielerlei Lockmitteln, 
technischen Kiinsten und Kniffen die Tiere aus ihren Verstecken 
zu kódern und mit sicherem Griff zu erbeuten. Im Hinterhalt 
lauernd, ahmen sie tauschend das schrille Locken der Bisamratte, 
das Trillern des Reisvogels oder das wiitende Fauchen der Man-
guste nach, bis neugierig der Kopf der Kobra mit den stechenden 
schwarzen Augen aus dem Yersteck hervorkommt und der 
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Schlangenfanger mit blitzschnellem Zupacken das uberlistete 
Tier aus seiner Behausung heryorzieht. Ofters habe ich diesem 
interessanten und spannenden Schauspiel eines solchen Schlan-
genfanges zugesehen und war iiber die Kuhnheit und Kaltbliitig-
keit, mit welcher der Mann dieses gefahrliche Spiel trieb, er-
staunt. Ein Kobrajager, der in Madras besonders an Abfall-
haufen, hohlen Baumwurzeln und altem Gemauer umherpirschte 
und die Schlangen dort am hellen Tageslicht aus ihrer Ruhe 
stórte, brachte es in einem einzigen Monat uuf die stattliche Re-
kordziffer von vierundfiinfzigKobras. Nicht selten fand er sogar 
in sandigen Verstecken ganze Nester mit junger, eben erst aus-
gekrochener Schlangenbrut. 

In den verborgenen Tiefen der indischen Dschungelwildnis 
leben die groBen, bis zu zehn Meter langen Alten der Riesen-
schlangen, von denen Indien verschiedene Gattungen aufzu-
weisen hat. Sie halten sich besonders in der Nahe von Wasser-
laufen und Wildwechseln auf, wo sie selbst oft groBeren und 
starken Tieren des Urwaldes auflauern, durch den wuchtigen 
Schlag ihres Kopfes das Opfer betiiuben und in den Umwin-
dungen ihres muskulósen Kórpers erwiirgen. Dann liegen sie 
monatelang in tragem Verdauungsschlaf, in dunkeln Schlupf-
winkeln des Urwaldabgrundes. Bei einer Jagdstreife in den 
Dschungeln des Ganjam stieBen unsere Treiber auf eine schla-
fende Felsenschlange, die wie eine unfórmige Masse mit auf-
getriebenem Leib unter dem zerkliifteten Wurzelwerk eines 
machtigen, gestiirzten Urwaldbaumes ruhte. Wir umstellten die 
Hóhle, in der das Tier mit dem aufgedunsenen Kórper regungs-
los lag und nicht zu bewegen war, sein Versteck zu verlassen. 
Nachdem die Schlange durch zwei Schiisse getótet war, zog man 
das achtzehn FuB lange Ungeheuer hervor, und nun fanden wir 
bei der OfFnung des unglaublich ausgedehnten Magenschlundes 
einen jungen, einjahrigen, etwa fiinfzig Pfund schweren Dschun-
gelbock, an dem wir bereits die Spuren der zersetzenden Ver-
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dauung feststellen konnten. Sehr haufig raubern die Riesen-
schlangen auch in dem dichten Rankenwerk der Urwaldbaum-
kronen. Sie erklimmen, lautlos gleitend, die hóchsten Stamme 
und fallen iiber die schlafenden Vogel und Affenherden her, die 
sich selbst auf den luftigsten Wipfeln der Baume vor ihren Tod-
feinden nicht mehr sicher fiihlen. So wohnen im Urwald der lau-
ernde Tod und das ewig keimende Leben der Natur eng neben-
einander, denn auch die schleichende Schlange gehórt zu jenen 
Gefahren, die mit dem Wesen ihrer Damonie und den Wir-
kungen des tódlichen Giftes das Leben der Menschen und des 
gehetzten Urwaldgetiers in den Bannkreis ihrer Opfer ziehen. 

B E I D E N H O C H S E E F I S C H E R N AN 
D E R O S T K U S T E 

in griines, breitesBand leise im Windę sich wiegender Ko-
kospalmen zieht weit hinter der schaumenden Brandung 
der Ostkiiste Indiens entlang. Oft unterbrechen lagunen-

artige Buchten und Binnenmeere diese iippige Tropenvegetation, 
die weit in das Innere der sandigen Kiiste hineinreicht. Zwi-
schen schiitzenden Schilfgrasinseln ist die Heimat einer bunten 
Schar von Wasservogeln, die sich in diesen graugriinen Laby-
rinthen mit lautem Gequake tummeln. Silbergraue Reiher segeln 
iiber den morastigen Dickichten. In graziósem Gleitflug lassen 
sie sich mit ihren ausgestreckten, stelzenhaften Beinen auf die 
schwarzen Schlammbanke niedergleiten, wo sie unter der Brut 
der Fische raubern. 

Der dunkle Spiegel der stehenden Gewasser flimmert leise 
unter der kiihlenden Brise, die vom Meere her iiber die Glut der 
Kiiste streicht. Auf dem Wasser schwimmen langliche schwarze 
Massen, die schmalen Riicken untergetauchter Meerestiere glei-
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chen. Doch diese langsam treibenden Inselchen sind mit nackten 
menschlichen Gestalten bemannt, die regungslos niedergekauert 
iiber dem Wasser gleiten. In der blendenden Helle der unter-
gehenden Sonne scheinen sie wie miniaturenhafte Silhouetten, 
die von dem Hauch des Lebens beseelt sind. Behutsam, ais woll-
ten sie die friedliche Ruhe dieser abendlichen Landschaft nicht 
storen, tauchen die nackten dunklen Manner die langen Stangen 
und Ruder, mit denen sie ihre schwimmenden FlóBe vorwarts 
treiben, in die Oberflache des Wassers, das an diesen Steilen zit-
ternde Ringe bildet. Diese Menschen, welche die traumerische 
Landschaft zu einem stimmungsvollen Bild gestalten, sind die 
eingeborenen Fischer dieser Kiiste, in dereń Gewasser sie ihre 
Netze versenken, um mit lethargischer Ruhe das Ergebnis ihres 
Fanges abzuwarten. Ihre schmalen, primitiven Einbaume treiben 
fast bewegungslos im Windę des Abends, wahrend die ausgewor-
fenen Netze iiber den schlammigen, schwarzen Boden der fisch-
reichen Lagunen streichen. Bedachtig wird die Beute eingeholt, 
und zwischen dunklen Tangen und Morast glanzen die silbernen 
Leiber der Fische. Oft ist der Fang so reich, daB der Mann im 
Boot die Last kaum bewaltigen kann. Auch an den Ufern, zwi-
schen den Inseln des Schilfes, sieht man die Gestalten der Fischer, 
bis zum Leib im Wasser stehend, ihre diinnen Netze auswerfen. 
Knaben, die bis zum Halse im Wasser waten, treiben die Fische 
in der Richtung auf die Netze, und die Beute dieser Treibjagden 
ist oft von erstaunlicher Ergiebigkeit. 

In den Binnenmeeren ist der Fischzug stets von gutem Erfolg 
begleitet, denn die ruhigen Gewasser sind vorziigliche Laich-
und Brutplatze. Zudem gibt es in den vorderen Buchten, in der 
Nahe des Meeres, keine Krokodile, die den Fischwassern Indiens 
enormen Schaden zufiigen. Die Coums, so werden diese lagunen-
artigen Binnenmeere genannt, sind deswegen bevorzugte Fisch-
griinde und sind auch besonders wahrend der stiirmischen Zeit 
der Monsune, die ein Befahren des Meeres mit den kleinen pri-



220 * Von Ceylon Zum Himalaja 

mitiven Fischerbooten zur Gefahr machen, von den Fischern der 
Ostkiiste befahren. Ein reizvolles und selten schónes Schauspiel 
sind die nachtlichen Fischtreiben in den Coums. Sie gleichen 
einem spukhaften Zauber iiber dem Wasser, in dessen tiefschwar-
zer Oberflache sich das lebhafte Bild dieser illuminierten Szene 
hundertfach widerspiegelt. Die Fische werden hierbei durch 
brennende Lunten angelockt und zu Tausenden in die Maschen 
der Netze getrieben. Zu dieser Art des Fanges sind groBe Vor-
bereitungen notwendig, die der Gilde der Fischer AnlaG zu 
feierlichen Ereignissen geben. 

Eine groBe Zahl von Fangbooten, die mit Netzen ausgeriistet 
sind, bildet die Treiberkette, die einen weiten Kreis um die in 
ihrer Mitte befindlichen Lockboote schlieBt. Der reigenahnliche 
Aufmarsch in der Dunkelheit vollzieht sich in lautloser Stille. 
Plótzlich leuchten in der Nacht die flackernden Punkte bren-
nender Fackeln iiber dem Wasser auf, und langsam schlieBen die 
Schleppnetze der Boote ihren Kreis um die lockenden Lichter. 
Neugierig sammeln sich groBe Mengen von Fischen in der Nahe 
des Lichtscheins, und immer enger schlieBt sich der verhang-
nisvolle Wall der Maschen um sie. Die mit der zappelnden 
Last gefiillten Netze werden dann ans Ufer geschleppt und unter 
dem begeisterten Jubel der wartenden Menge geleert. Das un-
endlich traurige Schauspiel, das durch den tausendfaltigenTodes-
kampf der in der Trockenheit des Ufersandes langsam dahin-
sterbenden Fische hervorgerufen wird, ist von erschiitternder 
Wirkung. Unter dem flackernden rótlichen FaCkelschein gestal-
tet sich die nachtliche Szene zu einem grotesk-phantastischen 
Umtrieb von malerischen Reizen. 

Merkwurdige Beute ist es, die das Netz ans Ufer bringt. Aus 
den schwarzen Schlammassen, die sich vor unseren Augen ent-
leeren, schnellen glitzernde Leiber groBer und kleiner Fische. 
Man iiberlaBt die Tiere ihrem grausamen Schicksal, bis sie end-
lich matt und kraftlos mit vibrierenden Kiemen in dem trockenen 
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Sande des Ufers vom Tode ereilt werden. Auch zwei riesige See-
schildkróten und viele andere Bewohner des dunklen Meeres-
grundes sind der Beute zum Opfer gefallen. In den Maschen 
hangen stachlige Seeigel mit glotzenden, hervorquellenden Au-
gen und papageienhaften Schnabeln. Auch ein riesiger, junger 
Rochen mit feistem, aufgedunsenem Leib hat sich in das Netz 
verirrt. In den Maschen hangt tausendfaltiges Leben des Meeres-
grundes. Wundersam geformte pflanzliche und tierische Lebe-
wesen stecken im Schlamm der Netze und herrlich gefarbte 
Quallen, die nun in eine formlose gallertartige Masse verwandelt, 
unter der zersetzenden Einwirkung der Trockenheit in eine gla-
sige Fliissigkeit zerrinnen, sterben zu Hunderten im Sande des 
Ufers. Uber das riesige Fangergebnis bricht das Volk in Jubel 
und Entziicken aus. Lodernde Feuer, die gespenstisch aus den 
dunklen Hainen der Kokospalmen leuchten, sind von einer Schar 
schwarzer Menschen umringt, die an langen Stócken aufgespieBte 
Fische iiber der Glut des Feuers rósten. Groteske Figuren aus 
buntem Papier und fratzenhafte Fische aus Flitterwerk werden 
an hohen Holzgeriisten aufgerichtet und glotzen mit ihren riesen-
haften Augen auf diese nachtliche Orgie herab. Bis in den leuch-
tenden Tag hinein dauert dieses Fest der Begeisterung, und noch 
lange hóren wir die schrillen Sackpfeifen der Musikanten durch 
die Stille der Nacht zu uns heriiberklingen. 

Wenn endlich die winterlichen Stiirme des Monsuns aufhóren, 
das Meer an diesen Kiisten mit ungeheuerlicher Gewalt zu peit-
schen, und der Ozean wieder in satten Reflexen das Blau des Him-
mels widerspiegelt, beginnen die Fischer der Ostkiiste die ersten 
Vorbereitungen fiir ihre groBartigen Hochseefischziige. In den 
kleinen Fischerdórfern, die malerisch am Saume der Palmen-
walder versteckt liegen, und an den Sanddiinen, die zur Meeres-
kiiste hinunterfiihren, regt sich nun eine bunte Welt geschaftiger 
Lebendigkeit. GroBe und kleine Boote von altertiimlicher Be-
schaffenheit werden von den stammigen, braunen Gestalten der 
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Fischer zum Strande hinuntergeschleppt. An groBen Schlepp-
netzen, die sich an hohen Masten wie Segel im Windę blahen, 
sind die Fischerfrauen und -madchen in bunten Tiichern mit 
Flickarbeiten beschaftigt. Scharen nackter Kinder tummeln sich 
in dem blendenden Sand der Diinen und schaukeln auf den 
wippenden Einbaumen, mit welchen ihre Vater zum Meere hin-
ausfahren. Zwischen diesem friedlichen Idyll liegen vielerlei Ge-
rate, welche die Fischer aus ihren Behausungen zum Strande 
heruntergebracht haben. Berge von Netzen, Segel aus Bastmat-
ten, armdicke Haltetaue, die wie Haufen ineinandergeringelter 
Schlangen zwischen den Rudern, Stangen und fremdartigen 
Fischereigeraten lagern. Alles hauft sich in wirrem Durch-
einander, doch bald sind auch die letzten Vorbereitungen zu 
den gemeinsamen Fischziigen beendct, und die Boote stehen 
zur Ausfahrt bereit. 

Die tamulischen Fischer der Ostkuste, ein prachtvoller Men-
schenschlag von zaher kórperlicher Ausdauer und riihrigem 
FleiB, leben unter sich in einer zunftmaBigen Abgeschlossenheit, 
die an alte volkstiimliche Brauche Indiens erinnert. Unter keiner 
berufstatigen Kastę herrscht ein so reger FleiB und das stark aus-
gepragte Gefiihl der Zusammengehórigkeit wie unter diesen 
Fischergilden, welche die Kiisten Vorderindiens bewohnen. Das 
auBere Abzeichen ihrer Kastę ist eine kleine, groteske Kopf-
bedeckung aus Bast, die wie eine spitze Tiite auf dem K o p f 
sitzt. Die Manner sind von athletischer Gestalt. Ihr muskulóser, 
bronzeglanzender Kórper ist fast nackt, und nur um die Hiiften 
tragen sie ein schmales Lendentuch. Selten habe ich in Indien 
einen schóneren Menschenschlag gesehen wie diese Fischer-
ziinfte, welche die Kiisten bewohnen. Die Fischerei, die diese 
Menschen eng mit dem Meere verbindet, wird unter den Ein-
geborenen der Ostkiiste schon seit Jahrhunderten in primitiver 
Form betrieben und mit manchen eigenartigen, alten Uberlie-
ferungen ais eine zunftmaBige Tradition gepflegt. Boote und Ge-
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rate, die zum Fischfang dienen, sind in ihrer Art, trotz der Ein-
wirkung einer fortschrittlicheren Kultur, urspriinglich geblieben. 
Sie werden noch heute in derselben altertiimlichen Form, wie sie 
die Vorfahren gehabt haben, benutzt und erinnern vielfach an 
die Primitivitat der Siidseefischervólker. Das charakteristische 
Fischerboot dieser indischen Kiiste ist der „Catamaran", ein 
iiberschlankes, kielloses Fahrzeug, das man auch an allen ubrigen 
Kiisten Indiens in fast derselben Form vorfindet. Das eigenartige 
Boot ist von einer erstaunlichen Einfachheit und besteht aus drei 
roh behauenen, mit Kokosseilen zusammengeflochtenen Baum-
stammen, dereń schmaler Riicken nur fur zwei Manner Raum 
bietet. Auf ihm fiihlt sich der freie Mann des Meeres ungleich 
wohler ais auf dem wandernden Sande seiner Kiistenheimat. 

Bei sinkender Sonne riisten sich die Fischer zur Ausfahrt, denn 
sie bevorzugen auf ihren Fischziigen meist die Nacht, da der 
Fang weitaus giinstiger ist ais wie am Tage. Mit den groBen 
Schleppnetzen und Tauen werden die plumpen Kórper der trage 
auf dem Sande liegenden groBen Masullaboote beladen. Sie 
haben auch die Bestimmung, das Fangergebnis auf hoher See zu 
iibernehmen und an die Kiiste zuriickzubringen. Zudem sind sie 
die vaterlichen Beschiitzer dieser kleinen, flinken Catamarans, 
die sich drauBen im Meere um die Masullas wie der Bienen-
schwarm um die Kónigin sammeln. Noch ehe die Dammerung 
hereinbricht und die erquickende Kiihle des Abends herunter-
sinkt, zieht die lange Reihe der schwarzen, schlanken Boote von 
kraftigen Ruderschlagen getrieben, durch die schaumende Bran-
dung. Ich begleite das eigenartige Geschwader auf einem der 
groBen Masullaboote, das von zwólf stammigen Ruderern be-
wegt wird. In kiihnem Ritt gleiten die Fischer auf dem schmalen 
Riicken ihrer Catamarans durch die auf und nieder steigenden 
Wogen der Brandung, die in ewigem Wettlauf den Aachen Strand 
der Kiiste bespiilt. Ist der Wind giinstig, so werden die Masten 
aufgerichtet und die Segelmatten befestigt. Und langsam steuert 



224 * Von Ceylon Zum Himalaja 

die Flottille dem Horizont entgegen, der allmahlich in der Dun-
kelheit der Nacht versinkt. 

DrauBen auf dem dunklen Ozean, der jetzt in iiberwaltigender 
Ruhe und Schónheit vor uns liegt, beginnt nun dieses phospho-
reszierende Flimmern, das von Myriaden dieser bakterienartigen 
Schwarme hervorgebracht, die schwiilen Nachte des tropischen 
Meeres mit magischem Leuchten erhellt. Langsam zieht der 
schwere Kórper des Masulla durch die silberglitzernde Fiut. Der 
tropische Sternenhimmel ist von einer durchsichtigen Klarheit, 
der diese Finsternis in ein schimmerndes Dammern verwandelt 
und den Fischern, die drauBen in der Einsamkeit des Meeres 
weilen, die Nacht in eine geheimnisvoll leuchtende Helle ver-
wandelt. Nach einer mehrstiindigen Fahrt durch dieses mystische 
Halbdunkel, das iiber dem Ozean liegt, befindet sich die Mehrzahl 
der Boote, die in diesen hellen Nachten weithin sichtbar sind, 
auBerhalb des Kiistenbereiches. Von den Leuchtfeuern blinkt 
nur noch ein matter Schein zu uns heriiber, wahrend die wie 
Sterne leuchtenden Lichter des Hafens von Madras langst im 
Dunkel der Nacht versunken sind. Leise spielen die kurzeń Wei-
len an den Planken des Masulla, und nur das rhythmische Achzen 
der Ruder und das monotone Lied, welches die Manner zum 
gleichmaBigen Takt des Ruderns summen, gesellt sich zu der 
friedlichen Stille, die iiber der Oberflache des Meeres ruht. 
Manchmal schreckt mich das Gerausch groBer, schnalzender 
Fische, die, in neckischem Spiel, in die laue Atmosphare dieser 
herrlichen Nacht emporschnellen. Plótzlich, wie auf ein verab-
redetes Zeichen, bilden die Catamarans einen weiten Halbkreis 
um uns. Es ist ein verbliiffend exaktes Manóver, das auf Grund 
einer stillen Vereinbarung stattfindet, und von dem wir keinen 
einzigen Laut zu uns heriiberdringen hóren. 

Endlich hat die auBerste Flankę der Boote das Masulla er-
reicht, und nun wandern die Schleppnetze und schweren Taue 
durch den weiten Kreis der Schiffchen, dereń Manner sie in die 
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Tiefe des Meeres versenken. Lautlos setzt sich die lange Kette 
der Catamarans, die Netze hinter sich herschleifend, in Bewe-
gung. Es ist geradezu bewundernswert, mit welcher Ruhe alle 
diese Bewegungen in der Stille der Nacht ausgefiihrt werden. Ich 
bin dariiber um so mehr erstaunt, weil ich das gerauschvolle 
Wesen des temperamentvollen Tamulen kenne und ihn dieser 
Selbstbeherrschung,wie ich sie bei diesen nachtlichen Fischziigen 
sah, nicht fiir fahig gehalten hatte. In haufigem Wechsel wieder-
holt sich nun das Schleppen und Einholen der Netze, und schon 
ist um Mitternacht der tiefe Boden des Masulla mit den zucken-
den Kórpern der Fische bedeckt. Doch noch immer ist das MaG 
des Fanges nicht voll. Bis endlich der matte Schein am óstlichen 
Horizont den herannahenden Tag ahnert laBt und sich das Heer 
der Fischer in willkiirlicher Reihenfolge aufzulósen beginnt. 
Langsam ziehen die Boote im Zwielicht des leuchtenden Meeres 
und der iiber dem óstlichen Horizont heraufsteigenden Dam-
merung der Kiiste entgegen. Die Ruderschlage der Fischer sind 
nun von einem fróhlichen Singsang begleitet, dessen merkwiir-
dige Monotonie aus weiter Ferne iiber der sdllen Oberflache 
des Meeres zu uns heriibertónt. Ldchter, grauer Nebel, der 
die Umrisse des Palmenmeeres an der Kiiste wie ein Phantom 
erscheinen laBt, steigt driiben am Rande der schaumenden 
Brandung empor. 

Alit unglaublicher Raschheit weicht die Dammerung dem hellen 
Tageslicht, das vom Osten her das Firmament erstrahlen laBt 
und die graue Einfórmigkeit des Meeres in einen klaren, blen-
denden Spiegel verwandelt. Nur eine kurze Entfernung trennt 
uns noch von der dunsthaften Kiiste. Mit einem letzten Aufwand 
an Kraften schieBen die Boote in die Wogen der Brandung, und 
unter leisem Knirschen gleitet der schwerfallige Masulla auf den 
Sand. Uber den Ufern liegen noch die feuchten, aufsteigenden 
Nebel des Friihmorgens. Frauen und Kinder mit Kórben und 
Bastsacken eilen am Strande hin und her und beschaftigen sich 
15 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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nun eifrig mit dem Einpacken der Fische, die auf den Kópfen 
behender Trager den Markten zugebracht werden. 

Doch nicht immer ist dieses Idyll von der friedlichen Roman-
tik eines sonnigen Lebens getragen, denn in den ostlichen Mee-
ren und in den schwiilen Liiften, die briitend uber dem Ozean 
liegen, schlummern die damonischen Krafte einer unbandigen 
Naturgewalt, dereń verhangnisvolle Tiicke das Gliick der Men-
schen mit wuchtigen Schlagen vernichtet. In den driickend-
schwiilen Monaten des tropischen Hochsommers erheben sich 
an diesen Kiisten oft orkanartige Stiirme, dereń gróBte Gefahr 
in der iiberraschenden Plótzlichkeit ihres Ausbruches liegt. Ob-
wohl diese Manner des Meeres ein instinktmaBiges Feingefiihl 
fur die meteorologischen Vorgange in der Natur besitzen, wer-
den sie doch oft von denLaunen elementarer Gewalten getauscht, 
und wehe den kiihnen Mannern, wenn sie der Wirbel des 
Orkans drauBen auf hoher See erfaBt. 

Schwer lastet in dieser Zeit der sommerlichen Stiirme die sinn-
betaubende Atmosphare, welche die Keime dieses Unheils in sich 
tragt, iiber der unheimlichen Stille des Ozeans. Die kiihlende 
Brise ist vóllig erschlafft, und nur das Flimmern der unerbittlichen 
Sonnenglut liegt schwer und driickend iiber der tragen Ober-
flache des Meeres. Durch die Luft flattern Schwarme von flie-
genden Fischen, die Vorboten der tropischen Stiirme. Die Weit 
des Ozeans ist von jener atemraubenden, unheimlichen Ruhe er-
fiillt, welche die Furcht und das Entsetzen in der Seele des Men-
schen weckt und ihm Unheil und drohendes Verderben ver-
kiindet. Graugelbe Wolken, die wie riesige Fauste geballt 
sind, verhiillen mit Windeseile die Fiille des Himmelslichtes, und 
der gelblich-fahle Schimmer der Wolkenmassen bricht sich im 
grauen Spiegel des Wassers, iiber dem die Sturmmówen mit kla-
gendem Kreischen segeln. In der Einsamkeit des Meeres klingt 
dieser Schrei wie das Lied des Todes, der dieses unerhórte und 
grandiose Schauspiel einer entfesselten Damonie der Natur mit 
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unheimlichem Klagen einleitet. Plotzlich fiillt sich das Gewolbe 
des Himmels mit diisterer Schwere, die mit furchtbarer Gewalt 
auf die Erde niederberstet. Und nun beginnt das Rasen der Luft 
und des Meeres, das bis in seine tiefsten Tiefen aufgewuhlt wird. 

Kaum laBt der plótzliche Ausbruch des Orkans den Fischern 
Zeit, auf ihren Booten die schiitzende Bucht zu erreichen, und 
noch wahrend sie in der Ferne den Strand ihrer Heimat erblicken, 
werden sie von der Charybdis in den dunklen Schlund des Meeres 
hinabgezogen. Nur wenige, die sich vor Encsetzen starr an ihre 
in Treibholz verwandelten Boote klammern, entgehen diesem 
Strudel und den abgrundtiefen Wirbeln. Und wenn sich die 
Stiirme gelegt haben, erwarten sehnsiichtig hinausblickende Miit-
ter und Kinder vergeblich die Heimkehr dieser kiihnen Manner, 
die unter steter Einsetzung des Lebens das einzige Erbe ihrer 
Vater in treuester Pflichterfiillung zu opfern bereit sind. 

AN D E R W E S T K U S T E VON M A L A B A R 

on den Blauen Bergen steige ich auf den Serpentinen der 
5aBstraBe, die wie die Etagen eines rómischen Amphi-
eaters in die steilen Berghangeeingegraben sind, hinunter 

in das schimmernde Kiistenland von Malabar. Es ist das Para-
dies Indiens, das sich in góttlicher Fruchtbarkeit wie ein Land des 
ewigen Friihlings an die blaue, dunsthafte Mauer des westlichen 
Randgebirges anschmiegt und seinen griinen Teppich in leisen 
Senkungen bis zum Ozean hinabschickt. 

Aus einer dichten, rauhen Urwaldwildnis, die wuchernd die 
steile Wand der Westghats bedeckt, gelangt man ganz plotzlich 
und unvermittelt, ais ob man in eine andere Weit trete, in die 
Lieblichkeit dieser friedlichen Landschaft. Es ist ein einziges 
Meer von herrlichen Palmen, zwischen dem bliihende Haine, 
15* 
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Garten und uppige Felder liegen. Unter den dichten Kronen 
breitet sich weiches, mattes Dammerlicht aus. Und hinter die-
sem Giirtel ewigen Griins brandet der tiefblaue Ozean, der, von 
den Gipfeln der Berge aus gesehen, so oft wie ein smaragdener 
Spiegel schien. An seinen Strand fiihren schmale StraBen, die 
sich wie def eingeschnittene Hohlwege durch diese Palmen-
walder ziehen. Uber ihnen schlieBt sich das Gewolbe der leise 
geneigten Wedel, durch die das Flimmern der Sonne herein-
bricht. Rótliche, warme Erde, aus der iiberall der Segen der 
Fruchtbarkeit quillt, breitet sich wie ein weicher Teppich iiber 
das Land. Nach einer langen Fahrt im Ochsenwagen erreiche ich 
Calicut, einzwischen herrlicher Tropenflora gelegenes Stadt chen, 
das sein freundliches Gesicht dem Meere zuwendet. Dort finde ich 
deutsche Freunde, dereń Bungalows mit weiten, kiihlen Veranden 
inmitten duftender Garten und unter hohen, schattigen Palmen-
hainen liegen. Jene Deutschen sind die Sendboten der deutsch-
schweizerischen Mission, die in Malabar einen festen Stiitzpunkt 
gewonnen hat. 

In Malabar gleicht die Landschaft in ihrer Uppigkeit und 
malerisch satten Farbenpracht den Bildern tropischer Schónheit, 
wie ich sie kurz zuvor auf Ceylon gesehen hatte. A n einer 
langgestreckten, Aachen Kiiste, an der die Brandung oft in 
lagunenartigen Seen und Binnenmeeren verebbt, wogen endlose 
Palmenwalder. Fischerdórfer liegen willkiirlich zerstreut im 
Schatten dieser weiten, fruchtbaren Haine, und drauBen auf den 
leuchtenden Schaumkammen des Ozeans schaukeln kieine, mit 
machdgen Segeln bespannte NuBschalen, in denen sich die 
Fischer weit auf das Meer hinauswagen. Der leuchtende Strand, 
auf dem sich braune Fischerkinder tummeln, ist von der ewig 
spiilenden Brandung bewegt. Oft schaumt das Wasser tief in das 
unterhóhlte Wurzeiwerk der Palmenwalder hinein und bringt 
das Leben der Baume, dereń Stamme sich wie sterbend hernieder-
neigen, in Gefahr. 
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Noch ist die Zeit des Siidwestmonsuns nicht gekommen. Wenn 
er vom Arabischen Meer heriiberbraust, iiberschwemmt er diese 
Kiiste mit rauschendem Regen, der die Fruchtbarkeit des Landes 
in geradezu marchenhafter Weise steigert. Doch gleicht diese 
friedliche Kiiste dann einem Sturmwall, an dem die gefahr-
drohenden, tosenden Fluten des aufgeregten Meeres branden. 
Und wahrend das Land unter schwerem, triibem Himmel in die 
graue Monotonie des Regens gehiillt ist, beginnt sich unter der 
feuchten, braunen Decke der Erde das triebhafte Leben der 
Fruchtbarkeit zu regen. In schweren, dumpfen Diinsten liegt die 
Luft iiber dem Boden. Die Temperatur gleicht der ungesunden, 
driickenden Schwiile eines Treibhauses, und auf der Seele der 
Menschen liegt jene Melancholie grauer, sonnenloser Tage. 
Doch leidenschaftliches Wachstum sprieBt iiber und unter der 
Erde, und der merkwiirdig lebendige Duft schwellender Vege-
tation erfiillt wie ein iiberirdisch belebender Hauch das Land. 
Wahrend der Ernten bevólkern sich die Felder mit diesen wun-
dervollen, lichtbraunen Gestalten der Eingeborenen, die in em-
siger Arbeit alles zusammenraffen, was ihnen eine fiirsorgliche 
Natur in der Fiille des ObermaBes beschert. Auf den Gesichtern 
der Menschen, die diese Kiiste bewohnen, liegt ein friedlicher 
Zug, und es ist, ais ob sie der góttliche Segen ihrer Heimat un-
endlich begliickte. Die Malabaren sind meist Ackerbauer. Die 
Landleute tragen einen runden, merkwiirdigen Bastschlrm ais 
Kopfbedeckung, und iiberall, wo man diesen Menschen be-
gegnet, sieht man zuerst den riesigen Hut, der wie ein groBer 
Teller auf dem Kopfe sitzt und den nackten Oberkórper vor den 
Strahlen der Sonne schiitzt. Auch die Frauen auf dem Lande 
tragen die Brust unbedeckt in natiirlicher und keuscher Anmut, 
so, wie auch die Reinheit der Natur ihre Reize den Menschen 
dieser Kiiste nicht verbirgt. Inmitten hoher Kokospalmenhaine 
liegen die mit niedrigen Erdwallen umgebenen Reisfelder ver-
steckt, die sich oft in endloser Ausdehnung am Rande der Walder 
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hinziehen. Wahrend der Erntezeiten herrscht dort im Innern des 
Landes ein reges Leben. Es ist ein wundervoller Anblick, wenn 
die schlanken, biegsamen Kórper jugendlicher Manner, Madchen 
und Frauen die Felder beleben, um dort in emsigen Bewegungen 
die Ernte einzuheimsen. 

Ich folgę diesen herrlichen, landschaftlichen Reizen der Kiiste 
bis nach Cannanore hinauf, das weiter nórdlich, unmittelbar am 
Meere gelegen ist. Uberall, wo ich hinkomme, ist dieser Strand 
von einer bunten Lebhaftigkeit. Das Meeresufer, das sich oft 
in Aachen Diinen des Landes hinein erstreckt, ist von den Ziinf-
ten der Fischer belebt, die besonders in den Binnenmeeren, die 
sich hinter den Waldern ausdehnen, ihre Fischziige veranstalten. 
Eine Fahrt mit einem der niedrigen, kanuartigen Ruderboote, 
die lautlos iiber die stille Flachę dieser Gewasser gleiten, zeigt 
mir die geheimnisvollen Reize dieser tief in das Land einschnei-
denden Lagunen und Binnenmeere, die sich wie ein Tunnel 
unter dem dammerigen Gewolbe des Urwaldes verlieren. Das 
Innere dieser tausendjahrigen Wildnis ist von einem leidenschaft-
lichen Wachstum bedeckt, das sich in dem undurchdringlichen 
Chaos einer wuchernden Tropenvegetation iiber weite Strecken 
des Landes ausbreitet. Die WasserstraBen, die sich dort tief in 
diese Wildnis hineinfressen, bahnen dem Menschen den Weg in 
die unbekannten Regionen des Urwaldes und offenbaren die Ge-
heimnisse einer urwiichsigen und damonischen Natur. In unend-
lichen Windungen gleiten die schmalen Kanale durch diistere 
Schwiile, aus der eine geisterhafte UrwaldAora emporsteigt. 

Nachdem wir eines der breiten Binnenmeere passiert haben, 
gelangen wir an eine hohe, griine Mauer, die sich aus gewaltigen 
Mangrovenbaumen vor unseren Blicken auftiirmt. Und zwischen 
ihrem tausendjahrigen Wurzel- und Rankenwerk rudern wir in 
einen dieser von einem ewig griinen Blatterdach iiberwólbten 
Kanale, die sich, immer enger werdend, in die dammerige Wild-
nis hineinziehen. Bald sind es enge Tiimpel, bald nur einige 
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Meter breiteRinnen, die wir auf uns erem dammerigenWasserwege 
passieren. In rhythmischen Ruderschlagen treibt der Fischer das 
Boot durch dieses Labyrinth, aus dessen schwarzen, schlammigen 
Ufern die auseinanderstrebenden Wurzeln der Mangroven wie 
die Arme von Polypen herausragen. Der Boden des Waldes ist 
mit undurchdringlichem Lianen- und Rankenwerk, Farnen und 
Sumpfgewachsen bedeckt. Ober uns aber schlieBt sich das Dach 
der ineinandergeschlungenen Laubkronen, die ein festes, griines 
Gewólbe bilden. Selten dringt der Schimmer der Sonne dort 
oben hindurch, und um uns liegt alles im matten Lichte griiner 
Reflexe, die sich in dem Spiegel des Wassers brechen. 

In manchem der kleinen Tiimpel, die wir passieren, ist das 
dunkle Wasser mit bliihender Lotos bedeckt. Doch sonst ist 
alles lichte Leben des Tages von der feuchten, griinlichen Dam-
merung erstickt. Nur einige Wasservogel, die mit langen Stelz-
beinen auf den tellerartigen Blattern der Wasserpflanzen um-
herstolzieren, haben sich unter die Decke dieses Sumpfurwaldes 
verirrt. In den hohen Baumwipfeln iiber uns trillert unsichtbar 
verborgen eine Schar gefiederter Sanger ein munteres Lied, des-
sen Echo in merkwiirdigen Schwingungen iiber der ruhigen 
Wasserflache kreist. In manchen dieser kleinen Buchten, in die 
wir mit raschen Ruderschlagen hineinschieBen, iibetraschen wir 
durch unser leises Dahingleiten Krokodile, die im dunkeln 
Schlamm des Ufers die sparlichen Sonnenstrahlen suchen. Ge-
rauschlos, eine lange Spur von Schlammwolken und wirbelnden 
Strudeln hinter sich herziehend, verschwinden die unheimlichen 
Bewohner der Tiefe unter der Wasseroberflache. Es sind die 
gefahrlichen Schadlinge dieser Gewasser, in denen sie dem gro-
Ben Fischreichtum stark zusetzen. Da diese Tiere hier in groBen 
Mengen vorkommen, entschlieBe ich mich, am nachsten Tag 
Jagd auf sie zu machen. Nur werde ich mit der Gewinnung eines 
Fiihrers Schwierigkeiten haben, denn die Scheu vor der Heilig-
keit der Krokodile ist bei dem religiosen Hindu oft groBer ais 
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die Furcht, von einem dieser Tiere in die Tiefe gezogen zu 
werden. 

Immer weiter schlangelt sich die WasserstraBe in diese Welt 
der wilden Einsamkeit hinein. Oft ist der Urwald iiber uns so 
niedrig, daB die herunterhangenden Ranken der Luftwurzeln 
unsere Kópfe beriihren. Manchmal fiihren enge Seitenkanale in 
das Dickicht hinein. Die freistehenden, hoch iiber das Wasser 
emporragenden Wurzeln der uralten Mangrovenstamme sind so 
weit, daB wir bequem mit dem schmalen Boot hindurchfahren 
kónnen, und ich wundere mich dariiber, daB diese gigantischen 
Baume nicht tiefer und tiefer in diesen schlammigen Grund des 
Waldes versinken; doch alles, nicht nur die Wurzeln, sondern 
auch die Zweige dieser groBen Laubgewólbe sind ineinander 
verflochten und scheinen sich, wie ein festes Gebaude, gegen-
seitig zu stiitzen. Allmahlich wird es iiber uns dunkler, und eine 
lautlose Stille senkt sich auf das Wasser herab. Es ist inzwischen 
Abend geworden, und drauBen wird nun bereits die Sonne hin-
ter dem westlichen Rande des Meeres hinabgestiegen sein. Das 
plótzliche Hereinsinken der Nacht iiberrascht uns mitten in den 
Lagunen, und ich befurchte, daB wir aus den labyrinthartigen 
Gangen in der Finsternis nicht mehr herausfinden werden. 

Ich bedeute daher meinem Fiihrer, so rasch wie móglich zu 
unserem Ausgangspunkt zuriickzukehren und ermuntere ihn, 
das Boot schneller anzutreiben; doch er scheint die Welt dieses 
Wirrsals zu kennen und biegt ohne Scheu gemachlich in einen 
Seitenkanal ein, der uns nun in entgegengesetzter Richtung wei-
terfiihren wird. Schon verschwimmen die Umrisse der Ufer in 
dem immer dichter werdenden Schleier einer geheimnisvollen 
Dunkelheit. Wenn wir wieder durch einen solchen niedrigen 
Tunnel ziehen, wird die Dunkelheit zur Finsternis werden. Ein 
unheimliches Gefiihl einsamer Verlassenheit beginnt mich zu be-
unruhigen. Da plótzlich wird das Wunder eines marchenhaften 
Zaubers geboren, der uns leise iiber dem Wasser schwebend be-
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gleitet. Wahrend jetzt drauBen unter dem freien Himmel die 
Nacht sich herniedersenkt, ist es, ais ob die Finsternis in den 
Tiefen des Urwalds zu weichen beganne. Ein dammerhaftes, 
magisches Leuchten, das dem blassen Widerschein des Mondes 
gleicht, erfiillt nun den Laubtunnel, in dem wir gerauschlos 
weitergleiten. Dieser Wandel zwischen Finsternis und leuch-
tender Dammerung hat sich so plótzlich vollzogen, daB ich mich 
fast im Zweifel iiber die Wirklichkeit dieser geheimnisvollen 
Erscheinung befinde. Doch es ist weder eine Tauschung der 
Augen noch das Hirngespinst einer erregten Phantasie. Dieses 
zauberhafte Licht ist keine Tauschung, und ich sehe, daB es sich 
auch in der Ferne und weithin unter den Gangen verbreitet. Ja, 
selbst im Spiegel des dunkeln Wassers lóst es einen matten Re-
flex aus, und es hat den Anschein, ais ob das Leuchten auch auf 
dem Grunde der Tiefe herrsche. Auch die Seitenkanale, in die 
wir im Vorbeifahren hineinblicken kónnen, sind von diesem ge-
heimnisvollen Schimmer erfiillt, und man wahnt sich in einem 
von magischem Licht erleuchteten, unterirdischen Gewólbe, das 
sich in der Tiefe der Erde befindet. Zwischen den Stammen des 
Waldes blinkt das Glitzern phosphoreszierenderlnsekten und der 
gespensdsch fahle Schein faulender Baumstamme. Man glaubt 
sich in eine Welt iiberirdischen und spukhaften Zaubers versetzt, 
dessen plótzliches Weichen uns in Nacht und Finsternis gehiillt 
hatte. Von dem Blattwerk rieselt Feuchtigkeit herab. Es ist der 
durch den Temperaturwechsel verursachte Niederschlag, der, 
inTautropfen verwandelt, auf das stille Wasser herniederklatscht. 
Auch in der morastigen Tiefe der Lagunę beginnt es sich ge-
heimnisvoll zu regen. Glucksende und quirlende Luftblasen, die 
aus dem warmen Schlammboden aufsteigen, beleben die Ober-
flache des Wassers. 

Diese leisen, fremdartigen Tóne sind die einzigen lebendigen 
Gerausche, die uns umgeben. Denn auch in dem griinen Dach 
der Zweige herrscht die Ruhe des Grabes. Wir hóren nichts von 
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dem nachtlichen Leben dieser Zikaden und schwirrenden In-
sekten, die drauBen in den Palmenhainen die Ruhe der Nacht in 
ein ewiges Flimmern von Tónen verwandeln. Nur die Moskitos, 
jene Qualgeister der schwiilen indischen Tropennachte, begleiten 
uns in dichten Schwarmen, die wie wallende Nebel iiber dem 
Wasser auf und nieder steigen. Die unterhóhlten, feuchtwarmen 
Schlammufer bilden ein wahres Paradies fur diese Brut der Holle, 
die dort in Myriaden geboren wird. 

Langsam kommen wir in das Binnenmeer, das hinter der Kiiste 
liegt, zuriick. Uber uns leuchtet nun wieder der durchsichtig-
griinliche Himmel der indischen Nacht, und die von einem leich-
ten Nebelschleier umflorte Mondsichel verbreitet ein dammer-
haftes Licht. Friedliche Stille liegt iiber dem dunkeln Wasser. 
Wie eine Erlósung wirkt die Freiheit dieses unendlichen Welten-
raums, der sich iiber uns ausdehnt, auf mein Gemiit, das die qual-
voll schwiile Enge dieser Gewolbe nur mit Widerstreben getragen 
hat. Und doch lockt mich der Zauber dieses Geheimnisses der 
Nacht in den Lagunen mit unwiderstehlicher Gewalt, so daB ich 
mich entschlieBe, am nachsten Tage wieder dorthin zuriickzu-
kehren. Doch der Zweck meiner Wiederkehr in diese Wasser-
wildnis gilt nunmehr diesen lauernden Ungetiimen, die jene dun-
keln, schlammigen Gewasser bewohnen und sich am Tage an 
den morastigen, sonnigen Ufern der Tiimpel in der Sonne baden. 
Noch in derselben Nacht werde ich von zwei Eingeborenen auf-
gesucht, die sich bereit erklaren, mich morgen zu den Schilf-
banken, den Ruheplatzen der Krokodile, hiniiberzurudern. 

K R O K O D I L J A G D I N D E N L A G U N E N 

In Cannanore wohne ich im Hause der Rast, das drauBen vor 
der palmenumsaumten Stadt an einer Bucht des Meeres liegt. 
Vor dem Einschlafen lausche ich noch lange auf das beruhigende 
Rauschen derBrandung, die mit ihrem eintónigenLied derEwig-
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keit am leuchtenden Sand der Kiiste auf und nieder wallt. Auf 
der kiihlen Veranda, umspiilt von der leise fachelnden Meeres-
brise, traume ich von den wundersamen Reizen dieses gliick-
lichen Landes und seinen Menschen, von seiner Kiiste, dem wei-
ten blauen Ozean mit den kleinen, kiihnen Fischerbooten und 
diesen marchenhaften Lagunen, dereń mystisches Wesen einen 
unverlóschlichen Eindruck in meiner Seele hinterlassen hat. Leise 
dammernd zieht ein taufrischer Morgen hinter den hohen Wal-
dern der Palmen herauf. Blendendes Friihlicht steigert die zarte 
Tónung des Himmels zu einem immer starker zunehmenden 
Blau, und bald hat das Leuchten des kommenden Tages seine 
ganze Intensitat erreicht. Doch je wciter die Sonne sich dem 
Zenit nahert, um so mehr scheint ihr Glanz an reizvoller Kraft 
und Starkę einzubiiBen. Der indische Morgen an der Palmen-
kiiste des Ozeans ist von unvergleichlicher Schónheit und er-
habener GróBe. Dieses leuchtende Erwachen der Natur gleicht 
dem Sinnbild der Auferstehung des Lebens, denn alles, was von 
diesem erweckenden Schein in leise gesteigerten Nuancen den 
Hauch des Lichtes empfangt, beginnt sich zu regen und zu be-
leben. Ein feuchter, dunsthafter Tau, der letzte Rest der kiihlen 
Nacht, zieht in feinen Schleiern durch die Stille der Luft empor. 
Die blauen, langen Schatten der Walder wandern lautlos iiber die 
Erde, ais ob sie vor den blendenden Strahlen der Sonne fliehen 
wollten. Auch driiben, in den Hainen der Palmen, ist der nacht-
liche Gesang der Grillenheere langst verblaBt, und ein bunter 
Chor der Vógel begriiBt den jungen Tag mit dem schwingenden 
Rhythmus trillernder Sinfonien. Langsam weicht die erquik-
kende Kiihle der beginnenden Warme des Tages, und die Mono-
tonie des rasch zunehmenden Sonnenlichtes lost allmahlich die 
wundervollen Reize des indischen Friihmorgens. 

Driiben, zwischen den Palmenwaldern, steigt blaulicher Rauch 
empor, und von ferne klingt das Leben des erwachten Stadtchens 
heriiber. Schon friih in der Morgendammerung haben die Fischer 
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am Strande ihre Vorbereitungen zur Ausfahrt begonnen, und 
zwischen den Schiffchen, die zur Ausfahrt bereit lustig die Segel 
blahen, spielt die muntere Fischerjugend johlend im Sande des 
Ufers. Kolonnen schwerfalliger Ochsenwagen ziehen auf der aus-
gefahrenen, sandigen StraBe von der Stadt zur Kiiste heran. Sie 
sind mit wertvollen Hólzern aus dem indischen Urwald beladen 
und befórdern ihre Fracht zur Bucht hinunter, wo die Ladung 
von den schweren Masullabooten dem auf hoher See liegenden, 
kleinen Kiistendampfer zugefiihrt wird. Auch der in der Sonne 
gleiBende Meeresspiegel, der in perlmutterner Farbung schim-
mert, beginnt sich zu beleben. Eine groBe Fischerflottille win-
ziger Boote treibt mit gestrafften Segeln dort hinaus, und immer 
kleiner werden die Umrisse dieser niedrigen, Aachen Fahrzeuge, 
bis sie sich endlich im blendenden Lichte des Horizontes auf-
zulósen beginnen. Der Schiffsverkehr an dieser Kiiste Indiens, 
die in ihrem siidlichen Teil keinen eigentlichen Hafen besitzt, 
ist gering, und das Meer liegt fast immer in Einsamkeit. Nur in 
der Bucht liegen einzelne, schwerfallige Eingeborenenboote und 
kleine Kiistensegler, die den Transitverkehr an dieser Kiiste be-
sorgen. Auch das Leben am Strande ist wahrend des Tages von 
einer beschaulichen Ruhe, und nur am friihen Morgen und spa-
ten Abend, wenn die Fischer ausfahren und heimkehren, regt 
sich dort ein buntes Treiben. 

In der Sonnenglut des Mittags gehe ich hiniiber zu dem Ufer 
des Binnenmeeres, wo meine beiden eingeborenen Begleiter ihr 
schmales Boot zur Fahrt in die Lagunen bereitliegen haben. Eine 
groBe Schar Manner, Frauen und Kinder sind aus ihren Hiitten 
herbeigeeilt, und manchevon den Eingeborenen wollen uns mit 
ihren Booten aus Neugierde zu den Banken, wo die Krokodde 
liegen, begleiten. Bald durchqueren wir mit dem schmalen, Ain-
kenKanu das Binnenmeer, auf dem eine groBe Anzahl dieser pri-
mitiven Catamarans treiben. In Stiller Beschaulichkeit sitzen die 
Fischer auf den schlanken Einbaumen, um das Ergebnis ihres 
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Fanges abzuwarten. Manche von ihnen stehen in der Nahe des 
Ufers und auf Sandbanken bis zum Leibe im Wasser und werfen 
mit groBem Geschick dort ihre Netze aus. Wir sind nun am Ein-
gange einer dieser Kanale, dereń Einfahrt vóllig mit Wasser-
pflanzen iiberwuchert ist, angekommen. Heute fahren wir in óst-
licher Richtung, wahrend wir gestem einen der nórdlichen Ka-
nale, die viel enger und dichter sind, besucht haben. Doch auch 
dieser Weg, der in die Wildnis hineinfiihrt, wird immer enger, 
obgleich sich iiber uns noch der heitere, blaue Himmel ófFnet. 
In lautloser Fahrt pirschen wir uns in das Innere des Urwaldes 
hinein. Dort hinter den Lagunen befindet sich nach der Beschrei-
bung meiner Fiihrer ein groBer Tiimpel, an dessen morastigen 
Ufern die Fischer stets groBe Scharen von Krokodilen in der 
Glut der Mittagsonne beobachtet haben. In weitem Bogen suchen 
wir nun die Stelle zu erreichen, an der man, die Sonne im Riicken, 
den See und seine Ufer von der Deckung des dichten Unterholzes 
aus iiberblicken kann. Da sehen wir auch schon die Lichtung des 
Tiimpels am Ende der WasserstraBe schimmern, und gerausch-
los gleitet das Boot dem Ausgang des griinen Tunnels entgegen. 

Behutsam steuern wir ins offene Wasser und beniitzen lang-
sam vorwartsgleitend die Deckung der dicken Mangrovenstamme 
und -wurzeln. Dunkle Schatten der Baume liegen wie schwarze 
Massen iiber dem Wasser. Meine Fiihrer zęigen schweigend hin-
iiber an den Rand des Ufers, das dem Ausgang des Kanals schrag 
gegeniiber liegt. Dort erkenne ich durch das Glas die riesigen 
Leiber von zwólf Krokodilen. Regungslos liegen sie im Schlamm 
des Ufers, von dem sich ihre dunkeln Kórper nur in unbestimm-
ten Umrissen abheben. Einige von ihnen stieren mit weit geóff-
netem Rachen in die gliihende Sonne. In der Mitte des Tiimpels 
befindet sich die von meinen Begleitern beschriebene Schlamm-
bank, die mit hohem Schilfgras bewachsen ist. Dort driiben ist 
ein reges Leben von Wasserhiihnern, dereń lockendes Quaken 
aus dem Dickicht zu uns heriiberschallt. Um uns herrscht die 
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Ruhe der Urwaldeinsamkeit. Reiher ziehen drauBen weite Kreise 
iiber dem See und suchen die seichten Steilen auf den ubrigen 
kleinen Schilfinselcben, wo sie der Fischbrut, die sich dort in 
ungeheuren Massen aufhalt, nachstellen. Zwischen den hohen 
Grasern der Schlamminsel entdecken wir plótzlich die dunkeln 
Kórper einiger Krokodile, die es dort offenbar auf die Nistplatze 
der Hiihner abgesehen haben. Leider kann ich von unserem gun-
stigen Beobachtungsposten aus zu keinem sicheren SchuB kom-
men, denn die Entfernung, die uns von der Insel trennt, ist noch 
immer zu groB. Und so sind wir wohl oder iibel zu einem Um-
gehungsversuch gezwungen, der uns in den Bereich der Tiere 
gelangen laBt. 

Ein gliickhcher Zufall will es, daB driiben, in unmittelbarer 
Nahe des Ufers, ein zweiter Kanał einmiindet. Wir miissen uns 
nun rasch entschlieBen, auf Umwegen dort hinuber zu gelangen. 
Mit groBer Behendigkeit rudern die Manner den Weg, den wir 
gekommen waren, riickwarts, und nun versuchen wir, uns unter 
dem Gewirr von Schlingpflanzen und Wurzeln einen Weg in 
jene Lagunę zu bahnen. Im Fieber der Jagd geschieht dieses 
lebensgefahrliche Wagnis, bei dem das schmale Boot ófters zu 
kentem drohte, mit groBer Hast und unerhórter kórperlicher 
Anstrengung. Wir miissen das Boot iiber eine morastige Stelle 
schleppen und versinken darin bis an die Hiiften in dem Sumpf, 
der uns zu verschlingen drohte, hatten uns die Wurzeln und 
Schlinggewachse keinen Halt geboten. Unter Aufbietung aller 
Krafte erreichen wir endlich eine offene Lagunę, in dereń Rinne 
wir wieder rasch vorwarts kommen. Aber da wir in dem Laby-
rinth des Urwaldes die Orientierung verloren haben, wuBten wir 
nicht, wo wir uns jetzt befanden. Ohne Aufenthalt und auf gut 
Gliick eilen wir rasch vorwarts. Wie ein Pfeil schieBt das Fahr-
zeug im griinen Gewólbe dahin, und immer enger wird der 
Schlauch, in dem wir in eine dunkle Wildnis hineingleiten. Da 
zeigt sich vor uns ein heller Lichtschimmer. Es ist der Ausgang 
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der Lagunę. In blendenden Strahlen flimmert dort das Tageslicht 
in die diistere Einsamkeit des Waldes. Der schwiile Hauch der 
Sonnenglut dringt uns entgegen. Uber uns tónt das Zwitschern 
und Locken der Vógel, von denen wir nichts entdecken ais diese 
kleinen, neugierigen Sittiche mit den roten Schnabelchen. 
Dreist blicken sie aus dem dichten Blattergewirr herab, um die 
seltsamen Gaste, welche die Ruhe dieser Einsamkeit stóren, zu 
bewundern. Jetzt wird es unter dem Gewolbe lichter, und vor-
sichtig nahern wir uns dem Ausgang. 

Ich erkenne an der Landschaft, die uns driiben entgegenblickt, 
daC wir uns dem erwiinschten Ziele nahern. Wir werden uns 
vorsichtig heranpirschen, damit wir die Tiere nicht vorzeitig 
vergramen, denn die Krokodile der Wildnis sind scheu, obwohl 
sie unter Menschen und Tieren wenig Feinde besitzen. Gerausch-
los gleitet das Boot vorwarts, dem Ende des Tunnels entgegen. 
Einige kraftige Ruderschlage treiben uns in eine Dickung aus 
buschigen Farnen und Schilfgewachsen, von wo aus das dahinter 
liegende Ufer uberblickt werden kann. Driiben in der Nahe des 
Sees liegt jene mit Schilf bedeckte Schlamminsel, dereń Riick-
seite wir nun vor uns haben. Endlich entdecke ich leise vorwarts 
gleitend das Schlammufer, das drauCen vor der Lagunę liegt. 
Doch noch sehe ich nichts von den Krokodilen. Mógen sie am 
Ende inzwischen in die Tiefe des Sees zuriickgekehrt sein? — 
Mein Herz schlagt hórbar, ais ich mich im Boote aufrichte, um 
hiniiberzublicken. Da sehe ich in verbliiffend geringer Entfernung 
vor mir den Kórper eines groBen Krokodils, das mir seinen halb-
geóffneten Rachen zuwendet. Rasch nehme ich das Zielfernrohr 
von der Biichse. Doch das Tier hat die hastige Bewegung ent-
deckt und schieBt lautlos wie ein Pfeil unter die griinlich schil-
lernde Oberflache des Wassers. Ich betrachte das Entweichen 
dieses kapitalen Stiickes mit gemischten Gefiihlen. 

Doch jetzt ist mir der Weg zu den weiter driiben liegenden 
Tieren frei, und ich schiebe mich langsam, auf dem Bauche lie-
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belagert, die mit Stiller Ehrfurcht den getóteten damonischen 
Gott der dunkeln Wassertiefen mit heiliger Scheu bewundern. 

E L E F A N T E N F A N G IN M Y S O R E 

Im Staate Mysore, in seinen dichten Gras- und Baumdschun-
geln, die von einer ungemein reichen Tierwelt bevólkert 
sind, sollten einmal wieder wilde Elefanten eingefangen 

werden. Ein solch seltenes Ereignis, das selbst in Indien, wo 
es sicherlich nicht an wunderlichen Dingen solcher Art fehlt, 
zu den „Sensationen" gehórt, muB man nicht unbesehen an sich 
voriibergehen lassen. Von einem mir bekannten hóheren eng-
lischen Regierungsbeamten, der am Hofe des Maharadschas von 
Mysore weilt, erhielt ich die Einladung, dem Treiben und Fang 
der Tiere beizuwohnen. Die Jagd fand auf Betreiben der Re-
gierung von Mysore statt und gestaltete sich zu einer Art sport-
lichem Ereignis, das mit seinem fremdartigen Charakter manche 
Reize versprach und mit einem groBen Aufwand an Miihen und 
Opfern eingeleitet und durchgefiihrt wurde. Das Ergebnis des 
Fanges sollte teilweise zum Verkauf und zur Erganzung und 
Auffiillung der Staatselefantenbestande bestimmt sein. Da in dem 
Gebiet, in dem der Fang stattfinden soli, groBe und zahlreiche 
Elefantenherden beheimatet sind, rechnete man mit einem statt-
lichen Ergebnis und versaumte nichts, um die umfangreichen 
Vorbereitungen nach den Regeln des Fanges und der seitherigen 
Erfahrungen, die man darin gemacht hatte, erfolgreich zu ge-
stalten. Das Erlebnis gehórt zweifellos zu den imposantesten und 
gewaldgsten seiner Art, das ich wahrend meines Aufenthaltes in 
Indien gehabt habe. 

Der Staat Mysore befindet sich im siidlichen Indien. Es ist 
einer der einheimischen Vasallenstaaten, die nicht unmittelbar 
lu D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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unter der englischen Herrschaft stehen und von ihrem Fiirsten 
unter der Aufsicht der Englander selbst verwaltet werden. My-
sore ist eines der reichsten Lander des Siidens, und insbesondere 
seine Bodenschatze, die Erz- und Goldminen, die es besitzt, lie-
fern ein gutes Ertragnis. An der siidlichen und westlichen Grenze 
des Landes verebben die nórdlichen Auslaufer der Blauen Berge 
und des groBen, westlichen Randgebirges. Sie fiihren wie eine 
breite, gigantische Terrasse hinab in die Ebenen von Mysore, die 
von unendlichen Gras- und Baumdschungeln bedeckt sind. Diese 
Gebiete bilden das Dorado der wilden Elefantenherden, die diese 
Walder ais ihre bevorzugten Futterplatze aufsuchen. Denn die 
jungen, spitzen Triebe der Bambusse, die wie Lanzen empor-
schieBen, sind siiB wie das Rohr des Zuckers, welches der Ele-
fant auch nachtlicherweile in den Zuckerpflanzungen des Landes 
nascht. Ungeheure Gebietsteile, durch welche die Herden der 
Riisseltrager wechseln, gleichen einem Triimmerfeld der Ver-
wiistungen, und oft hat es den Anschein, ais ob dieses Chaos von 
dem Mutwillen, der den Trieb der Zerstórung in diesen Tieren 
weckt, hervorgerufen sei. Auf unseren Jagdstreifen im Siiden 
Indiens sah ich haufig diese Fahrten, die mit ihren oft mysteriósen 
Hinterlassenschaften mitten im tiefsten Urwald im Menschen ein 
merkwiirdiges Gefiihl der Unruhe hervorrufen kónnen. Oft war 
durch dieses Vernichtungswerk im dichten Dschungel eine regel-
rechte Lichtung entstanden, auf dereń zertrampeltem Boden die 
Ruinen von geknickten Baumleichen und die langen, schlanken 
Bambusstamme wie die Triimmer eines eingestiirzten, riesigen 
Holzgeriistes umherlagen. 

Ais ich in Mysore ankam, waren bereits zahlreiche Gaste des 
Fiirsten erschienen, die dem spannenden Ereignis ais Zuschauer 
beizuwohnen eingeladen waren. Von Mysore ging es siidlich 
durch die trockenen, heiBen Ebenen in den bergigen Dschungel 
hinein. Die Keddahs (Fangvorrichtungen) liegen defin der Wild-
nis. Dort hóren die Wege und StraBen auf, und wir besteigen 
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die Reitelefanten, die uns mit ihrem schaukelnden Gang durch 
den unwegsamen, mit dichtem Unterholz und hohem Gras be-
deckten Urwald fiihren. Der Wald ist wie ausgestorben, und es 
ist, ais ob unser Nahen alles Lebendige verscheucht hatte. Nur 
in den Baumkronen flirrt das bunte Vogelleben, und ab und zu 
fliichtet hoch iiber unseren Kópfen eine scheltende Affenherde 
waldeinwarts. 

Wir passieren die Furt eines Flusses, in dessen klarem, ein-
ladendem NaB die Elefanten bis zum Bauch im Wasser waten. 
Unsere braven Reittiere stillen ihren Durst, indem sie ungeheure 
Wassermengen schliirfen. Einige von ihnen platschern iiber-
miitig mit den Riisseln im kiihlen Wasser und machen Miene, 
sich niederzulegen, um ein Bad zu nehmen. Nur mit Miihe 
werden sie von den Mahouts zum Weitergehen angetrieben. Die 
Warme des Tages liegt wie eine Lohe iiber dem Dschungel. Der 
Ritt ist in der Hitze des Tages und durch die schwankenden Be-
wegungen des Howdah recht anstrengend und ruft eine Art un-
angenehmes Schwindelgefiihl hervor. Endlich geht es bergan, 
und wir sollen bald am Ziele sein. Man durchquert eine weite 
Grasflache, ein wogenaes Schilfmeer von iiber sechs FuB Hóhe. 
Wie die schweren Kórper phantastischer Boote gleitet die Reihe 
der Elefanten mit ihren lebendigen Lasten durch das diirre, son-
nenverbrannte Dickicht, das wie rauschendes Wasser an uns 
voriiberzieht. Im Siiden, in der Ferne, steigt die hohe Mauer der 
Berge in den eintónigen, wolkenlosen Himmel, und obwohl die 
Sonne schon tief steht, freuen wir uns auf den Schatten des 
Waldes, von dem uns nur noch eine kurze Entfernung trennt. 

Nach fiinfstiindigem Ritt sind wir endlich miide und erschópft 
beim Keddah angelangt. Eigentlich sind es zwei, denn ein kleiner 
Teil liegt weiter driiben und ist von der groBen Umzaunung 
durch ein Tor getrennt. Es ist der Kral, in den die Elefanten 
spater nach dem Eintrieb verbracht werden. Ich bin erstaunt, 
iiber diese gewaltigen Vorbereitungen, die wir mitten im Ur-
16* • 
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wald antreffen. GroBe Zelte und provisorisch aufgeschlagene 
Baracken sind abseits des Keddah fiir die Unterkunft der Gaste 
errichtet worden. Eine Menschenmenge von bunter Mischung 
bevólkert den sonst so einsamen Dschungel. Europaer in khaki-
farbenen und weiBen Anziigen, mit Biichsen und Fernglas be-
waffnet. Vornehme Eingeborene vom Hofe des Fiirsten in abend-
landisch-indischer Tracht, halb Europaer, halb Inder, mit hohen, 
seidenen Turbanen, eleganten Bridges und Lackreitstiefeln, in 
dereń Schaft die Reitpeitsche steckt. Der TroB uniformierter 
Diener, Boys, Aufwarter und Schirmtrager mit dem gold-
gestickten Wappen des Fiirsten auf Brustlatz und Turban 
eilt geschaftig hin und her. Exotische Punkahtrager verfolgen 
ihre Herren auf Schritt und Tritt und schwenken unaufhórlich 
kunstvolle Facher aus Palmblattern iiber den Kópfen der Euro-
paer. Der Fiirst laBt seine Gaste glanzend bewirten. Ein hervor-
ragendes Diner, das, weiB Gott wie, mitten im Dschungel von 
kunstgerechter Hand zubereitet war, bildet die Einleitung des 
Schauspiels, das allerdings schon vier Tage vorher in der wei-
teren Umgebung mit dem Eintrieb der Herde begonnen hatte. 
In der Nahe des gróBeren Keddahs war eine Art Hochsitz er-
richtet, auf dem die Gaste spater beim Beginn des Eintreibens 
Platz nehmen sollten. Der Dschungel war auf groBe Strecken 
gelichtet, so daB man den Antrieb gut verfolgen konnte, und 
ringsum waren Palisaden errichtet, um das Ausbrechen der 
Elefanten zu verhindern. 

Die Keddahs bestehen aus einer roh gezimmerten, starken 
Umzaunung, die teilweise zwischen den Baumen verankert und 
von auBen durch Streben gestiitzt ist. An der Siidseite befand 
sich ein schmaler Eingang. Inmitten des Krals hat man einige 
starkę Baume stehenlassen, woran spater die Gefangenen ge-
fesselt werden. Die Palisaden sowie die iibrigen Aufbauten waren, 
um die Tiere nicht vorzeitig zu vergramen, mit Gestriipp und 
Laubzweigen verkleidet, so daB sie fast von dem iibrigen Dschun-
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gel nicht zu unterscheiden waren. Schon wochenlang dauerten 
die umfangreichen Vorbereitungen zu diesem Treiben. Der Ked-
dah und was wir sonst noch vor uns sahen, waren nur beschei-
dene Teile dieser Miihen und Arbeiten. Auch drauBen im 
Dschungel, weit in den Bergen, befinden sich Barrikaden und 
Damme, mit denen man wahrend des Eintriebes das Ausbrechen 
der Herde verhindern will. Schon seit Wochen sind die alten 
erfahrenen Fahrtensucher mit der Rekognoszierung beschaftigt, 
und iiber fiinfzehnhundert Kulis sind aufgeboten, um den Trieb 
zu vollenden. Viel lieber hatte ich mir drauBen diese taktisch 
so interessanten Bewegungen der Umgehung und Einkreisung 
mit angesehen, ais daB ich hier im Keddahkamp die Zeit nutzlos 
verbringe. Boten melden zwar, daB die eingeschlossene Herde 
nicht mehr weit entfernt sei und der Eintrieb wohl noch im 
Laufe der Nacht beginnen konne. Doch der Mensch denkt und 
der Elefant lenkt, hieB es auch in diesem Falle; denn wir war-
teten die ganze Nacht auf den Alarm, der nicht erfolgte. Die 
Herde, es sollen gegen sechzig Stiick sein, ist in der Nacht nach 
Westen durchgebrochen, und nun muB sie erneut umgangen und 
zusammengetrieben werden. 

Ich war untróstlich, daB man uns dieses interessante Schauspiel 
vorenthielt und ware zu gerne aufgebrochen, um zur Treiber-
kette zu gelangen. Doch dies, sagt man mir, sei bei der Unweg-
samkeit der Wildnis fast unmóglich und zudem mit groBen Ge-
fahren verbunden. Die Herde konnte sich nicht mehr sehr weit 
befinden, denn wir hóren in der stillen Morgendammerung aus 
der Ferne das schnarrende Trompeten der Dickhauterschar zu 
uns heriiberdringen. Wenn nun alles gut geht, werden wir die 
Elefanten am friihen Morgen schon in dem Keddah haben. 
Noch lagert iiber der Wildnis das dunsthafte Grau des Morgens. 
Im Kamp ist schon alles auf den Beinen. Spaher und Boten brin-
gen die Nachricht, daB sich die Herde im Anmarsch befindet. 
Schon ertónt auch der Larm des Treiberheeres, der von der fri-
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sehen Brise des Morgens bald starker, bald schwacher zu uns 
heriibergetragen wird. Bricht nun die Herde am Ausgange des 
Talkessels wieder durch, so werden wir noch einmal Geduld 
haben miissen. Man schickt an diese gefahrliche Stelle Verstar-
kungen, um die Kette der Treiber an jenem fragwiirdigen Wech-
sel zu verdichten. Im Lager ist die Erregung iiber das bevor-
stehende Ereignis gestiegen. Doch es dauert Stunden, ehe wir 
etwas sehen und hóren. Auch der Treibertórm ist schwacher ge-
worden und allmahlich ganz verstummt. Es wird von einem 
Tiger berichtet, der heute friih in der Dammerung den Kreis der 
Treiber passiert hat. AuBerdem sollen zwei Treiber bei ihrem 
waghalsigen Versuch, die ausbrechenden Elefanten zuriickzu-
halten, zu Tode getrampelt worden sein. Es werderi wohl nicht 
die letzten Opfer dieser wilden Jagd sein. Im iibrigen ist der 
Bericht giinsdg. Die Herde ist etwa drei bis vier Kilometer ent-
fernt, in einer Lichtung eingeschlossen. Man will die gehetzten 
und beunruhigten Tiere zur Ruhe kommen lassen und baut in 
der Zwischenzeit an den Durchbruchstellen Barrikaden aus ge-
fallten Baumstammen und dichtem Dornengestriipp. 

Wenn die Sonne am hóchsten steht, soli der forcierte Eintrieb 
beginnen. Auf einen Kilometer Entfernung ist ein keilartiger 
Kral errichtet, der wie ein Trichter in den Keddah miindet. 
Wenn die Herde sich schon einmal in dieser Enge befindet, gibt 
es so leicht kein Entrinnen mehr. Piinktlich um die Mittags-
stunde setzt der Hóllenlarm der Treiber ein. Jeder dieser sechs-
zehnhundert Menschen gibt an Gerauschen her, was er zu leisten 
vermag. Unter den Zuschauern im Kamp herrscht Endspurt-
stimmung. Alles blickt hiniiber zur Lichtung, durch die das wilde 
Heer herbeirasen wird. Wie ein Biihnenprospekt mutet diese 
Szene an; rechts und links die plastischen Kulissen der mach-
tigen Urwaldbaume und Bambusse. Uber diesen hangt die 
Soffitte eines dunstblauen, wolkenlosen Himmels, und im 
Hintergrunde ragt die dunkle Mauer des Baumdschungels 



Elefantenfang in Mysore 2 4 7 

empor. Im Kamp herrscht die spannungsvolle Ruhe einer ge-
steigerten Erwartung. 

Alles ist in Deckung gegangen, und hinter den Einfalltoren, 
die von zwei riesigen Baumstammen flankiert sind, harren, im 
Dickicht verborgen, die nackten, braunen Manner, die das ge-
óffnete Tor des Gefangnisses nach dem Eintrieb zu schlieBen 
haben. Da — plotzlich belebt sich der Waldrand. Sie kommen! 
— Jetzt beginnt die iiberwaltigende Ouvertiire dieser drama-
tischen Szene. Ein verzweifeltes Trompeten und Schnauben aus 
Dutzenden von hoch erhobenen Riisseln. Das hohe Unterholz 
bewegt sich, und iiberraschend plótzhch sind vier — sechs — 
zwolf Elefanten auf dem Schauplatz der letzten Phase ihrer Frei-
heit erschienen. Mit den Glasern vor den Augen starren wir hin-
uber zum Waldrand. Immer mehr Tiere drangen sich aus der 
Dickung, und es ist, ais ob sie die anderen vor sich herstoBen. 
Manche jungę, ganz kleine Tiere befinden sich zwischen den 
grauen Riesen, die sich verzweifelt mit den StoBzahnen und den 
gesenkten, machtigen Stirnen weiterschieben. Der Larm der 
Treiber ist wie das Brausen eines Orkans. In langsamem Trott 
bewegen sich die ersten der Tiere prustend und in wirrem Durch-
einander iiber die Lichtung. Voraus, mit hoch erhobenem Riissel 
und machtigen StoBzahnen, die gesprenkelten Ohren gespreizt, 
ein alter Herdenbulle. Er fiihrt mit schnarrenden Trompeten-
tónen sein Volk geradenwegs dem Verderben entgegen. Noch 
scheinen die Tiere nicht zu ahnen, was ihnen bevorsteht. Doch 
die immer enger werdende Sperre, in die sie sich fórmlich hinein-
drangen, erweckt offenbar in ihnen MiBtrauen und den wilden 
Instinkt der Freiheit. Ein letzter Ausbruchsversuch, der die un-
geheure Erregung zu hóchster Spannung treibt, wird durch die 
Barrikaden und die dahinter wetternde Meute der Treiber ver-
eitelt. Schon rennen die ersten dieser wagemutigen Kerle mit 
hochgeschwungenen Feuerbranden driiben iiber die Lichtung. 
Im Stechtrab setzt sich das Gros der Herde in der Richtung auf 
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den Keddah in Bewegung. Doch ais der Schlauch, in den sie 
hineinfliichten, enger und enger wird, packt die Tiere Angst und 
Verzweiflung. Ein wildes Drangen entsteht in der Herde. Die 
hinterher sturmenden Massen schieben mit der furchtbaren 
Kraft ihrer Schadel, die krachend aneinanderprallen, nach vorne. 
Es entsteht ein hóllischer Wirrwarr, in den sich das furchtbare 
Getóse der keuchenden Tiere, der Larm der Treiber und das 
Brechen der Aste mischt. 

Zwischen den vorwartsstiirmenden und zuriickdrangenden 
Tieren bricht ein gigantischer Kampf aus, der mit den gewaltigen 
Schadeln und den langen StoBzahnen ausgefochten wird. Doch 
es gibt kein Zuriick mehr, denn im Riicken nahen die mensch-
lichen Henkersknechte, und fiebernd lauern die Torwarter 
hinter der Offnung des Keddahs auf die heranstiirmende Herde, 
die brausend wie ein wilder Bergstrom in ihr Gefangnis schieBt. 
Rasch werden die Torbarrikaden vorgeschoben und verriegelt, 
und nun ist das Schicksal der gehetzten Tiere besiegelt. Polternd 
rennen die Schadel der Gefangenen gegen die Palisaden, die 
unter dem immensen Anprall zu wanken scheinen. Ein groBer 
Bulle tobt wie wahnsinnig. In seiner Wut trampelt er die jungen 
Tiere nieder und versucht, mit hoch erhobenem Riissel im Ked-
dah umherstiirmend, einen Ausweg in die Freiheit. Oberall, wo 
er mit der furchtbaren Kraft seines Kórpers einen Rammversuch 
unternimmt, wird er von den Lanzenspitzen der Wachter emp-
fangen, bis er sich zuletzt zu der iibrigen Herde gesellt. 

Nun kónnen wir von den Hochsitzen aus die Tiere mit Ruhe 
mustern. Es sind im ganzen vierundfiinfzig, worunter sich eine 
Anzahl jungę, kaum ein- und zwejjahrige Babys befinden. Angst-
lich drangen sie sich an den zitternden Kórper ihrer Miitter, die 
sie mit den Riisseln zu beruhigen suchen. Es ist ein leidvolles 
Bild der Traurigkeit, das die menschliche Seele, das empfindsame 
Gemiit tief erschiittert und das Gefiihl groBen Mitleids er-
weckt. In den klaglichen Bewegungen dieser ungliicklichen Tiere 



Elefantenfang in Mysore 268 

pragt sich die schwere Erschiitterung ihres seelenvollen Tier-
gemiits aus. Manche von ihnen verharren in stummer Haltung, 
mit schlaff herabhangendem Riissel und miidem Auge, wahrend 
andere wieder ihren Launen der Zerknirschung und MiBstim-
mung durch wuchtige Piiffe und StóBe Luft zu machen suchen. 
Ein Weibchen beklagt in jammervollem Grunzen ihr und der 
Herde Geschick. In monotonem Hin- und Herwiegen des Kopfes 
verleiht sie ihrer Trauer iiber den Verlust der Freiheit und des 
wilden Gliicks in ihrer Dschungelheimat tiefbewegten Ausdruck. 

Die Treiberfiihrer erzahlen von riesiger Miihe und Arbeit. 
Tag und Nacht waren sie auf den Beinen, um die Fiihlung mit der 
Herde nicht zu vedieren und in ihrer ganzen Starkę zusammen-
zuhalten. Doch es gelang ihnen nicht. Denn urspriinglich sollen 
es iiber achtzig Tiere gewesen sein, von denen am Tage vorher 
nahezu die Hiilfte durch einen kiihnen Durchbruch ihre Freiheit 
im Dschungel wieder erlangte. Gut so — denn selbst das Er-
gebnis von vierundfiinfzig Stiick ist viel fiir einen einzigen Fang, 
der mit dieser Zahl einen glanzenden Erfolg bedeutet. Oft sind 
die Fangergebnisse so gering, daB sich der Riesenaufwand an 
Arbeit und Opfern kaum lohnt. 

Was nun folgt, ist seinem tieferen Sinne nach weit tragischer 
ais alles Vorangegangene. Es ist die Fesselung der Gefangenen, 
die wie wilde verbrecherische Straflinge behandelt und mit 
Hilfe ihrer eigenen, zahmen Genossen geknebelt werden. 
Zweifellos ist dieses Ereignis neben seiner tiefen Traurigkeit 
eines der interessantesten Momente des ganzen Fangmanóvers. 
Nachdem die Tiere der Herde ruhiger geworden sind und sich 
an ihre neue Umgebung gewóhnt haben, werden sie von den 
zahmen Elefanten, die mit ihren Mahouts und dem „FeBler" 
besetzt sind, in die Mitte genommen. An die groBen und gefahr-
lichen Bullen geht man zuerst heran. Sie werden von je zwei 
zahmen Elefanten eingeschlossen, wahrend der kiihne FeBler, 
der inzwischen auf die Erde herabgestiegen ist, dem „Wilden" 
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die armdicken Juteseile um einen HinterfuB schlingt. Es ist die 
gefahrlichste Arbeit, die eine ungeheure Kaltbliitigkeit und ent-
schlossene Behendigkeit erfordert. Die Tauenden werden dann 
um einen Baumstamm gelegt und das sich heftig straubende Tier 
dort festgebunden. Diese Prozedur ist von grausamer Hartę, und 
kaum vermag man diesem inhumanen Vorgang mit den Augen 
zu folgen, ohne von dem Leiden der Tiere, die sich mit furcht-
barer Gewalt von den Fesseln zu befreien suchen, sehr erschiittert 
zu werden. 

Geradezu merkwiirdig ist bei all diesen Vorgangen das ver-
raterische Verhalten der zahmen Elefanten, die mit sichtlich 
groBer Befriedigung dazu beitragen, das traurige Los ihrer 
wilden Genossen zu besiegeln. Diese vierbeinigen Henkers-
knechte, die besonders zu diesem Schergendienst abgerichtet 
sind, besorgen den Verrat an ihrem eigenen Geschlecht mit der 
groBten Kaltbliitigkeit. Nicht nur, daB sie allein die Arbeit des 
Festhaltens, Knebelns und des Gefangenentransportes besorgen, 
nein, sie behandeln die gepeinigten Opfer oft mit elefandscher 
Roheit, die ich diesen gutmiitig aussehenden Dickhautern nie 
zugetraut hatte. Durch Piiffe und StóBe mit den StoBzahnen und 
Schieben mit Hilfe des Schadels suchen sie ihren wilden Genossen 
„Kultur" beizubringen. Doch andererseits ist es auch riihrend 
zu sehen, wie sie die gefesselten Tiere mit Nahrung versorgen, 
die sie aus den Bambus- und Grasdschungeln herbeischleppen. 
Oft erwacht jedoch in den „Wilden", welche die Freiheit des 
Urwaldes nicht so rasch vergessen kónnen, der Instinkt ihrer 
Urtriebe, und manche versuchen dann, ihre zahmen Genossen in 
den Dschungel zu schleppen. Es wurde mir auch von einem 
Fali erzahlt, wo ein alter, zahmer Bulle wahrend der Arbeit im 
Urwald ausgeriickt war und spater, nach fiinfjahriger Freiheit, 
anlaBlich eines Triebes im Keddah wieder gefangengenommen 
wurde. Das Tier hatte trotz aller wiedererweckten, wilden In-
stinkte, die sich bei ihm auBerten, seine Dressur nicht vergessen 
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gehabt und gehorchte sofort den Befehlen des Mahout, der mit 
seinem Ankus (Fiihrereisen) die alten Erinnerungen rasch wieder 
in ihm erweckte. 

Fur uns war das auBergewohnliche Ereignis des „Kralens" 
zu Ende. Fur die Elefanten noch nicht. Sie muBten noch einige 
Tage unter Leitung und Fuhrung ihrer zahmen Genossen im 
Dschungel gefesselt exerzieren und traten dann ihren Marsch in 
die Stadte der Menschen an. Dort sahen wir sie spater in den 
Stallen von Mysore wieder, wo man den Bullen :hre StoBzahne 
um einige Handbreit verkurzte und sie mit dem Schmuck gold-
glanzender Messingspangen umwand. Zwei machtigen Bullen 
wurde die ehrenvolle Tatigkeit ais Staats- und Prunkelefanten 
zuteil, die ubrigen wanderten unter das Elefantenproletariat, wo 
sie nach der Dressur auf entlegenen Arbeitsstatten das harte Los 
schweren, arbeitsreichen Daseins mit ihren Schicksalsgenossen 
teilen. 

meiner Reise von Madras nach Bombay kam ich, die 
jliihend heiBen Steinwiisten des Dekhans passierend, 
durch den Staat Hyderabad. Er ist das gróBte Staaten-

gebilde Indiens, welches nicht unmittelbar unter der Herrschaft 
Englands steht und daher zum groBen Teil auch die Reize seiner 
Urspriinglichkeit bewahrt hat. Diese von westlicher Kultur wenig 
beeinfluBte Wesensart des Landes konnte ich besonders in seiner 
von malerischen Reizen erfiillten Hauptstadt Hyderabad be-
obachten. In ihren Mauern glaubte ich mich in die Zeit ver-
gangener Jahrhunderte zuriickversetzt. Das Leben bunter, 
orientalischer Bewegtheit wogt in farbiger Fiut durch die engen, 
von dem Schatten hoher, schmaler Hauser verdunkelten StraBen 

IM STAATE H Y D E R A B A D 
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und Gassen, die auf beiden Seiten von strotzend gefiillten 
Handlerbuden begleitet sind. In Hyderabad hat der Nizam seinen 
Wohnsitz. Es ist der regierende Fiirst des Landes, das unter der 
wohlwollenden Oberhoheit der Briten steht. Sein Palast liegt 
mitten im farbigen Getriebe der Stadt. E r ist in sarazenischem 
Stil erbaut und von einem groBen, von Kolonnaden begrenzten 
Hof umgeben, in dem sich Tausende von gurrenden Tauben 
tummeln. Der Palast ist alt. An seiner mit maurischen Bogen 
und bunten Arabesken verzierten Fassade bróckelt farbiger Ver-
putz herab, und der reiche, barockartige Stuck, der an den Wan-
den der Hallen und Gange emporklettert, ist der Nistplatz der 
Tauben, dereń Exkremente sich, von den Gesimsen herab-
hangend, zu einer Art Tropfsteingebilde verhartet haben. 

Doch einsam und verlassen liegt das marchenhafte, traume-
risehe SchloB und seine Hófe und Garten, die es umfassen. Denn 
der Nizam ist ein von dem Geiste der Wanderlust erfiillter Mann, 
dem es anderswo besser gefallt ais zwischen den Grenzpfahlen 
seines Staates, dessen Geschick der englische Resident in Ge-
meinschaft mit den eingeborenen Ministern des Fiirsten lenkt. 
Einst sah ich den Nizam im Siiden des Landes. Eine eigenartige 
Erscheinung mit apathischen Gesichtsziigen, auf denen sich 
Weltfremdheit und -verachtung ausdriickte. Seine Gestalt trug 
die mittelalterliche Tracht seines Landes, und auch der Hofstaat 
erschien in dem Geprange exotisch-bunter Kostiime. Turban 
und Brustlatz waren mit schweren Diademen und Behangen von 
groBen, blinkenden Edelsteinen geschmiickt, und in den Ohren 
trug der Monarch haselnuBgroBe Smaragde und Diamanten. 
Sein Reichtum ist ebenso marchenhaft und wundersam wie seine 
Launen, mit denen er das Heer seines malerischen Stabes in stan-
digem Atem halt. 

Der Nizam unterhalt in seinem Lande ein eigenes Heer. Die 
Soldaten seiner Gardę, in historischen Uniformen, mit bizarren 
Kopfbedeckungen und kunstvollen alten Waffen, bilden einen 
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mittelalterlichen lebendigen Bestandteil des Palastes. In den 
schatdgen Garten des Schlosses beschaftigen sich kleine Hóf-
linge mit vielerlei grotesken Spielzeugen, unter denen sich groBe, 
holzgeschnitzte Tiere auf beweglichen Radergestellen, Elefanten, 
Kiihe und eine ganze Menagerie wilder Bestien mit fratzenhaften 
Gesichtern befinden. Der jungę Prinz reitet auf einem munteren 
Zwergpony kriegerische Attacken auf die Reihen der hólzernen 
wilden Tiere, die er mit seiner langen Reitpeitsche bearbeitet. 
Livrierte Lakaien, mit langen Haarwedeln in den Handen, rennen 
schwitzend hinterher, um dem Angriff der Miicken auf das 
schmale Gesichtchen der kleinen Hoheit zu wehren. Ein echt 
indisches Idyll in stimmungsvoller Umgebung, welche die Ge-
danken an die Vergangenheit und Unberiihrtheit dieses Landes 
wach werden laBt. In denAnlagen, die zwischen den Kolonnaden 
liegen, leuchten aus griinen Beeten feurige Blumen. Rieselnde 
Fontanen platschern im sonnenglitzernden Wasserbecken, an 
dessen Rand Pfauen ihr farbenprachtiges Rad schlagen und sich 
die Scharen weiBer Tauben tummeln. 

In der Nahe liegen die Staatselefantenstalle, in denen sich die 
ewig schaukelnden, dunklen Kórper einiger hundert Riissel-
trager befinden. Eine Elefantenkolonne schleppt auf dem Riik-
ken ungeheure Schilfrohrbundel, die Futtervorrate ihrer Ge-
nossen, herbei. Mit schnarrendem Trompeten und lebhaftem 
Winken mit den Riisseln werden die Ankómmlinge, die wie 
wandernde Strohmieten aussehen, begriiBt. Man zeigt mir herr-
liche, goldstrotzende Schabracken und reich verzierte Palankine 
von ungeheurem Wert, mit denen man bei festlichen Gelegen-
heiten gegen hundert dieser Tiere aufzuzaumen imstande ist. 
Auch einen kleinen zoologischen Garten nach europaischem 
Muster besitzt die Residenz des Nizams. Trage liegen die durst-
lechzenden Tiere, prachtvolle Exemplare von Kónigstigern, 
Lówen und Panthern, hinter den Gittern ihrer Kafige, iiber denen 
die gliihende Sonne des indischen Sommers brennt. Der Garten, 
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der hohe, schlanke Palmengruppen und schattige, weitverzweigte 
Baume mit duftenden Bluten beherbergt, ist ode und verlassen. 
Nur wenig scheinen sich die eingeborenen Burger fur diese 
Tiere zuinteressieren, die der Nizam drauBen in der Wildnis seines 
Staates in Gruben und Fallen einfangen lieB, um die Kónige des 
Urwalds seinem Volke in der Nahe zu zeigen. 

DrauBen vor den Mauern des Parkes flutet das bunte Leben 
der Menschen voriiber. Durch einen ewig grauen Nebel von 
Staub und Dunst bewegt sich die hin und her wogende Masse 
hasdger FuBganger, Reiter und Gefahrte. Selten sah ich das 
Leben einer orientalischen Stadt in solch farbiger Mannigfaltig-
keit und Bewegtheit wie in den von allen Reizen des blendenden 
Sonnenlichtes iiberfluteten Stadtvierteln. Was mich an diesem 
regen Treiben besonders erfreut und meine volle Bewunderung 
erweckt, ist die Urspriinglichkeit seines Wesens und die Echtheit 
dieser unverfalschten Art, in der sich das Volk hier frei und un-
abhangig von allen fremden Einfliissen zeigt. Noch immer scheint 
die Bevólkerung trotz aller Versuchungen, die in der Gestalt der 
lebensfremden Kultur drohen, die alte Tradition bewahrt zu 
haben, denn man sieht fast nichts, was einem an die Einfliisse 
des Abendlandes erinnern konnte. 

Die Einwohner Hyderabads sind meist mohammedanischen 
Ursprungs und Glaubens, was auch besonders die vielen weiB-
leuchtenden Moscheen, die teils mitten in der Stadt und an ihrer 
weitlaufigen Peripherie liegen, zeigen. Ihre groBe, stammige 
Gestalt unterscheidet sie von den Hindus, und viele von ihnen 
tragen lange, ehrwiirdige Bartę nach Art der Moslems. Ihre 
Kopfbedeckungen bilden iibermaBig groBe Turbane, wahrend 
die Tracht aus weiten Pluderhosen besteht, die wie geraffte lange 
Tiicher um die Beine wehen. Vielfach tragen die Manner bunte, 
kurze Westen oder weiBe tJberhemden, die bis zu den Knien 
herabhangen. Doch auch viele Hindus, Tamulen aus dem Siiden, 
mit kahlen Schadeln und schwarzen Haarknoten im Genick, 
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halbnackte Brahmanen mit entblófitem Oberkórper und den 
Zeichen Shivas auf der Stirne, Shiks, Radputen begegnen mir 
in dem tumultuarischen Treiben der StraBen. Uberall, wohin das 
Auge blickt, findet es die starken Kontraste von blendendem 
Licht und tiefen purpurnen Schatten, das grelle Farbenspiel, mit 
welchem die Gewander der Menschen, die bunten Fassaden der 
Hauser und die tausendfaltigen Auslagen der Handlerbuden, die 
StraBen erfiillen. Das kribbelnde Leben, welches liber die von 
feinem weiBen Staub bedeckten StraBen wogt, wird zwiefach 
gesteigert durch die huschenden und flimmernden Schattenrisse, 
mit denen sich alles Lebendige auf dem kreidigen Gesicht der 
StraBe widerspiegelt. 

Im Zentrum der Stadt erhebt sich ein dekorativer, in strah-
lendem WeiB leuchtender Torbogen, der von minarettartigen 
Tiirmchen flankiert ist. Unter seinen schattigen Gewólben hocken 
die Gestalten fliegender Handler mit duftenden Backwaren und 
nackte Bettler, welche, ein mitleiderweckendes Lacheln auf ihren 
verdorrten Ziigen, um Almosen jammern. Einer von ihnen, ein 
blinder bartiger Greis, zum Skelett abgemagert, in Lumpen ge-
hiillt, wackelt unaufhórlich murmelnd mit seinem kahlen, alten 
Schadel. Krampfhaft schlieBt er die weit vorgestreckte Knochen-
hand, wenn ein Kupferpies hineingleitet. Eingeborene Polizisten 
des Nizam, die turbanartige Tschakos und weiBe Uniformen 
nach europaischem Muster tragen, laufen scheltend und gestiku-
lierend hin und her, um die Ordnung der StraBe aufrechtzu-
erhalten. Doch die Menge kummert sich nicht viel um die 
Hiiter des Gesetzes, die drohend ihre Kniippel iiber den Kópfen 
der vorbeiziehenden Menschen schwingen. 

Ehe ich weitergehe in diese farbenschillernden Gassen, wo die 
Textilhandler ihre herrlichen Teppiche und die mit lebhaften 
Mustern und Farben bedruckten Stoffe zeigen, lasse ich das laut 
pulsierende Leben der StraBe an mir voriiberziehen. Wie sehr 
unterscheidet sich doch das freie und ungebundene Treiben der 
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von allen Reizen der Urspriinglichkeit erfullten Stadt von der 
Einfórmigkeit der siidlichen Stadte, dereń Wesen den Charakter 
des Alltags tragt. Hier in der von quellendem Leben erfullten 
Residenz des Nizams ist nichts, was das unruhevoll wandernde 
Auge ermiiden konnte; denn reich ist die Fulle an wechselvollen 
Eindriicken, die in malerischer Farbigkeit an dem Beschauer 
voriiberziehen. Mitten in der Stadt scheint sich das gesamte 
Dasein eines groBen Teils der Bevólkerung auf der StraBe ab-
zuspielen, denn man arbeitet, faulenzt, iBt und schlaft auf der 
StraBe, und ich sehe viele Menschen, die dort am Tag und in der 
Nacht ihr ganzes Lebenswerk verrichten. Man kommt, geht, 
plaudert, handelt, feilscht und bettelt im Schatten der Hauser 
und unter den senkrecht herabfallenden Strahlen der Mittags-
sonne, die zitternd auf der weiBen Staubschicht der StraBe liegt. 

Driiben am Rande einer langen, niedrigen Mauer kauern die 
Gestalten schlafender Lasttrager, die, ohne von dem tosenden 
Larm des Verkehrs gestórt zu werden, ihre Mittagsruhe halten. 
Zwischen ihnen hocken andere Manner mit groBen Turbanen 
und farbigen Gewandern, die von griinen Palmblattern Reis 
essen, Betel kauen und ein beschauliches Spiel mit farbigen, hól-
zernen Stabchen machen. Eine Kamelkarawane rastet an der einen 
Seite der StraBe, wahrend die Treiber im Schatten ihrer wieder-
kiiuenden Tiere und Lasten Siesta halten und mit den wasser-
schópfenden Hindufrauen am Brunnen schakern. Geschaftige 
Handwerker sitzen niedergekauert vor ihren offenen, kleinen 
Werkstatten iiber der Arbeit. Fiir das Leben, das um sie braust, 
haben sie weder Ohr noch Sinn. Auch die fetten, behabigen 
Lebensmittelhandler hocken teilnahmslos, wie Statuen, auf ihren 
farbigen Polstern und saugen mit behaglichem Phlegma an dem 
Meerschaummundstiick der gurgelnden Flookah, die sie wie ein 
Heiligtum zu ihren FiiBen bewahren. Fast werden sie erstickt 
von den gehauften Stapeln ihrer Waren, die in wirrem Durch-
einander oft die Halfte der StraBe bedecken. In den Basaren gibt 
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es kein freies Fleckchen Erde, das nicht bevólkert und von den 
Handlem mit Beschlag belegt ist. Halbwilde, raudige Hunde, 
denen man Abfalle zuwirft, treiben sich in diesem Wirrwarr 
umher. Keuchende Ponys, dereń faule Reiter mit ihren Fett-
wansten fast das doppelte Gewicht des geduldigen Lasttieres 
haben, hoppeln im Trab voruber. Ochsenkarren mit Lasten, 
Tragsanften, Juttkas, Soldaten des Nizams auf stolzen Arabem, 
Radfahrer und endlose FuBgangerkolonnen, Kamei- und Maul-
tierkarawanen, mit ungeheurem Ballast bepackt, ziehen in bun-
tem Wirbel an mir vorbei. Kaum ist es móglich, in diesem heiBen 
Brodem, der von dichten Staubwolken und Myriaden auf-
gewiihlter Baktenen geschwangert ist, zu Atem zu kommen. 
Doch so geht es vom friihen Morgen bis zum spaten Abend, 
denn es ist die HauptverkehrsstraBe der Residenz, durch die sich 
das hin und her wogende Leben der Bevólkerung notwendiger-
weise drangt. 

Weiter drinnen im Weichbild der Stadt sind die groBen Markte. 
Sie bieten ein reizvolles Bild von malerischer Wirkung, an dessen 
starken Kontrasten von Heli und Dunkel und einem schimmern-
den Farbenspiel sich die Augen kaum satt zu sehen vermógen. 
Elefanten schleppen Sacke mit Reis und Getreide herbei. Von 
Karren liidt man Waren, die aus der Provinz zum Markte gebracht 
werden, und in groBen, niederen Bretterverschlagen liegen viele 
Hunderte von Zentnern Hiilsenfriichte, Bananen, Mangostinen, 
Kiirbisse und hunderterlei Friichte, iiber denen Wolken von 
Wespen und Miicken schwarmen. Auf diesen Markten und auch 
im Basar sieht man auch ófter die tief verschleierten Frauen der 
Mohammedaner und ihre Sanften, die mit herrlichen, kostbaren 
Tiichern verhangt sind. Nur selten findet man ihre geheimnisvoll 
verhiillten Gestalten in den bewegten StraBen der Stadt. Um so 
mehr beobachtet man hinter den Fenstergittern der schmalen 
Hauser die schwarzen Glutaugen der Haremsfrauen, die neu-
gierig aus den Zenanas auf das Treiben der Stadt herabblicken. 

17 D r i n a e b e r g , Von Ceyloa zum Himalaja 



279 * 
Von Ceylon Zum Himalaja 

Bei den Stoffhandlern ist alles, was die Web- und Witkkunst 
des Landes bietet, zu haben. Es ist, ais ob dieser Teil der StraCe 
zu einem festlichen Empfang geschmiickt ware, denn reiche 
Stoffe in allen Webarten, in zarten und leuchtend grellen Farben 
und selten schónen Mustern sind hier in bunter, malerischer Un-
ordnung aufgestapelt. Ich bewundere die echten, farbenfrohen 
Dessins, welche zum Teil gewebt und gedruckt, die kostbarsten 
Stoffe schmucken. Auch seltene alte, handgekniipfte Orient-
teppiche findet man neben zarten Musselinen in allen Nuancen, 
schwere Seidenstoffe und kunstvolle Stickereien, orientalische 
Kleidungsstiicke, weite, bestickte Hosen, Westen und gold-
durchwirkte, breite Sarrongs, wie sie die vornehmen Frauen der 
Hindus und Moslems tragen. Weiter driiben locken mich die 
Buden der Waffenschmiede und Kunsthandwerker, unter dereń 
geschickten Handen die Wunder herrlich gearbeiteter Gegen-
stande, dekorative Waffen, getriebene Metaliarbeiten und Fayen-
cen geboren werden. Nur selten sehe ich unter diesen Erzeug-
nissen Stiicke, die einen unechten Charakter haben. Wohl finde 
ich auch in den iibrigen Basaren die Massenprodukte einhei-
mischer und abendlandischer Industrien, doch im groBen und 
ganzen scheint hier der traditionell gute Geschmack und die ein-
heimische, ursprungliche Wesensart der Menschen und des 
Landes erhalten geblieben zu sein. 

Ich beobachte dies auch vielfach an der Art, wie sich die 
vornehmen Eingeborenen zu kleiden pflegen, und bin iiber-
rascht, daB innerhalb der Grenzen dieses Staates und seiner 
Stadt der EinfluB des Westens sich noch so wenig Geltung 
verschaffen konnte. Oft begegnen mir unter der Menge bar-
tige, finster dreinblickende Manner in mittelalterlich anmuten-
den, exotischen Trachten mit golddurchwirkten Turbanen 
und kostbaien, schweren Gewandern. Ihre wehrhafte Frei-
heit bekunden sie durch offen zur Schau getragene Waffen, 
Dolche und Pistolen, dereń geschmiickte Griffe drohend aus 
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dem Brustlatz oder Leibgiirtel ihrer malerischen Kleidung her-
vorblicken. 

Am nachsten Tage unternehme ich eine Fahrt nach Golkonda, 
einer alten Felsenfestung von mittelalterlichem Geprage. Wie 
eine Insel ragt dieses kleine Gebirge von natiirlich gewachsenem 
Fels aus der steinigen Wuste empor. Leider blieb mir der Eingang 
in die mit modernen Kriegsmitteln ausgestattete alte Zitadelle 
versagt, und ich fuhr hiniiber zu den alten verwitterten Kónigs-
grabern der alten Kalifen, die sich mit ihren weiBen Kuppeln und 
Tiirmchen wie eine marchenhafte Stadt aus der Odheit ihrer 
Umgebung erheben. Nachdem ich die Nacht dort im Rasthaus 
zugebracht habe, fahre ich am Morgen wieder zuriick in das 
bunte Getriebe der Stadt und kehre am spaten Abend erst nach 
Sekunderabad zuriick. Diese Stadt ist ode und langweilig. Ihre 
Wichtigkeit besteht in einer starken englischen Militarbesatzung, 
die mit ihrer monotonen Umgebung in gutem Einklang steht 
und ihr wachsames Auge stets auf die Residenz des Nizam ge-
richtet halt. Nun befinde ich mich wieder im Indien von heute, 
wahrend das Reich des Nizams, welches den reizvollen Charakter 
stolzer Yergangenheit tragt, schon weit hinter mir liegt. 

DIE U N T E R I R D I S C H E N HOHLEN 
VON E L L O R A 

In der nordwestlichen Ecke des Staates Hyderabad, nahe an 
der Grenze des von óden, verbrannten Steinwiisten er-
fiillten Dekhanhochlandes, liegen die wunderbaren Tempel-

hóhlen von Ellora. Diese hervorragenden Bauwerke, welche drei 
verschiedenen Perioden entstammen, bilden zweifellos das GroB-
artigste, was buddhistische und brahmanistische Geschlechter 
fruherer Jahrhunderte an plastischen Bildwerken aus der Masse 
17* 



281 * 
Von Ceylon Zum Himalaja 

des gewachsenen Steins geformt haben. Schon in einem vorher-
gehenden Abschnitt meiner Schilderungen habe ich die im Suden 
Indiens gelegenen Hohlentempel der Sieben Pagoden beschrieben. 
Es sind ebenfalls Schópfungen dieses Zeitalters, vielleicht der-
selben Kiinstlergeschlechter, welche die Verherrlichung ihrer 
Gótter in diesen vollendeten Aushóhlungen des Gesteins zum 
hóchsten Ausdruck ihres religiósen Empfindens gebracht haben. 

Samtliche Hohlentempel in Indien, die von Mamallapuram im 
Suden, die Elefantahóhle bei Bombay, die Hóhlen von Ellora, 
Adjanta und Karla weisen ahnliche Merkmale in Darstellungen, 
Stil- und Formgestaltung auf, so daB sich ihr Ursprung wohl in 
demselben Zeitabschnitt vereinigt haben wird. Ais die Zeit 
ihrer Entstehung nimmt man fiir die buddhistische Periode das 
dritte bis fiinfte Jahrhundert, fiir che hinduistische das sechste 
bis zehnte Jahrhundert an. Ein besonderer Zug jener Zeit scheint 
es gewesen zu sein, die Orte der Gótterverehrung in den ge-
wachsenen Stein zu graben und die Altare und Tempel tief unter 
die Erde zu versenken. Der Ursprung dieser negativen Form-
gestaltung liegt in der alteren, aufbliihenden Kultur und Kunst 
der Buddhisten, welche ais erste dem Fels die Statten ihres reli-
giósen Kultes einverleibten. So finden wir, wie in Ceylon, auch 
in Indien wieder jene befruchtenden Einfliisse buddhistischen 
Geistes auf die spatere brahmanistische Kultur, dereń Denkmaler 
wir in den ahnlich anklingenden Formen neben den Schópfungen 
ihrer von dem Kulte Shivas verdrangten Vorganger in den 
Hóhlentempein Indiens beobachten kónnen. 

Eliora liegt abseits von der groBen Eisenbahnlinie, die von 
Bombay nach Jubalpore fiihrt. Man bringt einige Opfer, wenn 
man unter der furchtbaren Sonne des indischen Sommers zu 
diesen Wundern von Stein pilgert. Mit der Tonka, dem un-
verwiistlichen Gefahrt von landesiiblicher Art, fahre ich durch 
die ode, von einem graugelben Felsenmeer erfiillte Landschaft. 
Die Glut der Sonne flackert wie fliissige Lohe iiber dem steinigen 
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Boden, und mit ihren sengenden Strahlen hat sie das letzte Griin, 
das sparlich aus dem Staube und den Gesteinsspalten wachst, zu 
einem diirren, leblosen Gestriipp verwandelt. So weit das Auge 
reicht erblickt man nichts ais wie ein endloses Meer einer von 
Staub und Stein bedeckten Wiiste, in der gewaltige erratische 
Felsblócke wie Inseln emporragen. Der Weg zu dem Dak-
Bungalow erscheint mir endlos. Ein brennender Schmerz in 
meinen Schlafen wird durch das blendende Licht der Sonne und 
das ewige Riitteln der iiber Stock und Stein rattcrnden Kalesche 
zu scheinbarem Fieber gesteigert. Es ist am friihen Nachmittag. 
Die Sonne brennt unerbittlich, und die Hitze des Tages ist in 
dieser Felsenlandschaft zu zehnfacher Glut gesteigert. Kaum 
daC mir das schlotternde Dach des Wagens einen wirksamen 
Schutz vor diesem peinigenden Himmelslicht gibt. 

Noch habe ich zwei Stunden auf dem martervollen Weg dieser 
fluchbeladenen Einóde zuriickzulegen. Unterwegs begegnen uns 
Wanderer, Pilger und Heilige, lebendige Leichname mit Bettel-
schalen in den Handen. Ihr abgemagertes, skeletthaftes Aussehen 
verkórpert den leibhaftigen Hunger und die unfruchtbare Diirre 
dieses von den Qualen der Trockenheit heimgesuchten Landes. 
Sie kommen von den Hóhlen, wo sie ihre Gótter gesucht und 
ihnen geopfert haben, und kein Weg ist den Entsagungsvollen 
zu weit, keine Sonnenglut zu heiB, die ihnen das Bediirfnis ihrer 
diirstenden Seele nicht stillen kónnte. Endlich halt der Wagen 
mit der klapprigen, erschópften Rosinante vor dem Hause der 
Rast. Zwei Franzosen sind bereits dort abgestiegen, mit denen 
ich das diirftige Quartier briiderlich teile. Nachdem ich einige 
Stunden unter dem kiihlen Dache des Bungalows geruht habe, 
gehe ich hiniiber zu den unterirdischen Hóhlen. Die Sonne steht 
schon def, und die hohen Felsenblócke und umhergestreuten 
Triimmer werfen lange blaue Schatten auf die in den rótlichen 
Schein des sinkenden Lichts getauchte Erde. Plótzlich befinde 
ich mich vor dieser unter die Erde versenkten Tempelstadt. Es 
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ist ein fast uniibersehbarer klaffender Erdspalt, der sich in seiner 
hauptsachlichsten Richtung von Norden nach Siiden erstreckt. 

Ais ob eine fremde Weit von herrlichen Kostbarkeiten dort 
hinabgesunken ware, sehe ich auf der Basis der Schlucht die 
Oberreste groCartiger Bauwerke, Tempel, Schreine, Figuren von 
Tieren und Góttern, die von e ;ner eindrucksvollen Ruhe beseelt 
sind. Schon liegen Schatten des Abends iiber dem Abgrund der 
Schlucht, ais ich in ihre gahnende Tiefe hinabsteige. Hier haben 
altindische Geschlechter der von hohem Geist und Glauben be-
seelten Vólker eine iibermenschlich groBe Leistung vollbracht. 
Der Anblick dieser steinernen Wundei ist von iiberwaltigender 
Kraft. In jahrhundertelangem Bemiihen haben unzahlige von 
Menschen den Fels und die Erde ausgehóhlt und einen groBen 
Teil des tief in ihrem SchoBe ruhenden Gesteins freigelegt. Ge-
waltige Felsenmassen, welche auf diese Weise gewonnen wurden, 
sind von den Baumeistern und Bildhauern zu hervorragend 
schónen, architektonischen Schmuckstiicken verwandelt worden. 
Dieses Bauen und Erschaffen entstand nicht durch das Aufein-
anderschichten und Ubereinanderordnen von Gesteinsformen, 
wie wir es bei den ubrigen Tempelbauten der spateren hindu-
istischen und buddhistischen Perioden finden. Es war vielmehr 
ein Abtragen, ein negatives Bauen, das aus der bereits vorhan-
denen Materie der erdgewachsenen Felsen die massive Gestalt 
einer zusammenhangenden oder isolierten architektonischen 
Form, eines Gebaudes, einer Figur oder einer altarahnlichen 
Fassade schuf. Jene groBen, genialen Baumeister waren zugleich 
auch Bildhauer, die das tote Wesen des Steins durch den ge-
schickt gefiihrten MeiBel belebten und eindrucksvolle Gestalt 
aus leblos starrer Form bildeten. 

Von hohem kiinstlerischen und wissenschaftlichen Interesse 
sind bei denHóhlen von Ellora die ineinanderklingenden Formen 
zweier Stilepochen. Namlich die des Buddhismus und des Brah-
manismus. Beide sind sich im Sinne ihrer Ausdrucksformen ahn-



Die unterirdischen Hóhien von Eliora 2 6 3 

lich, obwohl sich dic geistigen Richtungen dieser Welten stark 
voneinander trennen. Unverkennbar machtig war jedoch dieser 
EinfluB buddhistischen Geistes und seiner Gestaltungsweise 
auf die nachfolgenden Geschlechter brahmanistischen Despoten-
tums. Wir sehen dies auch besonders an den alten buddhistischen 
Kultstatten Ceylons, wo die Formenwelt der drawidischen Er-
oberer und Zerstórer ihre Inspiration von dem Wesen bud-
dhistischer Kultur empfangen hat. Beide AuBerungen tragen 
jedoch die in den Seelen dieser Vólker so sehr verschiedenen 
Merkmale ihres geistigen Lebens, die selbst dem aufmerksamen 
Laien in die Augen fallen werden. Hier diese in die Lehre Bud-
dhas verkorperteRuhe und das durchgeistigte Wesen einer hohen 
Empfindsamkeit. Dort das wirre, von wilder Phantasie und iiber-
sinnlichem Denken durchsetzte Innenleben der brahmanistischen 
Gefuhlswelt, die unter den Einfliissen der buddhistischen Ver-
gangenheit dem Ausdruck ihres wahren Gesichts manche frem-
den Ziige verleiht. 

In den Hóhlen von Ellora sehen wir eine der bedeutendsten, 
geschichtlichen und kulturellen Entwicklungsphasen des alten 
Indiens vor uns. Fur den Kiinstler und Wissenschaftler sind diese 
Statten, in denen wir die Denkmaler verschiedener Glaubens-
richtung noch in bester Konservierung vor uns sehen, Fund-
gruben, die einen kóstlichen Schatz des wertvol)sten kunst-
und kulturgeschichtlichen Materials bergen. AuBer den Bau-
werken der fortgeschrittenen buddhistischen Kunst und For-
menwelt finden wir hier die ersten Anfange brahmanistischer 
Kultur und jene der verwandten jainistischen Geschlechter in 
engem Nebeneinander, ohne daB die wesentiiche Harmonie des 
Gesamtbildes dadurch beeintrachtigt ist. Auf der Basis, ungefahr 
in der Mitte der Schlucht, erhebt sich das hervorragende Prunk-
stiick des Kalaisatempels, der wohl das bedeutungsvoilste Bau-
werk der Hóhle ist. Er stellt das Sinnbild des Himalajaberges 
Kalaisa dar, welcher nach der Sage der Wohnsitz des Gottes 



264 * Von Ceylon Zum Himalaja 

Shiva gewesen sein soli. Der iiberaus kunstvolle, mit reichem, 
figiirlichem und ornamentalem Schmuck versehene zweistóckige 
Bau ist aus dem erdgewachsenen Fels gehauen und bedeutet ein 
Wunderwerk hinduistischer Bildhauerkunst. In der Nahe erhebt 
sich eine mit vollendeter Profilierung und reichen Skulpturen 
geschmiickte Saule, die von allen iibrigen Bauwerken losgelóst, 
einem turmartigen Altar gleicht. 

Die Felswande, die wie senkrechte Mauern die Hóhle um-
schlieBen, sind mit endlosen Friesen reliefhafter Darstellungen 
aus dem Gótterleben bedeckt. Kaum findet das Auge in diesem 
Reichtum von Linien und Formen einen Stiitzpunkt, denn wo-
hin man blickt, sind Bilder und plastische Werke von vollendeter 
Schónheit iiber- und nebeneinandergereiht. Ganze Vólker und 
ihre Generationen miissen an der Entstehung dieser fabelhaften 
Kunstwerke beteiligt gewesen sein, und es ist ein Ratsel, wie man 
wohl in jener Zeit die technischen Schwierigkeiten, die sich bei 
der Bearbeitung und Aushóhlung dieser harten Gesteinsmassen 
ergeben haben, bemeistert hat. Tief unter der Erde sind Hóhlen 
und Galerien eingegraben, zu dereń AusmeiBelung man Jahr-
hunderte gebraucht haben mag. Wie war es jenem rastlos arbei-
tenden Geist und den nimmermiiden Handen dieser von hohem 
Glauben erfiillten Menschen nur móglich, diese ungeheuren 
Felsen zu lockern, sie zu durchbrechen und fortzubewegen ? 
Zweifellos sind hier Tausende von Menschenhanden am Werk 
gewesen, um diese gigantischen Leistungen des Auf- und Ab-
bauens im Innern des harten Gesteins zu vollbringen. Im Geiste 
sehe ich die Entstehung dieser Hóhlenheiligtiimer, in der sich 
die religiose Inbrunst ganzer Vólkerstamme verkórpert, vor mir. 
EinfluBvolle, von dem Geiste ihrer Religion bewegte Kónige 
und Priester wuBten die Kraft des gesamten Volkes in den Dienst 
ihres von hohen Gedanken und Zieleń getragenen Strebens zu 
stellen. Und alles, was man schuf, war von der Idee der Religion 
und des Glaubens erfiillt. Wie ware es auch anders móglich ge-
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wesen, diese ungeheuren, aus der Seele des Volkes geborenen 
Leistungen von fast iibermenschlicher Kraft und hóchster kiinst-
lerischer Eingebung zu erschaffen! 

Oft spiiren wir aus manchen diesen Motiven die Eigenart der 
erfinderischen und technischen Individualitat, welche diesen 
Kiinstlern und Baumeistern zu eigen war, heraus, denn die Dar-
stellungen und die technisch-geniale Form des Aufbaus sind oft 
in sich sehr verschieden und pragen den Sinn und Geist ihres 
Schópfers deutlich aus. Ganze Felsplatten und groBe senkrechte 
Gesteinstafeln sind in figurenhafte Reliefs verwandclt. Sie ahneln 
denen, die ich indensudlichenHóhlentempelnvonMamallapuram 
gesehen habe. Ja es scheint mir sogar, ais ob sie unter dem MeiBel 
derselben Kiinstler entstanden sind, denn auch die Profile, Gesimse 
und Fratzen, diese karyatidenahnlichen Tierfiguren, welche Ló wen 
und Elefanten darstellen, tragen verwandte Ziige mit denen in 
den anderen Hóhlen Adjantas, Elefantas und Mamallapurams. 

Doch nicht allein die Kunst des Brahmanentums und der 
jainistischen Periode ist es, die uns hier mit allen ihren eigen-
artigen Schónheiten fesselt. Denn auch der Geist Buddhas hat 
in Ellora Werke geschaffen, die von vollendeter GroBe sind. In 
den senkrecht aufsteigenden Wanden der Schlucht befinden sich 
etagenweise iibereinander die tiefen Kammern dieser zellenahn-
lichen Klosterwohnungen der buddhistischen Mónchorden und 
die mit zahlreichen Buddhastatuen geschmiickten Hallen, in 
denen die Gottesdienste und Versammlungen der Mónche und 
Glaubigen stattgefunden haben. 

Geheimnisvolle Feierlichkeit liegt in den von kuhler Luft 
durchwehten Gewólben, welche die unterirdische, zauberhafte 
Welt dieser Gottheiten umschlieBen. Auch die jainistischen Hei-
ligtumer, welche sich durch einen ganz besonderen, an die brah-
manistische Art anklingenden Formenreichtum auszeichnen, ent-
halten Werke, welche sich dieser Kunst Buddhas und Brahmas 
wiirdig zur Seite stellen kónnen. 
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Wer die wundersame Weit der Ellorahohlen eingehend stu-
dieren will, kann Tage und Wochen an dieser Statte verweilen. 
Noch oft stieg ich aus der óden Steinwiiste, welche sich rings um 
die Hohlen erstreckt, hinunter in die Schlucht, um diese aus dem 
SchoBe einer glorreichen Zeit Indiens geborenen Werke zu be-
wundern und den tiefen Sinn ihres an bildhaften Darstellungen 
so reichen Wesens verstehen zu lernen. 

BOMBAY UND D I E T U R M E D E S 
S C H W E I G E N S 

Bombay ist eine der altesten Siedlungen der Englander in 
Indien. Es ist heute die vom Geiste derNeuzeit beherrschte 
Stadt, in dereń Mauern, ahnlich einer kontinentalen GroB-

stadt, nahezu eine Million Einwohner in enger Bedrangnis und 
lichtloser Dumpfheit unter dem Zwange raumlicher Einschran-
kung leben. Die Stadt liegt auf einer langgestreckten, schmalen 
Insel, die vom Ozean umgeben und mit dem Festland durch eine 
Briicke verbunden ist. Ihrer 0berv6lkerung und Ausdehnung 
hat das brandende Meer ein zeitliches Ziel gesetzt. Mit den Mit-
teln fortschrittlichen, westlichen Kulturgeistes sucht man jedoch 
heute diese hemmendenFaktoren einer in sozialer und wirtschaft-
licher Hinsicht gestórten Fortentwicklung aus dem Wege zu 
raumen, um der Stadt das lebensnotwendige Wachstum ihrer 
Peripherien zu ermóglichen. 

Die Griindung der Stadt fallt in das Jahr 1661. Sie verdankt 
ihren Ursprung den Portugiesen, welche von diesem Punkte, 
Bom-Bahia genannt, ihre Handel sbeziehungen mit Indien zu 
festigen begannen. Doch schon einige Jahre nach ihrer Griin-
dung ging die Siedlung pachtweise an die ostindische Handels-
kompanie in englischen Besitz iiber, und ein Jahrhundert spiiter 
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ist sie ganz in den Handen Englands, welches von hier aus die 
Besitzergreifung seiner indischen Gebietsteile einleitet. Heute ist 
Bombay eine Weltstadt, die, wie so manche anderen groBen 
Stadte Indiens, ihr Emporbliihen dem von dem wirtschaftlichen 
Interesse Englands begiinstigten EinfluB des westlichen Gei-
stes verdankt. Bombay besitzt den gróBten und bedeutendsten 
Hafen Indiens, und wer den Wald seiner Masten und rauchenden 
Schiffsschlote, das kribbelnde Leben seiner Pierś und Kais ge-
sehen hat, wird den iiberwaltigenden Eindruck, den man von 
diesem gewaltigen Treiben empfangt, nicht vergessen. Aus der 
Monotonie des Siidens kommend, werde ich plotzlich mitten in 
diese von dem Einflusse abendliindischen Geistes und eines inter-
nationalen Weltverkehrs belebten Sphare einer modernen GroB-
stadt versetzt. Nachdem ich Madras und viele andere Stadte im 
Siiden gesehen hatte, war ich gewohnt, die iibrigen Metro-
polen Indiens mit dem bescheidenen MaB, welches mir die Ein-
driicke dieser siidlichen Stadte mit auf den Weg gaben,zu messen. 
Doch meine Vorstellungen sollten durch das gewaltige Erlebnis, 
welches das Betreten Bombays und seiner grandiosen Anlage ais 
Weit- und GroBstadt fiir mich zu bedeuten hatte, bei weitem 
iibertroffen werden. 

Nach einer starken nachtlichen Abkiihlung, die der letzte Teil 
meiner Fahrt von Madras nach Bombay durch das Passieren des 
westlichen Randgebirges brachte, erreiche ich in der Morgen-
friihe Bombay. In der riesenhaften Bahnhofshalle des Viktoria 
Terminus herrscht bereits reges Leben. Der Postzug aus dem 
Siiden brachte Hunderte von Reisenden. Oberall die Anzeichen 
eines nimmerruhenden, gesteigertenVerkehrs, dessen Leben einen 
prickelnden Nervenreiz verursacht. Alles flutet zu und von den 
Ausgangen der gewaltigen Bahnsteige. Ein Heer von Kulis und 
Lastentragern belagert die Hallen, die vor denPlattformen liegen. 
Auf vierundzwanzig Geleisspuren miinden die Strecken, welche 
Bombay mit ganz Indien verbinden. Driiben wartet der ExpreB-
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zug nach Kalkutta, welcher den indischen Kondnent in der Breite 
einiger tausend Kilometer vom Westen nach dem Osten durch-
queren wird. Reisende, die noch von den kiihlen nordischen 
Spharen Europas umgeben, unmittelbar vom Deck des heute 
nacht eingelaufenen Ozeanriesen kommend, den Boden von 
Bombays Eisenbahnstation betreten, fiillen die Plattform, auf 
der das rege Leben hastenden Verkehrs auf und nieder flutet. 
WeiB dominiert. Nur die Turbane und fliegenden Tiicher der 
hin und her eilenden Boys und Gepacktrager sind bunt und 
tragen das farbenfrohe Leben der StraBen in die diisteren, von 
Rauch und RuG geschwarzten Hallen des Bahnhofes. 

Beim Betreten der Stadt trifft mein Blick breite, von groBen 
monumentalen Gebauden umsaumte StraBen. Das typische Bild 
der vom Westen nach dem Osten getragenen GroBstadt. Saubere 
Stadtviertel nach europaischem Muster mit weiten, von Griin 
umgebenen StraBen. Herrliche Alleen und kultivierte Anlagen. 
Breite Platze mit Denkmalern und subtropischer gepflegter Vege-
tation. Parks, Strandpromenaden mit internationalem, welten-
bummlerischem Verkehr. Doch sonst ist es nichts, was dem Wesen 
dieser Europaerstadt ein besonderes Geprage verleiht, und wenn 
ich die Urspriinglichkeit und malerischen Reize einer solchen 
Stadt suche, so finde ich sie gewóhnlich nicht in den prunkenden 
Stadtvierteln des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. 
Wohl haben auch diese manche Besonderheiten, die das Auge 
erfreuen und befriedigen kónnen. Und gerade Bombay hat, wie 
keine zweite Stadt in Indien, diese augenfalligen Merkmale einer 
geschmacklich hohen Kultur, die es verstanden hat, die Vorteile 
einer herrlichen Natur mit der GroBziigigkeit moderner Stadt-
anlagen reizvoll zu verbinden. 

Die breite Strandpromenade, die mit ihren von Palmen be-
gleiteten Reit- und Fahrwegen von Colaba in weitem Bogen der 
schaumenden Meeresbucht entlang nach Malabar-Hill hiniiber-
fiihrt, ist ein wertvoller Ausschnitt dieser naturbedingten Schon-
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heiten der Stadt. Der Malabarhugel, eine niedrige, von herr-
lichen Baumbestanden bedeckte schmale Landzunge, die weit 
ins Meer hinausragt, ist das Paradies Bombays. Dort wohnen in 
ihren marchenhaften Palasten und Landhausern die Krósusse des 
Ostens und Westens, die Industriemagnaten Bombays, unter 
denen die Parsen eine bedeutende Rolle spielen. Es sind ein-
gewanderte Perser, die Anhanger der Lehre Zoroasters, die durch 
die fanatischen Horden des Islam aus ihrer Heimat vertrieben 
und, nach dem Osten wandernd, in Indien eine neue Nieder-
lassung gefunden haben. Nach der Griindung Bombays sammelte 
sich hier ein groBer Teil von ihnen unter dem Schutze Englands, 
wo sie sich zu einer starken Gemeinde zusammenschlossen und 
an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes einen regen 
Anteil hatten. Ihr ausgepragter Handels- und Geschaftsgeist 
brachte ihnen bald die fiihrende Stelle im Wirtschaftsleben Bom-
bays. Die groBe Industrie der Spinnereien und Webereien Bom-
bays in Tarteo, Parel und Warlee, wovon einzelne Werke bis zu 
zehntausend Arbeiter beschaftigen, ist ausschlieBlich in ihren 
Handen. Mit Hilfe ihres marchenhaften Reichtums haben sie sich 
durch ihre philanthropische Betatigung schon manches stattliche 
Denkmal gesetzt. Eine groBe Anzahl Einrichtungen, die der so-
zialen Fursorge des Volkes und seiner geistigen Erziehung zu-
gute kommen, sind durch die Millionenstiftungen der reichen 
Parsen ins Leben gerufen worden, und England hat mit Orden, 
Titeln und Adelspradikaten nicht gespart, die menschenfreund-
lichen Werke zu belohnen. 

Der Parse ist der vorherrschende Typ Bombays. Ohne ihn 
ware das offentliche Leben der Stadt heute nicht mehr denkbar. 
t)berall in den Stadtvierteln der westlichen und óstlichen Welt 
sehen wir die blassen, fahlgelben Gesichter der Manner, mit dem 
jiidischen Typus und den eigenartigen, tschakoahnlichen Kopf-
bedeckungen und die Frauen mit ihren malerisch geschlungenen, 
gemusterten Sarongs, unter denen sich oft diskret die modische 
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Eleganz und Charme europaischer Art verbirgt. A m Abend, 
wenn sich das elegante Treiben auf der Colaba-Seite des Korsos 
zu regen beginnt, sind es die reichen Parsen Bombays, die in 
ihren eleganten, von exotischen Kutschern und livrierten Indem 
besetzten Gefahrten und Luxusautomobilen die Buntheit, welche 
am Strande hin und her wogt, durch die reprasentative Seite 
ihres Daseins beleben. Den grellen Gegensatz zu diesem schwulst-
haften Leben der Wohlhabenheit und des farbigen Gepranges 
bilden die diisteren Viertel der Eingeborenen, die an dumpfer 
Enge und Obervólkerung kranken und ein dunkles Kapitel in 
der Chronik dieser Stadt bilden. Zwischen einem von den trtiben 
Schwaden der Rauchwolken und einer stickigen, feuchtwarmen 
Atmosphare belagerten Hausermeer drangen sich die Massen der 
werktatigen Bevólkerung, die von dem zermiirbenden Geist einer 
modemen Kultur iiberschattet ist. 

Ahnlich wie in anderen groBen Hafenstadten des Ostens ist 
auch hier der vielseitige Internationalismus des Orients in einem 
gettoahnlichen, dumpfen Lochę vereinigt. Gegen den dort sich 
haufenden Schmutz und Unrat kampft die englische Gesundheits-
behórde einen Kampf der Verzweiflung. Taglich werden Tau-
sende von Drahtfallen am Herde der Pest und Cholera, in den 
Vierteln der Eingeborenen und in der Nahe der Hafenspeicher, 
niedergelegt, um die Scharen von Ratten, die ais Trager der Pest 
gelten, zu vernichten. Zwischen den Silos des Hafens und den 
engen Winkeln der Gassen sah ich diese Tiere, die in Haufen wie 
die Sperlinge auf den StraBen zu finden sind. Ihr Blut tragt den 
Keim der Beulenpest, der durch den Floh auf die Menschen 
ubertragen wird. In den letzten zwanzig Jahren starben rund 
zehn Millionen Menschen an den Folgen dieser Seuche, die 
jedoch, periodisch auftretend, durch die sanitaren MaBnahmen 
der Behórden immer mehr im Ruckgang begriffen ist. 

Der Betrieb in den Hafenvierteln wogt Tag und Nacht. Un-
aufhórlich sausen die Krane und Exhaustoren, welche den Bauch 
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der Schiffe fiillen und entleeren. Eisenbahnziige stehen auf den 
Pierś, um den zeitraubenden Verkehr der Umladungen zu er-
leichtern. Uber dem Chaos der SchifFsmasten und Schornsteine 
lagern die Schwaden gelbgrauen Rauches und dichter Dunst-
schleier. Eine driiekende Atmosphare erfiillt das gesamte Hafen-
yiertel, und die fur Hafenstadte so typischen Geriiche von Teer 
und Hólzern, von Friichten und scharf duftenden Gewiirzen 
schweben ewig iiber dem Getriebe der Menschen. Verwesungs-
gestank, der aus den lagernden Speichern dringt, zieht Myriaden 
von Ungeziefer herbei. Die Heere von Kulis nnd schwarze 
Kohlentrimmergestalten bevólkern die Kais. Ewiges Rasseln 
und Tosen erfiillt die Luft. Dampfsirenen heulen, und in dem 
unaufhórlichen, gerauschvollen Gang dieses gigantischen, mah-
lenden Riiderwerkes klingt der monotone Chor menschlichen 
Lebens und Webens, der Tag und Nacht wie das Summen eines 
Bienenschwarmes iiber dem Hafen liegt. Immerfort, fast ohne 
Unterbrechung, klingt das eintónige Lied der eingeborenen 
Kohlenzieher, die driiben von den schwarzen Bergen wie eine 
endlose, lebendige Kette an den Brucken der Dampfer auf und 
nieder steigen und die leeren Bunker der Schiffe mit Kohlen 
fiillen. Viele Tausende von Menschen finden hier an diesem 
grauen, diisteren Ort, weit entfernt von ihrer sonnigen, fried-
vollen Heimat, das kargliche Brot. Andere wieder verrichten ge-
duldig in den feuchtheiBen, zum Ersticken dumpfen Gefangnissen 
der Fabriken, wo tage- und nachtelang die Webstiihle und Mil-
lionen von Spindeln surren, ihre aufreibende und geistestótende 
Arbeit. 

Bei einem Gang durch die dunkelsten Viertel der Hafenstadt 
zeigt mir das Schreckgespenst moderner Zivilisation seine ge-
fahrlichen, nimmersatten Fangę. Kaschemmen, aus denen der 
Dunst von Fusel und vergorenem Palmwein weht, saumen die 
Gassen. Versteckte Opiumhóhlen, Spielhóllen und andere Statten 
orgiastischen Treibens verschlingen ihre Opfer und speien sie im 
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Zustande fieberhafter Delirien und Tiunkenheit wieder aus. In 
dunklen Winkeln treiben sich zerlumpte Gestalten von Frauen 
und Mannern mit dem Ausdruck niederster Instinkte und den 
Zeichen vertierter und lasterhafter Gesinnung umher. Oberall 
Schmutz und Elend, Degeneration und Niedertracht. Es ist ein 
Bild schlimmsten, geistigen und moralischen Tiefstandes, der 
durch die unheilbaren Zustande sozialer Vernachlassigung in 
erschreckender Weise gefórdert wird. Mitten in diesem Elend 
der GroBstadt, unter Elenden und Hilfsbediirftigen, wirkt die 
Heilsarmee. Ich traf ihre Apostel in den iibelsten Vierteln Bom-
bays und bewundere die von hohen menschlichen Idealen ge-
tragenen Miihen und Opfer, mit weichen diese Manner und 
Frauen ihre schwere Mission erfiillen. 

Welche Kontraste, wenn man dort hiniiberkommt in die 
vom Licht der Sonne und der wiirzigen Luft der See umfluteten 
Viertel der Reichen und Machtigen Bombays! Dieser Malabar-
Hill, das Dorado Bombays, mit seiner von duftenden Hainen 
und herrlichen Garten erfiillten Landschaft, mit seinen Palasten 
und feenhaften Anwesen, mit den Hanging-Gardens, in dem mir 
die Pracht einer subtropischen und tropischen Flora entgegen-
leuchtet. Dort ist durch den Atem dieser wundervollen Vege-
tation und die kiihle Brise, welche die freien Ufer der Bucht um-
spiilt, durch die wiirzige Atmosphare des Ozeans das Klima 
des indischen Sommers allmahlich ertraglich geworden. A m 
Abend ist es in den Monaten des trockenen, indischen Sommers 
sogar oft empfindlich kiihl, und der an die Hitze gewóhnte Kór-
per schaudert bei der so plótzlich gesunkenen Temperatur des 
Abends und der Nacht. Fiir den Fremden bietet Bombay und 
seine Umgebung eine Fiille interessanter Dinge. Die groBe Stadt 
selbst gleicht einem Museum, dessen Werte der Schónheit und 
des Wissens von unerschópflichem Reichtum sind. 

Auf einer kleinen Insel, welche in der Bucht von Bombay 
liegt, besuchte ich die Hohlentempel von Elefanta. Es sind be-
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deutende Merkmale akindischer Tempelbaukunst, dereń figu-
raler Darstellungsreichtum def in den Fels yersenkt ist. In ge-
heimnisvollen Hóhlen und Kammern, die unter der Erde liegen 
und mit unendlichem FleiS aus dem Gestein herausgemeiCelt 
sind, treten mir die kolossalen Gótterbilder Shivas gespenstisch 
aus dem Halbdunkel entgegen. Der architektonische Aufbau und 
auch der Figurenschmuck ist iiberaus streng in der Form und 
erinnert in seiner Gestaltung oft an die Gliederung der alt-
agyptischen Tempel. Den Gott Shiva sehen wir in mannigfaltiger, 
plastischer und reliefartiger Darstellung, ais Nataradjha, der Herr 
der Tanzer, in wilder Bewegung mit sechsfachen Armen, den 
Weltentanz darstellend. Ais Ardhanarisha, das zweigeschlechtige 
Wesen, welches ais Symbol der Verbindung mit seiner góttlichen 
Gattin Durga gilt. Viele dieser hervorragenden, mit packender 
Lebendigkeit gemeiBelten Bildwerke und auch die archaistischen 
Gliederungen der Architektur erinnern an jene Hóhlentempel 
der Sieben Pagoden von Mamallapuram bei Madras. Leider sind 
sie durch Zerstórung, Verwitterung und Uberschwemmungen in 
fragmentarischen Zustand versetzt. Hatte ich in Bombay noch 
vieles sehen und kennenlernen wollen, ich hatte wochenlang 
verweilen miissen. 

AuBer einer groBen Anzahl wissenschaftiicher Institute, Mu-
seen, Bibliotheken und anderen óffentlichen Gebauden, die dem 
Fremden in der tolerantesten Weise offen stehen, besitzt auch 
Bombay, wie alle iibrigen Stadte Indiens und der Welt, seine 
Eigentiimlichkeiten, die dem Wesen der Stadt und ihrer Men-
schen ein besonderes Geprage verleihen. Es sind Dinge von sel-
tener Eigenart, die unserer abendlandischen Geisteseinstellung 
oft fremd und absurd erscheinen, dereń Merkwiirdigkeiten je-
doch zu tiefem Nachdenken zwingen. Manche Menschen mógen 
durch derartige Erscheinungen wenig beriihrt werden, weil sie 
sich der Gedanken- und hmpfindungswelt eines fremden Landes 
und seines Volkes nicht zu nahern vermógen. Um so mehr konnte 
18 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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ich es verstehen, daB sich viele solche Gemiiter iiber Dinge 
lustig machen, dereń Geschehen fur sie lediglich ein sensationelles 
Ereignis bleibt und dessen tieferer Sinn ihrer Auffassung fern-
liegt. Indien, das Land der Wunder, ist iiberaus reich an derar-
tigen Ereignissen und Einrichtungen, die uns ihrer Art nach wohl 
fremd sind, dereń Sinn und Wesen wir jedoch, wenn wir die 
Seele des Volkes verstehen wollen, erfassen miissen. Man kann 
es aus diesem Grunde gerade in Indien haufig beobachten, wie 
wenig Verstandnis und Empfinden der Fremde, und besonders 
der reisende Europaer, manchen Sitten und Brauchen entgegen-
bringt, die aus der Seele des Volkes und seiner Rasseneigenart 
geboren werden. Bei vielem scheint man nur mit den niichternen 
Sinnen und mit dem MaB des abwagenden Verstandes zu messen, 
wahrend man an ursachlichen Inspirationen und Gedankentiefen, 
welche die Grundlagen alles menschlichen Geschehens bilden, 
interesselos voriibergeht. In diesen AuBerungen, die ich wahrend 
meiner Reise in Indien bei den Tragern westlicher Kultur mehr 
ais haufig beobachten konnte, liegt ein von dem Diinkel eines 
iibertriebenen SelbstbewuBtseins gestarkter Ausdruck der Ver-
achtung fiir alles, was die oft engbegrenzte, geistige Sphare des 
Westens tangiert. Diesen Ausdruck der Geringschatzung emp-
findet niemand mehr ais diese Vólker, dereń von tiefstem Ernst 
und hoher Empfindung getragenes Leben den Menschen frem-
der, umherreisender Nationen nicht mehr ais ein Schauspiel voll 
Ergótzlichkeiten bedeutet. 

Nicht nur die groBen, von dramatischem Ernst erfiillten Kult-
statten der Hindus im Siiden und Norden Indiens, sondern auch 
Bombay besitzt manches, was bei vielen Fremden, die es aus 
sensationeller Neugierde zu sehen wiinschen, nur ein mitleids-
volles Lacheln erweckt. Eine dieser vielbesuchtesten „Sensa-
tionen" der Fremden ist der Panjrapol, das Tierhospital fur lei-
dende und verkriippelte Tiere. Was in dieser Idee der Inder 
verborgen liegt, wird vielen fremd bleiben. Man móge jedoch 
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den Sinn einer so eigenartigen Anschauung, die den Hindu zu 
diesem von tiefem menschlichen Mitgefiihl inspirierten Willen 
und Gedanken geleitet hat, erkennen. Wenn es auch mit unseren 
abendlandischen Begriffen liber das Wesen rein menschlichen 
Empfindens in einigem Widerspruch stehen mag, so ist die Ein-
richtung des Panjrapols, der seine Entstehung den religiósen 
Gesetzen des Hindus verdankt, zu verstehen. In diesem von 
eingeborenen Wohltatern gestifteten und geleiteten Tierasyl 
finden kranke, krtippelhafte, verwundete und altersschwache 
Haustiere aller Gattungen Aufnahme und Pfłege. Ich habe den 
Panjrapol besucht und war tief erschiittert liber die Eindriicke, 
die ich dort von dem Schicksal dieser hilflosen Tierwelt empfing. 
Vielfach steht man jedoch dem Leiden der Tiere, denen man im 
Panjrapol das Leben und den Jammer ihres Daseins erleichtern 
móchte, mit der dem Hindu eigenen fatalistischen Lethargie 
gegeniiber. Doch in dem Willen, diesen Freunden der Menschen 
zu helfen, liegt ein schóner Zug urwiichsiger und tiefer Gemiits-
art, die auch in den streng religiósen Gesetzen liber die Heiligkeit 
aller tierischen Lebewesen und der Schonung ihres Daseins zum 
Ausdruck kommt. Bei den Hindus frommer Sekten findet diese 
Riicksicht auf das Leben der Tiere in der oft extremsten Form 
ritueller Handlungen Ausdruck. Man tótet nie ein Tier, genieBt 
weder das Fleisch noch andere Bestandteile, die dem Kórper des 
Tieres entnommen sind. Ja, in manchen strengglaubigen Kreisen 
befreit man sogar die Hauser, weniger aus Reinlichkeitstrieb ais 
aus rituellen Griinden, von dem darin befindlichen Ungeziefer, 
damit dieses nicht durch ungliickliche Zufalle getótet wird. Man 
filtriert das Trinkwasser, bindet Tiicher vor Mund und Nase, 
um kleine und kleinste Lebewesen nicht einzuatmen oder auf 
andere Weise umkommen zu lassen. Und trotzdem wird in den 
breiten Volksschichten Indiens die Tierschinderei gegeniiber 
allen Haustieren mit oft unerhórter Grausamkeit getrieben. Es 
ist dies einer der vielen merkwiirdigen, krassen Gegensatze, die 
18* 
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wir im Leben des Inders so haufig beobachten, und dereń Ur-
sache in der naturbedingten Individualitat dieses Volkes seiner 
in sich so sehr verschiedenen Lebens- und Glaubensauffassungen 
zu suchen ist. 

Wenn wir die Eigenheiten dieses Landes und seiner Vólker 
kennen, so kann uns in Indien nichts, was unseren Begriffen fremd 
erscheint, in besonderes Erstaunen setzen. Vieles, was ich auf 
meinen Reisen im Siiden in den Tempelstadten und in ortho-
doxen hinduistischen Kreisen des Volkes sah, schien mir von 
diesem Wesen iibersinnlicher Mystik und von den Gedanken 
einer fieberhaft-phantastischen Geistesanschauung getragen zu 
sein. Und alle diese erschiitternden Erlebnisse, welche mir oft 
wie bizarre Traume erschienen, haben ihren Ursprung aus der 
Seele des Volkes, aus seinem tiefsten Innem, das in diesem 
Falle vor allem die religióse Empfindung und der Glaube dieser 
Menschen bedeutet. Und wer vermag es, diese seit Jahrtausenden 
tief verwurzelte, mit allen Fasern seines Lebens verbundene 
Eigenart eines Volkes kraft einer scheinbar hóheren ethischen 
und geistigen Einsteilung im Grunde zu verandern I — 

Auch die Parsen Indiens haben, trotzdem sie in geistiger und 
kulturelier Hinsicht dem Wechsel und den Eintfussen der Zeit 
gefolgt sind, ihre Besonderheiten, die ihrer Gemeinschaft das 
Geprage ureigenster Tradition geben. Ihr uraltes religióses Le-
ben ist, ungehindert durch Veranderungen, die sich im beweg-
ten Laufe seiner Entwicklungsgeschichte vollzogen haben, das 
gleiche geblieben. Einer der sichtbaren Beweise des starken, 
religiósen Empfindens bei den Parsen zeigt uns Bombay in diesen 
weltbekannten Turmen des Schweigens. Es sind die Friedhófe 
der Parsen, die, von einer geheimnisvollen Mystik umgeben, 
einen besonderen Reiz auf die fremde menschliche Phantasie 
ausiiben. Eine fur diese Zwecke besonders ausgestellte Erlaubnis 
des Parsi-Sekretariats ermóglichte mir den Besuch dieser eigen-
artigen Begrabnisstatte. Sie befindet sich weit drauBen zwischen 



Bombajr und die Turme des Schweigens 277 

den griinen Hainen des Malabar-Hills. Diisteres Schweigen liegt 
dort unter dem dammerigen Schatten hoher Baumgruppen, die 
den Garten bedecken. Inmitten eines stillen Waldchens liegt ein 
kleiner Tempel, in dem die Parsipriester die ewig lodernde 
Flamme des heiligen Feuers unterhalten. Von einer einsam ge-
legenen Terrasse geniefie ich einen herrlichen Blick iiber die in 
flimmernden Dunst gehiillte Stadt, dereń fernes Treiben wie das 
Brausen einer riesigen Kaskadę heriiberklingt. Am FuBe des 
Hiigels liegt die blaue Meeresbucht. Es ist, ais ob der Ozean das 
ewige Getóse dieses menschlichen Raderwerkes mit dem ein-
tónigen Rhythmus seiner Brandung begleiten wolle. Ein Fiihrer 
in der Tracht der Parsen begleitet mich in die Nahe der Tiirme, 
die hinter dichten Baum- und Palmengruppen verborgen liegen. 

Schon von ferne hóre ich das Krachzen der hungrigen Leichen-
warter, der Aasgeier, die ihre Heimat in diesen dunklen, schauer-
lichen Garten haben. Zwischen ewigem Griin leuchten die 
Mauern dieser sonderbaren Bestattungstiirme. Auf ihren Zinnen 
warten Hunderte dieser Vógel auf den nachsten Leichenschmaus. 
Die Tiirme gleichen einem kreisrunden, nach oben geóffneten 
Becken. Sie haben einen Durchmesser von 12 bis 20 m und sind 
etwa 7 bis 10 m tief. Eine seitliche Offnung, die mit einer Fall-
tiir verschlossen ist, fiihrt in das Innere, in welchem sich drei 
iibereinanderliegende Roste befinden. Hier werden die Kórper 
der verstorbenen Parsen niedergelegt und dem FraB der Geier 
iiberlassen, denn Feuer und Erde sind den Parsen, den Feuer-
anbetern, heilig. Beides darf durch die Unreinheit des toten 
menschlichen Kórpers nicht befleckt werden, und noch ehe die 
tjberreste des Menschen die Erde beriihren, miissen sie von der 
zersetzenden Faulnis, welche der gestorbenen Materie anhaftet, 
befreit sein. Die leichenraubernden Vógel bilden bei dieser Parsi-
bestattung die freiwilligen Helfer, indem sie den Kórper der 
Leiche zerfleischen und so die Zersetzung beschleunigen. Der 
elementaren Einwirkung der Natur wird das iibrige belassen. Die 
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Reste der Leiche sammeln sich in einem Behalter, in welchen die 
trichterfórmig abfallende Plattform des Turmes miindet. Hier 
werden sie durch eine kiinstliche Filtrieranlage der Erde zu-
gefuhrt. Wahrlich, ein merkwiirdiger Brauch, den ich bei diesen 
feinsinnigen und fur die westlichen Kulturanschauungen so sehr 
empfanglichen Parsen am wenigsten gesucht hatte. Doch es ist 
das Gesetz ihrer Rcligion und der Wille Zarathustras, dessen 
Lehre alle Regeln des Lebens und Sterbens bestimmt. 

Mein Fiihrer zeigt mir das Modeli mit dem Querschnitt des 
Turmes und erklart den Vorgang der Bestattung. Auch er ist 
ein Sohn Zoroasters, und auch ihn werden einst die mit Men-
schenfleisch gemasteten Geier in den Tiirmen zu Fetzen zerren. 
Doch er findet nichts Sonderlichcs bei diesem Gedanken, der 
sich fast taglich mit derselben Schauerlichkeit vor seinen Augen 
verwirklicht. In einer Stunde findet eine Beisetzung statt. Ich 
sehe den Leichenkondukt mit der Bahre voran, driiben an der 
Bucht heraufziehen. Ein langer Zug Trauernder folgt in paar-
weiser Reihe. Es sind lauter Manner, die sich wahrend des Ge-
hens beim Tragen der Leiche ablósen. Damit erweisen sie ihrem 
Toten die letzte Ehre. Lautlos erheben sich einige der Geier, die 
trage auf der Rampę der Tiirme sitzen und mit dem Instinkt ihres 
Geschlechts den neuen Toten wittern. Sie ziehen weite Kreise 
iiber der Bucht und begriiGen den Leichnam mit heiserem 
Krachzen. Auch die iibrigen Vógel, die auf den Zinnen und 
den Asten der Baume lauern, werden von Unruhe gepackt. 
Keifend und balgend, mit den riesigen Schwingen schlagend 
und den Schnabeln sich bekampfend, sucht einer dem andern 
den vorteilhaftesten Platz auf der Mauer streitig zu machen. 

Ich verlasse die Statte des Grauens. Der Garten wird wahrend 
der Bestattungsszene fur Fremde geschlossen. Am Tore begegne 
ich dem Trauerzug, der, monotone Gebete murmelnd, an mir 
voriiberzieht und in der schweigsamen Diisterkeit des Fried-
hofes verschwindet. Noch hóre ich das Geschrei der zankenden 
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Vógel. Im Geiste sehe ich, wie man den Toten entkleidet und 
durch jene Falltiire, der ich vor kurzem gegeniiberstand, in den 
Turm schafft. Keifend stiirzen die Scharen der Geier herab. Es 
entspinnt sich ein heiBer Kampf, bei dem die Federn fliegen und 
die gebogenen Schnabel wiitend aufeinander stoBen. Nicht auf 
die Starkę, auf die Schnelligkeit kommt es an. Wer zuerst zu der 
Futterstelle herabstóBt, hat die bevorzugten Leckerbissen. Ab-
gerissene menschliche GliedmaBen, Fleisch- und Hautfetzen, 
Eingeweide werden im Kampf hervorgezerrt, auf die Mauern 
und in die Baumkronen geschleppt und oft in die Liifte entfiihrt. 
Mit den Resten im Turm begniigen sich die bescheidenen Kra-
hen, die, von den Abfalltrógen der Stadt dem Leichenkondukt 
folgend, in Schwarmen dem Malabar-Hiigel einen kurzeń Besuch 
abstatten. Dann herrscht wieder Ruhe bei denTiirmen der Toten, 
und eisiges Schweigen liegt unter den dichten, griinen Laub-
dachern, welche dem blauen, hellen Himmel des indischen 
Sommers dieses diistere Schauspiel verbergen. 

der Tschitah-Jagd. Hier ist es der Leopard und Gepard, der die 
Stelle des Falken vertritt und seinem Herrn das Wild der Steppe 
erjagt. Der Tschitah ist eine besondere Leopardenart. Sein Kór-
perbau ist von den iibrigen, katzenartigen Raubtieren sehr ab-
weichend, denn er gleicht mehr der Gestalt eines Hundes, hat 
sehr hohe Beine und einen auffallend schmalen, langen Leib. 
Mit dem etwas erhóhten Widerrist und dem dicklichen kleinen 
Kopf erinnert das Tier fast an die gefleckte Hyane. Der Gepard 
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gehórt zu den gewandtesten und blutgierigsten Raubtieren unter 
den Katzenarten, und seine Behendigheit und der unendlich 
feine Spiirsinn machen ihn besonders fur den Zweck der Hetz-
jagd geeignet. Die Tschitah-Jagd, die zu dem sportlichen Ver-
gniigen der Fiirsten Indiens zahlt, wird hauptsachlich im Norden 
des Landes ausgeiibt. Dort bilden die Aachen, sandigen Ebenen, 
in denen Gazellen und schwarze Bócke in groCen Rudeln leben, 
die idealsten Jagdgriinde der Tschitah-Hetze. 

G e m zeigt man den Gasten, die an den Hof der Fiirsten 
kommen, diese traditionellen Gebrauche von Jagd- und Sport-
arten, von denen ich in Indien im Staate Baroda vieles Inter-
essante gesehen habe. Es wurden seinerzeit zu Ehren eines an-
wesenden hóheren englischen Gastes pompose Veranstaltungen 
von echt indischem Geprage vorgefiihrt. Die Auffiihrungen 
zeichneten sich auBerlich durch einen guten Geschmack aus, der 
auch durchaus im Sinne der alten Tradition des Fiirstenhauses 
lag. Ich sah dort die sportlichen Kiinste der Inder in ihrer hóch-
sten Vollendung. Tollkiihne Reiterspiele mit fabelhaften akro-
batischen Leistungen auf dem Riicken galoppierender Pferde, 
Wettrennen von kleinen Jutkas, Gefahrte, die mit Ainken Zwerg-
zebus bespannt waren, historische Umziige und Paraden ma-
lerischer Kamelreiter in kriegerischer Tracht. Zweifellos jedoch 
waren die marchenhaften Elefantenprozessionen, bei denen die 
Tiere unter den herrlichen Palankinen kostbare Lasten mit sich 
trugen, von ganz besonders charakteristischer Eigenart. Den 
Hohepunkt dieser effektvollen Schauspiele bildeten jedoch die 
spannenden Kampfe indischer Gladiatoren und wilder Tiere, die 
in einer groBen Arena ahnlich den spanischen Stierkampf-
zirkussen aufgefiihrt wurden. 

Eine vieltausendkópfige, malerisch-bunte Volksmenge fiillte 
die Terrassen des Amphitheaters, in dem sich die Kampfer in 
alten, grotesken Riistungen gegeniibertraten. Hitzige Turniere, 
Speer- und Schwerterkampfe, die Cberlieferungen altindischer 
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Geschlechter, erfiillten mit ihrem Getóse und Echo die hohen 
Mauern des Theaters. Wilde Tiere des Urwaldes wurden auf-
einander losgelassen und mit Lanzenstichen und anderen Reiz-
mitteln gegeneinandergehetzt. Man sah, wie sich die Biiffel der 
Wildnis zum Ergótzen der Menschen bis zur Erschópfung be-
kampften, wie sich Eber mit ihren spitzen Hauern zerfleischten, 
und die bis zum Wahnsinn gereizten Elefantenbullen wie die 
losgelassenen Lokomotiven eines ExpreCzuges krachend gegen-
einanderrannten. Mit den langen StoBzahnen und hoch erhobenen 
Riisseln begann ein Ringen auf Sieg und Vernichtung, und nur 
mit Miihe konnten die menschlichen Sekundanten mit den 
Spitzen ihrer Speere die Tiere auseinandertreiben. Den Reigen 
des Festes beschloB die Tschitah-Jagd, die andern Tags drauBen 
in der Steppe stattfinden sollte. 

Ein bunter Zug bewegte sich dort hinaus. Fiirstliche Gefahrte, 
Reitelefanten, Kamelreiter, mit weiBen Zebus bespannte Wagen, 
die buntverhangte, turmartige Aufbauten tragen, unter dereń 
Behangen die koketten dunklen Augen der Zenanafrauen hervor-
blitzten, bildeten das Gefolge zur Jagd. FuBvolk in allen Schat-
tierungen, 'in tausendfaltig farbenreichen Trachten, die das Mit-
telalter Indiens widerspiegeln und das Auge des Malers be-
geistern, und alles, was Beine hat, lauft in die gliihendheiBe 
Ebene, in der die staubigen, grauen Kaktushecken mit ihren 
flammenden Bliitenfackeln und vereinzeltes Dornengestriipp die 
einzige Vegetation bilden. Wie eine unendliche Kuppel aus kri-
stallblauem Glas liegt der tiefdunkle indische Himmel iiber der 
sengenden Glut, die iiber die Erde flimmert. Eine endlose Wiiste, 
hinter der sich das Firmament in einer dunkelblau-diisteren, fast 
drohenden Farbung hinabsenkt, liegt vor unseren geblendeten 
Augen. Der Boden ist mit fuBhohem, feinem und zahem Sand 
bedeckt, in dem der fremde FuBganger nach hundert Schritten 
schon in Erschópfung zusammenbricht. Vereinzelt ragen mi-
mosenartige Baume mit breiten, schattenspendenden Baumkronen 
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mitten aus der óden Ebene hervor. Unter ihrem kiihlen Dach 
drangen sich Hammel- und Biiffelherden, die in dieser Wiiste 
Nahrung finden wollen. Es ist ein Land der trostlosen Diirre, in 
dem die Trockenheit und ein Versiegen des Regens das Gespenst 
des Hungers und Durstes hervorruft. Doch in diesem Jahr 
herrscht Segen und Fruchtbarkeit. Wir sehen dies an den spar-
lichen, griinen Stauden, die unsere Augen wie kostbare Selten-
heiten in der versengten Wiiste suchen miissen. 

Und dort hinaus folgt uns die Bevólkerung, welche die prunk-
haften Feste iiber alles liebt, auch wenn sie fast nichts da von zu 
sehen bekommt. Sie sind bescheiden in ihren ganzen Lebens-
anspriichen, diese Menschen, und gleichen den anspruchslosen 
pflanzlichen Lebewesen der ewig diirstenden Natur, die mit ihren 
Wurzeln und Blattern in den Einóden nach den Atomen der 
Feuchtigkeit lechzen und sich fur einen Tautropfen in Dank-
barkeit mit dem Gewande frischen Griins schmiicken. AuBer den 
Reiterspielen konnte man der Menge, die drauBen unter den 
gliihenden Strahlen der Sonne harrte, nichts zeigen. Zur Jagd 
ging es zu Pferd weit hinaus in die einsame Steppe. Ein TroB von 
eingeborenen Reitern, mit langen Lanzen bewaffnet, folgt den 
beiden Wagen, auf denen je ein Tschitah mit verbundenen Augen 
liegt. Nachdem die Tiere entfesselt sind, nimmt man ihnen die 
Kappen von den Kópfen. Schnaubend zerren sie beutewitternd 
an den Halftern. Die Fiihrer haben alle Miihe, sie festzuhalten. 
Vor uns befindet sich eine hiigelige Erhóhung, die mit lockerem 
Unterholz bedeckt ist. Von den Treibern zu Pferd wird sie in 
groBen Bogen umgangen. 

Mit einem Hornsignal beginnt der Trieb, der sich auf uns zu 
bewegt. Da plótzlich schieBt ein Gazellenrudel aus dem pras-
selnden Dickicht hervor. In langen Fluchten, gleichsam iiber dem 
gelblichen Sandboden schwebend, rast die Herde in eine Senkung 
hinab. Der Tschitah wird losgelassen, und mit unheimlicher Be-
hendigkeit, wie ein Schatten iiber die Erde hingleitend, huscht 
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die blutlechzende Bestie hinter dem fliehenden Rudel her. Fast 
scheint es, ais ob er Miihe hatte, die mit Windeseile dahin-
stiirmende Herde zu erreichen. Von den seitwarts herbei-
stiirmendenTreibern geschreckt, schlagen die Tiere einen Haken, 
wodurch der Leopard einen Vorsprung gewinnt. Jetzt ist er auf 
Sprungnahe herangekommen, und in blitzartigem Satz reiBt er 
einen Nachziigler des Rudels zu Boden und schlagt dem regungs-
losen Tier die Fangę in die Halsschlagader. Man laBt ihn ge-
wahren, denn das warnie Blut des Opfers ist sein Lohn, und die 
Dressur verbietet seinen wilden Instinkten das Zerfleischen der 
Beute. Keuchend, mit bluttriefenden Lefzen, kauert derTschitah 
uber seinem Opfer, von dem er nur schwer zu trennen ist. Er 
soli sich nicht satttrinken, da es seine Gier beeintrachtigen wiirde, 
und die weitere Jagd dadurch nicht mehr den gewiinschten Er-
foig hatte. Weiter geht die Hetze. Das Rudel steckt in einer 
Dickung, in der es sich in seiner Todesangst verborgen halt. Die 
Tiere ahnen ihr Verderben und sind beim besten Willen der 
Treiber nicht herauszubringen. Man laBt den zweiten Leopard 
hinein, der sich wie eine Schlange ins Gestriipp windet und die 
Tiere vor sich her treibt. Wie eine Furie schnellt er mitten unter 
die Herde und reiBt einen kapitalen Bock mit graziósem, schlan-
ken Gehorn. Es ist dasselbe grausame Bild menschlichen Blut-
wahns wie zuvor. 

Unter Halali geht es weiter. Das fluchtende Rudel ist, von einer 
gelblichen Staubwolke verhullt, entkommen. Nun gilt es, einen 
neuen Trieb zu arrangieren. In gestreckter Karriere geht es nord-
warts. Ziel, eine mit Gebiisch bedeckte Hiigelgruppe. Es dauert 
einige Zeit, bis die Wagen mit den Tschitahs nachkommen. Das 
Spiel beginnt von neuem, und ein weiteres Rudel wird auf-
getrieben. Doch die Tiere sind frisch, wahrend die Tschitahs 
gesattigt zu sein scheinen und ihre katzenhafte Behendigkeit zu 
erlahmen beginnt. Die Hetze wird langwieriger, doch um so 
spannender fur die sportbegeisterten Teilnehmer. Bald ist die 
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Jagd beendet. Sie brachte fiinf Gazellen, von denen vier Bócke, 
darunter ein kapitales Tier mit gut entwickeltem Gehórn, waren. 

Ais das gliihende Abendrot am westlichen Horizont sich lang-
sam in eine opalfarbene Blasse verliert, zieht die Jagdgesellschaft, 
begleitet von der malerischen Eskortę der schwarzbartigen, statt-
lichen Shiks, stolz auf ihren feurigen Berberrossen reitend, in 
die buntbelebte Stadt ein. Zum SchluB folgen die mit grotesken 
Tiirmchen gekrónten beiden Wagen, in denen die Tschitahs, vom 
Blutrausch gesattigt, trage auf ihren farbigen Polstern ruhen. 
Morgen wird das Fest mit friedlicheren Spielen am Hofe des 
Fiirsten seinen AbschluB finden. Diese Tschitah-Hetze ist wahr-
lich ein bizarrer Sport, dessen Gesicht die verzerrten Ziige blut-
runstiger, mittelalterlicher Grausamkeit tragt. 

E I N H E I M I S C H E I N D U S T R I E N , TALMI-
UND „ F R E M D E N I N D U S T R I E " 

Unter der einheimischen Industrie Indiens verstehe ich zu-
nachst die handwerklich-industriellen Erzeugnisse des 
Landes, die ohne Zutun und Beeinflussung der westl ichen 

Kultur durch die handwerkliche Betatigung des Volkes hervor-
gebracht werden. Hieruber lieBen sich Bandę fiillen. Diese „Hei-
matindustrie" Indiens ist ein Stiick seiner Kulturgeschichte und 
steht im engen Zusammenhang mit den hohen Kunstschop-
fungen, die uns im Norden und Siiden des Landes in Gestalt 
dieser monumentalen Baudenkmaler begegnen. Denn was waren 
diese Menschen der Vergangenheit Indiens, die jene fabelhaften 
Schópfungen vollbrachten, anders ais gottbegnadete Kunsthand-
werker, dereń Geist und Hand in geradezu genialer Weise erfand 
und formtel Was man an den iiberwaltigenden Schónheiten ar-
chitektonischer Kunst bewundert, ist vor allem das geistreich 
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kombinierte Stiickwerk eines vollendeten handwerklichen Kón-
nens, welches in Verbindung mit dem starken in der Seele dieses 
Volkes wurzelnden kiinstlerischen Empfinden die Kunst In-
diens zu hóchster Vollendung schuf. Die einzelnen Phasen dieser 
ais hohe Volkskunst zu bezeichnenden Leistungen kónnen wir 
an den Werken der verschiedenen Zeitepochen und innerhalb 
der Volksgemeinschaften deutlich erkennen und beurteilen. Wir 
sehen sie an den Schópfungen der alteren und neueren Zeit in 
der primitivsten, jedoch auch in der vollendetsten Form und 
kónnen aus beiden AuBerungen den bildnerischen Geist hoher 
kiinstlerischer Begabung und die vollendeten, technischen Fer-
tigkeiten ihrer Urheber feststellen. 

Diese hervorragenden Erzeugnisse unendlich vieler Ge-
schlechter bilden einen interessanten MaBstab fur die kultur-
historische Bedeutung und geistige Verfassung der Vólker, aus 
dereń Seele und Handen diese Werke hervorgegangen sind. Zu 
welch hoher Bliite diese Genialitat einzelner Volksgemeinschaften 
und Epochen gelangte, kónnen wir daran erkennen, daB oft 
ganze Stamme sich an der Gestaltung und Errichtung dieser 
groBe Stadte fullenden Kunstwerke beteiligt haben und sich 
daher die geistig hochstehende Entwicklung und kunstlerische 
Produktivitat nicht nur auf einzelne, sondern vielmehr auf groBe 
Teile des Volkes erstreckte. Denn unmóglich kónnen es die 
Arbeitsleistungen einzelner gewesen sein, welche die berau-
schende Fiille dieser Details, die wir besonders an den hindu-
istischen Tempeln des Siidens finden, erschaffen haben. Und 
trotzdem klingen diese Einzelheiten, die unter den verschiedenen 
Handen, jedoch in demselben Geiste entstanden, in den Tónen 
einer wundervollen und ungestórten Harmonie ineinander. 

Wie ich bereits in einem der vorhergehenden Abschnitte er-
wahnt habe, sind diese geistigen Werte und die urspriingliche 
kulturelle Produktivitat der indischen Vólker in den letzten Jahr-
hunderten in stetem Schwinden begriffen. Die Ursachen dieses 
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Niederganges im tieferen Sinne zu erklaren, diirfte bei aller Ob-
jektivitat nicht leicht sein, und móchte ich die Beurteilung hier-
iiber gerne Berufeneren uberlassen. Wohl erscheint die Annahme 
naheliegend, daB fremde Einfliisse und die Besitzergteifung In-
diens durch eine westliche Kulturmacht der Entwicklung ein-
heimischer Kultur und Geistesbestrebung hinderlich im Wege 
stand. Es sind geniigend Beispiele zur Hand, nach denen im 
Leben geistig hochstehender und kunstlerisch produktiver Vól-
ker der Zerfall oder ein bóses Schicksal die langsame Zer-
set2ung geistiger Werte ais eine Folgę der Herabminderung 
physischer und seelischer Krafte mit sich brachte. 

In friihester Zeit, bis zum siebzehnten und achtzehnten Jahr-
hundert, sah die Welt in Indien den Aufstieg zu einer ungeahnten 
Bliite seiner Kultur- und Geisteswelt. Bald nach der fremden 
Eroberung durch den Westen begann dieser Reichtum an inneren 
Werten langsam zu verblassen, bis endlich um die Wende des 
achtzehnten Jahrhunderts das Reich in sich zusammenfiel und 
wir nur noch in den auBeren Zeichen, die uns diese Zeit hinter-
lassen hat, die genialen und schópferischen Eigenschaften seiner 
Vólker erkennen. Freilich haben sich im Volke gewisse Reste 
dieser bedeutenden Individualitat bewahrt, doch werden sie 
durch den Geist der neuen Zeit, seine vielen negatiyen Aus-
wirkungen, durch die verderbliche Industrialisierung und anderes 
mehr, langsam aufgesogen. Zwar ist man in den Kreisen der Re-
gierung bestrebt, einen der gróBten Kulturwerte Indiens, diesen 
handwerklichen Geist und das Kónnen, die geistvolle Genialitat, 
welche die begabten Erben groBer Kiinstlergeschlechter im 
Volke bis zu einem gewissen Grade bewahrt haben, zu erhalten. 
Doch was bedeuten diese idealistischen Bestrebungen, wenn sie 
andererseits durch die Forderung der entgegengesetzten Stró-
mungen immer mehr und mehr einer Auflósung entgegengehen 1 
Denn langsam wird dieser gute und fruchtbare Boden, auf dem 
die Entwicklung volkstumlicher Werte in so hohem MaBe ge-
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deihen konnte, von dem wuchernden Geist der fremden Koloni-
sierung, ihrer Industrie und unter der Einfiihrung wesenloser und 
wertloser Produkte entkraftet. Nicht umsonst kampfen die Ver-
fechter geistiger Ideale Indiens einen Kampf der Verzweiflung 
gegen dieses Gift , das die Einfliisse einer modernen Zeiterschei-
nung in die breiten Massen des Volkes streut und damit die inne-
ren Werte der gesamten Volksgemeinschaft rasch vernichtet. 

Mahadhma Gandhi ist es gewesen, welcher den zersetzenden 
Einfliissen westlicher Kultur nicht nur mit den Ideen freiheit-
licher und vólkischer Ziele entgegentrat, sondern es auch von 
jeher mit allen Mitteln versucht hat, dem Volk die Bedeutung 
seiner ethischen und sozialen Werte auch durch die Wieder-
einfiihrung heimischer Industrien klarzumachen. Seine Bestre-
bungen gipfeln in der Erhaltung und Wiedererweckung alt-
indischer Geistestradidon. Zu ihr gehóren die auf bauerlicher, 
handwerksmaBiger Grundlage betriebenen Hausindustrien des 
Spinnens, Webens und vieler anderer werksmaBiger Tatigkeiten, 
welche die Bediirfnisse des Lebens in indmdueller und weitaus 
befriedigenderer Weise decken, ais es die modernen Industrien 
des In- und Auslandes tun kónnen. Gleichzeitig und vor allem 
sind es die groBen geistigen und moralischen Werte, welche diese 
Heimatindustrien in sich bergen und die der allgemeinen Ver-
sklavung des Volkes vorbeugen und die schlummernde Er-
kenntnis fiir das Schóne und Gute in der Seele des Inders wieder-
erwecken sollen. Doch diese Anregungen, die zweifellos einer 
durchaus guten und wahren Erkenntnis entspringen, verhallen 
in dem donnernden Echo, welches aus dem ewig schwellenden 
Gang des Radergetriebes einer modernen Weltwirtschaft bis in 
die entferntesten Winkel der Welt briillt. 

Hinter dieser stets wachsenden Erscheinung der neuen Zeit 
erhebt sich das Gespenst wirtschaftlicher und politischer Macht-
entfaltung, das drohend seine Faust ballt, um die Menschen in 
das Joch der versklavenden, mechanisierten Arbeit zu zwingen 
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und ihnen damit den letzten Hauch ihrer Eigenwerte und des 
befreienden SelbstbewuBtseins zu rauben. 

Was ich von dieser guten, einheimischen Industrie im Indien 
von heute sah, stand in keinem Verhaltnis zu den im Volke 
schlummernden Fahigkeiten dieser Art. Stark ist es zum Teil 
schon mit den zersetzenden Einflussen des Westens vermischt, 
was den Wert seiner Urspriinglichkeit bedeutend herabmindert 
und ihm den Stempel des Unpersónlichen und Wesenlosen auf-
driickt. Wohl gibt es in Indien noch die den Charakter der Echt-
heit tragenden handwerkerlichen und gewerblichen Volks-
industrien, die in dem Sinne traditioneller Art gepflegt werden. 
Sie fordem prachtvolle und unverdorbene Erzeugnisse auf dem 
Gebiete der Kleinkunst, wie Textilien, Metalle usw., die in kunst-
handwerkerlich-meisterhafter Art und vollendeter Technik aus-
gefuhrt werden. Manche Ziinfte befassen sich noch heute mit 
der Herstellung von prachtvollen Geweben, originellen Metall-
arbeiten, Tópfereien und anderen Dingen, die im taglichen 
Leben des Volkes gebraucht werden. Auch Hausspinnerei und 
Hanfweberei ist in weiten, landlichen Kreisen der Bevólkerung 
noch vielfach zu finden. Kleinkunst und kunstgewerbliche Ar-
beiten im Sinne der alten Uberlieferungen sind schon seltener. 
Doch habe ich eine groBe Anzahl solcher meist unsichtbar ver-
borgener Werkstatten in den Stadten des Sudens und Nordens 
gefunden und ihre einwandfrei stilistisch-kiinstlerischen Pro-
dukte bewundert. So farid ich in den siidlichen Stadten Er-
zeugnisse hochwertiger Volkskunst oft in primitiven Formen 
gebildet: Stein- und Holzplastiken, die Gótter, Menschen und 
Tiere in grotesker Gestaltung darstellen. Auch in Zentral- und 
Nordindien, Hyderabad, Delhi, Agra, Jeypur, Benares und an-
deren Orten sah ich diese Volkskunst, die noch den Zauber und 
die Reize des Urspriinglichen besitzt. 

Ein interessantes Kapitel, welches den bedauerlichen Nieder-
gang dieser traditionellen Eigenschaften, den EinfluB Europas 



Elefantenkampfe in der Arena eines indischen Fiirsten 



Yornchmer Hindu 



Einheimische Industrien, Talrni- und „Fremdenindustrie" 312 

und den Zerfall der guten Wesensart des indischen Volkes ty-
pisch kennzeichnet, bildet die „Fremdenindustrie". Diese Er-
scheinung im gewerblichen und handwerklichen Leben ist haupt-
sachlich den Inspirationen des kolonisierenden Westens zu ver-
danken. Sie tragt — o Ironie des Schicksals — hauptsachlich 
dazu bei, die Europaer, die nach Indien kommen, mit den zweifcl-
haften Erzeugnissen fragwiirdiger Herkunft ihrer eigenen Lander 
zu versorgen. Die in Indien hergestellten „Kuriositaten" sind 
hiervon bei weitem nicht die iibelsten. Haben sie doch schon in 
ihrer stilistischen Eigenart und originellen Formgestaltung einen 
besonderen Reiz, der selbst den sicheren Blick des kritischen 
Kenners und Liebhabers oft besticht. Vielfach sind es jedoch 
Dinge, die nach gewissen Vorbildern von geiibten Handwerkern 
in Massen hergestellt werden und dadurch den Reiz individueller 
Gestaltung meist verloren haben. Zwar fand ich auch unter 
diesen Erzeugnissen gute und den Charakter der kunstlerischen 
Echtheit tragende Stiicke, die einem geschickten Handwerker 
alle Ehre machen kónnen. Besonders in Delhi und Agra sah ich 
die auflagenmaBig hergestellten Miniaturen nach antiken Ge-
malden, die von kunstlerisch geiibten Malern mit allen Fein-
heiten des Originals auf diinnen Elfenbeinplatten nachgebildet 
werden. Auch ziselierte und getriebene Metallarbeiten mit dem 
feinen Schmelz der alten Technik sieht man in guten Wieder-
gaben. 

In den groBen Stadten Indiens sind die Kuriositatenbasare, 
welche den Sammelpunkt des reisenden, fremden Publikums 
bilden, gefiillt mit derartigen Dingen, die auf den Europaer einen 
unwiderstehlichen Zauber ausiiben. Wer den Chanti-Chowk, die 
StraBe der Kuriositatenhandler in Delhi gesehen hat, ist entziickt 
von all diesen gleiBenden und funkelnden Erzeugnissen, die viel-
fach im SchoBe dieser Heimindustrien, welche hauptsachlich fur 
die Fremden arbeiten, entstanden sind. Selbst fur den Kenner 
ist es oft schwer, die bestechenden und mit der Patina der Antike 
1 9 D r i n n e b e r g , Von Ceylon zum Himalaja 
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raffiniert hergerichteten Gegenstande ais Nachbildungen zu er-
kennen. Jedoch ist dies fiir viele Kaufer ohne Bedeutung, zumal 
die Dinge von den Originalen oft nicht zu unterscheiden sind. 
Dem griindlichen Kenner kann es jedoch nicht entgehen, daB 
bei dem ungeheuren Kuriositatenkonsum, den Indien seit Jahr-
zehnten hat, die Vorrate an antiken Originalen sozusagen un-
erschópflich sind. Und wer Gelegenheit hat, hinter die Kulissen 
dieser von Wohlhabenheit strotzenden Handlershops zu blicken, 
wird die Unerschópflichkeit und die mysterióse Herkunft dieses 
Volksgutes bald erkannt haben. Beizeiten haben berufene Kreise 
eines internationalen Kunstkenner- und Sammlertums dafiir ge-
sorgt, die unersetzlichen Werte und Echtheiten der Kunstschatze 
Indiens in Sicherheit zu bringen. Wer das Britische Museum, 
auch viele andere staatliche Sammlungen Indiens und der Welt 
kennt, weiB, w o eine groBe Anzahl der Kunstheiligtiimer dieser 
Lander geborgen wurden. 

Auch die Industrien des Westens haben, wie gesagt, bei der 
Massenproduktion auch auf dem Gebiete des Kunst- und 
Kuriositatenhandels ihre Hand im Spiele. Es ist bezeichnend, 
daB gerade in diesen Leistungen die deutsche Industrie vor dem 
Kriege ganz Besonderes hervorbrachte. Abgesehen von den all-
gemeinen und vielseitigen industriellen Produkten, mit weichen 
Deutschland vor 19 14 den Markt Indiens iiberschwemmte, hat 
sich unsere deutsche Industrie mit den zahlreichen gewollten 
und ungewollten Nachbildungen, die der indische Kuriositaten-
handel in immer mehr gesteigertem MaBe gefordert hat, in den 
Augen der mit allen Wassern gewaschenen Handler Indiens ein 
besonderes Verdienst erworben. Ich fand Edelsteine und ihre 
Nachbildungen aus dem biederen oldenburgischen Stadtchen 
Idar, indischen „Silber- und Goldschmuck" einer bekannten ba-
dischen und schwabischen Industrie, Elfenbein- und Bernstein-
imitationen, kunstvolle Ringe, Kamme und Haarspangen aus 
Zelluloid und Galalith und „echten" Korallenschmuck, der bei 
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der Beriihrung mit einem brennenden Streichholz in Flammen 
aufging. J a sogar Textilien, die raffinierten Nachbildungen echt in-
discher Stiicke, mit den neuesten Produkten leuchtender Anilin-
farben gefarbt, aus westfalischen, rheinischen und auch eng-
lischen Fabriken stammend, sollten das Auge der Kaufer tau-
schen. Hier hatte der Kreislauf der Dinge eine hóchst merk-
wiirdige Form angenommen, denn vielfach sahen die von Indien 
importierten Waren auf schnellstem Wege ihre europaische Hei-
mat wieder. 

Auch ich wurde einst das Opfer einer solchen interessanten 
Tauschung, obwohl ich mir in der Wahl meiner Erwerbungen 
sehr viel Miihe gab und diese grundsatzlich nur unter vertrauens-
wiirdigen Umstanden erstanden habe. Nie suchte ich die Dinge, 
fur die ich Interesse zeigte, in den Basaren und bei den berufs-
mafiigen Handlem, die meist Schwindler waren. Vielmehr wuCte 
ich die Wege zu den versteckten Vierteln der Eingeborenen und 
Handwerker selbst zu finden, um dort in dem Tródel von Ein-
geborenenmarkten und in den Werkstatten von Handwerkern 
unter antiken Habseligkeiten die Dinge, die ich suchte, zu ent-
decken. Auch wurden mir viele und alle erdenklichen Gegen-
stande von Eingeborenen gebracht und zum Erwerb angeboten. 
Darunter befand sich u. a. ein sehr schónes altes Tablett, das aus 
Papiermache bestand und mit einer typisch chinesischen Relief-
verzierung ornamentiert war. Das Stuck schien seiner Beschaffen-
heit nach echt zu sein. Eine griinliche Patina des Alters erhóhte 
den Reiz des rotgoldenen Ornaments. Doch spater, nach Jahren, 
ais ich wieder den Boden meiner Heimat unter den FiiBen hatte, 
bekam ich den Besuch eines Bekannten, dem ich meine Schatze 
aus Indien zeigte. Nachdenklich betrachtete er das ominóse 
Tablett chinesischen Ursprungs aus Indien und erkannte es ais 
einen alten Bekannten, der vor Jahren in neuem Kleide aus den 
Lagerbestanden seines lothringischen Papiermachewerkes nach 
Indien ausgewandert war. Nach erfolgter Antikisierung und mit 

19* 
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der kiinstlichen Patina indischen Schmutzes behaftet ist das 
Stiick, dem „Kreislauf der D inge" folgend, wieder in seine 
Heimat zuriickgekehrt, w o ich es diesesmal ais wirkliche Kurio-
sitat aufbewahrt habe. 

Der gesamte Handel in Indien ist seit 19 14 unter AusschluB 
Deutschlands fast vollstandig von den iibrigen Markten der Weit 
beherrscht. Voran marschiert England, das aus rein wirtschaft-
lichen Interessen die Versorgung Indiens mit allen lebensnot-
wendigen Waren und Produkten iibernommen hat. In vielen 
Dingen ist Indien noch immer auf die europaischen Industrien 
angewiesen gewesen. Diese Abhangigkeit hat sich besonders bei 
Ausbruch des Weltkrieges gezeigt, denn vieles, was die deutschen 
Industrien fur Indien erzeugt haben, war nur unter groBen 
Schwierigkeiten in der iibrigen Weit aufzutreiben. Diese und 
ahnliche andere Erfahrungen legten England den Gedanken 
nahe, Indien ais Selbstversorger seiner eigenen und vielseitigen 
Bediirfnisse zu erziehen. Was stande dieser Idee hinderlich im 
Wege, oder was gabe es in Indien auch nicht, das dieser Ent-
wicklung ungiinstig im Wege stand 1 So hat sich die GroB-
industrie Indiens seit 19 14 in geradezu unglaublicher Weise ver-
mehrt und vergró6ert, und die Produktionsziffern der Halb- und 
Fertigfabrikate sind ungeheuerlich gestiegen. A n den Kriegs-
lieferungen nahm die indische Industrie lebhaften Anteil. Mil-
lionen von Sandsiicken aus Jute, Baumwoll- und anderen Er-
zeugnissen der Textil- und Lederindustrie wanderten auf die 
Kriegsschauplatze. Eine gesteigerte Ausfuhr an Materialien ver-
sorgte die Heere der Alliierten mit allen erdenklichen Mitteln, 
welche die europaischen Industrien in ihrer Ohnmacht nicht in 
den notwendigen Erfordernissen hervorbringen konnten. Nach 
Ronaldshay hatten 1 9 1 7 die Ledervorrate Indiens einen Mindest-
bestand, mit welchem man achtzig Millionen Schuhe mit Ober-
leder versorgen konnte. Mit den wahrend zweier Jahre aus den 
Jutespinnereien einer einzigen indischen Stadt gelieferten Sand-
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sacken hatte man beispielsweise eine zwei Meter hohe Brust-
wehr um den Aąuator errichten konnen. 

Die groCen Jute- und Baumwollspinnereien in Bombay, Ma-
dras, Cawnpore und Kalkutta nahmen einen ungeheuerlichen 
Umfang an. Die Zahl der Webstiihle mit 124 000 und 7 Millionen 
Spindeln war um das vierfache des Friedensstandes yermehrt 
worden. Von den 260 Spinnereien und Webereien Indiens besitzt 
die Prasidentschaft Bombay allein 180. Aber nicht nur die alteren 
und urspriinglichen Industrien waren es, die in solchem MaBe 
an Ausdehnung gewonnen haben. Viele andere Industriezweige, 
die in dem wirtschaftlich so fruchtbaren Boden Indiens Wurzel 
schlugen, entfalteten sich unter dem Geiste und den immer dring-
licheren Bedurfnissen der neuen Zeit. GieBereien, Eisen- und 
Stahl-, Werkzeug- und Maschinenfabriken, landwirtschaftliche 
Gerate- und Lederbearbeitungswerke, chemische Industrien und 
Farbstoffabriken schossen wie Pilze aus dem Boden hervor und 
vermehrten die Arbeiterheere, die sich in den iiberfullten Stadten 
drangten. In Bombay, dessen Stadtviertel auf einer schmalen 
Landzunge zusammengepfercht liegen, weiB man nicht, wie man 
die brennende Frage des t)bervólkerungsiibels zu lósen gedenkt. 
Schon vor dem Kriege waren dort die Viertel der Eingeborenen 
stark iibersetzt und glichen einem wimmelnden Ameisenhaufen. 

Die Regelung der durch die veranderte Lage geschaffenen MiB-
stande wird der Regierung noch viele Schwierigkeiten bereiten. 
Langsam sucht man diesen in sozialer und hygienischer Hinsicht 
so sehr schadigenden Ubelstanden abzuhelfen. Man schafft aus-
gedehnte Kolonien zur Unterbringung der oft nur periodisch 
zur Industrietatigkeit herangezogenen Bevolkerung und sucht 
auf diese Weise den Menschen, die meist vom Lande herein-
kommen, die ungewohnten Lebensverhaltnisse in den iiber-
vólkerten Industriebezirken ertraglich zu machen. Doch unter 
den Arbeitern bleibt es ein ewiger Wechsel von Kommen und 
Gehen, und Indiens Industrie besitzt fast keinen festen Stamm 
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an brauchbaren und zuverlassigen Arbeitskraften. Wer den Wert 
und Unwert dieses, die Leistungsfahigkeit groBer und gefestigter 
Industriebetriebe so sehr beeinflussenden Momentes beurteilen 
kann, wird die unendlichen Hemmnisse, welche der Zukunft der 
indischen Industrie im Wege liegen, zur Geniige erkennen. Der 
Inder liebt die Freiheit seiner eigenen Welt, und wenn sie noch 
so klein ist, so sehr und ist mit der naturgegebenen Art seines 
Agrartums so innig verkniipft, daB es schwer fallt (was zu den 
hauptsachlichsten Schwierigkeiten anglo-indischer Industriali-
sierungsbestrebungen gehórt), ihn in das Joch systematischer und 
mechanisierter Arbeit zu spannen. Und wenn ihn auch der Mam-
mon des fiir seine Begriffe fiirstlichen Verdienstes zu den to-
senden Betrieben der Fabriken lockt, so wird doch bald wieder 
das Weh nach seiner eigenen Scholle die Seele ergreifen und ihn 
zur Flucht hinaus in die Freiheit seiner Heimat treiben. 

Vielerlei Probleme, welche durch die Errungenschaften auf 
dem Gebiete der modernen Technik in Indien den Geist des 
Abendlandes beschaftigen, befassen sich mit dem Ausbau und 
der rationellen Fiihrung der groBen Industrien, welche durch die 
vorhandenen Móglichkeiten ungeahnter Werte vor einer groBen 
Zukunft stehen. Bald werden die schwer zu beschaffenden 
schwarzen Diamanten auch in Indien durch die weiBe Kohle 
ersetzt sein. Denn in den Fliissen und Strómen, welche das 
Leben Indiens erhalten, schlummern elementare Krafte , die, von 
dem starken Willen des modernen Geistes erfaBt, ungeheure 
Werte zur Entfaltung bringen kónnen. In kiinstlichen Stau-
becken, Seen und Talsperren, Kanalen und Wehren sammelt 
man die Quellen der Erde und des Himmels. Nicht nur zur 
Fruchtbarmachung veródeter Lander sollen sie jetzt dienen, 
sondern man fiihrt sie heute auch diesen im Werden begriffenen 
krafteverzehrenden Industrien zu und beginnt, diese mit elek-
trischen Energien zu speisen. Vielleicht werden diese zyklo-
pischen Kraf te einst im Zeitalter des Obermenschentums die 
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widerspenstigen Arbeitstiere der Eingeborenenwelt ersetzen 
und die Weltwirtschaft mit dem strotzenden Reichtum eines un-
erschopflichen Landes begliicken 1 — Was die Inder dazu sagen ? 1 
— Sie geben ihre Antwort in Form Stiller, jedoch immerhin 
wirkungsvoller Proteste. Ihr erster Grundsatz ist die Non-violenz. 
Mit ihrer Hilfe suchen sie dem Zwange der modernen Ver-
sklavung durch die Industrie zu weichen. Erst die neue Zeit, 
der vermehrte und gesteigerte EinfluB des Abendlandes hat 
diese geistige Bewegung im Volke geschaffen. Gegen die immer 
mehr fiihlbare Last und die Zerstórung innerer Werte, welche 
durch die industrielle und kapitalistische Vorherrschaft des 
Westens hervorgerufen wird, wehren sich allmahlich die natiir-
lichen Instinkte dieses Volkes, dessen Fiihrer den tieferen Sinn 
dieser Zeiterscheinung langst erkannt haben. 

Gandhis EinfluB auf die Massen ist nicht ohne Wirkung ge-
blieben. In seiner stark fiihlbaren Non-Cooperation-Bewegung 
gipfelt die ganze Empórung des indischen Volkes iiber die stark 
um sich greifende Abhangigkeit der Massen. Sie ist eine Lehre 
der Morał und keine Tat der Gewalt. Gandhi sagt selbst, daB 
sich dieser Protest nicht gegen das Abendland richtet, sondern 
nur die materialistische Zivilisation und die zunehmende Aus-
beutung der Schwachen bekampft. DaB diese „materialistische 
Zivilisation", welche dem stets wachsenden Bediirfnis der Welt-
wirtschaft und politischen Machtstellung yorherrschender Na-
tionen entspringt, die Urspriinglichkeit und das geistige Wesen 
des indischen Volkes ungiinstig beeinfluBt, kann man im Indien 
von heute zur Geniige beobachten. Denn fast iiberall finden wir 
leider schon die wesenlosen Massenprodukte maschineller Arbeit, 
die das Volk Indiens iiberschwemmen, ihm den fremden Willen 
aufzwingen und es seiner ureigensten Art berauben. Doch noch 
fehlt der breiten Masse des Volkes der klare Blick, die positiven 
und negativen Ergebnisse fremder Kultureinfliisse abzuwagen 
und in richtigem Sinne zu beurteilen. Und noch ist die Ein-
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wirkung seiner geistigen Fiihrer zu gering, um in ihm das Be-
wuBtsein seiner Eigenwerte zu wecken. England blickt mit Sorge 
auf alle diese Regungen, die sich im tiefsten Innern der Volks-
seele langsam zu vollziehen beginnen. Unendliche Schwierig-
keiten gab es im Laufe der Jahrhunderte seiner Herrschaft in 
Indien zu iiberwinden, und noch viele Briicken wird es iiber die 
gefahrlichen Abgriinde schlagen miissen, die ihm den Weg zu 
seinen Zieleń ebnen werden. 

D E L H I UND A G R A 

Die Stadte Delhi und Agra bilden den Mittelpunkt einer 
glanzvollen geschichtlichen Vergangenheit Indiens. Ihre 
Reste finden wir in den zahlreichen alteren und neueren 

Bauwerken, die im Geiste des Islam im Verlaufe von etwa sieben 
bis acht Jahrhunderten im nórdlichen Indien geschaffen wurden. 
V o n den hervorragendsten Kulturmerkmalen dieser Zeit hat 
Delhi und Agra eine groBe Zahl aufzuweisen. Beide Stadte waren 
die Residenzen der alten Kaiser von Delhi und der nachfolgenden 
Mogul-Dynasten. Sie waren in der Bliitezeit des islamitischen 
Mittelalters das Herz Indiens, dessen machtig pulsierender Schlag 
in den entlegensten Gebieten des groBen Reiches zu spiiren war. 
Doch der EinfluB des Islam blieb auf das nórdliche und zentrale 
Indien beschrankt, und hauptsachlich die nordwestlichen Ein-
bruchsgebiete, der Punjab, Radjputana und die nordwestlichen 
Provinzen blieben bis zum heutigen Tag die Heimat der An-
hanger Mohammeds. Eigentiimlicherweise findet man auch in 
den entgegengesetzten óstlichen Gebieten, besonders in Ben-
galen, eine relativ groBe Zahl Mohammedaner, die wahrschein-
lich in altester Zeit, der Stromebene des Ganges folgend, schon 
im friihen Mittelalter dorthin vorgedrungen waren. 
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Doch nirgends ist das Wesen des Islam, seine Macht und der 
EinfluB seiner geistigen Strómungen deutlicher zu erkennen ais 
in diesen beiden alten Herrschersitzen, dereń Denkmaler das 
Kostbarste und Bedeutendste sind, was islamitische Kunst in 
Indien aufzuweisen hat. Hier haben geistvolle Herrscher mit dem 
Aufwand marchenhafter Mittel Kunstwerke und Schatze ge-
schaffen, die in der Geschichte des Sarazenentums einzigartig 
dąstehen. Um das Jahr 1000 schon wurden im alten Delhi, von 
dem wir heute nur noch eine Stadt der Ruinen finden, die Grund-
steine zu dieser, stets im Wachsen begriffenen, hohen Kultur 
geschaffen. Mit rucksichtsloser Kraf t hat der Geist Mohammeds 
den Widerstand des Hinduismus gebrochen, und die hohe Zahl 
der zum Islam bekehrten Hindus (80 000 000) zeigt uns, mit 
welcher Macht die vom Westen hereinbrechenden Horden der 
Moslems die Lehre ihres Glaubens verbreitet haben. 

Delhis erster mohammedanischer Kaiser war Kutub-ud-din. 
E r war es, der dem spateren groBen Kaiserreich Indien den 
fruchtbaren Boden schuf. Unter der vom Glaubenseifer ent-
fachten Despotie seiner Herrschaft hat sich das Reich des Pro-
pheten in Indien in immer gróBerem Umfange entfaltet. In den 
hervorragenden Kunstwerken des alten und neuen Delhi sehen 
wir deutlich die Entwicklungsgeschichte der mohammedanischen 
Kultur in Indien. Wir finden dort die groBartigen Bauwerke aus 
den friihesten Epochen bis zur hóchsten Bliite und zum allmah-
lichen und endgiiltigen Niedergang des glanzvollen Mogul-
reiches. Die urspriinglich schwerfallige und zu massigen Formen 
neigende Bauart ist, wie wir an den spateren Ausdrucksformen 
des Mittelalters erkennen kónnen, verfeinert worden, was wohl 
auf den EinfiuB hinduistischen Geistes zuruckzufiihren sein 
diirfte. 

Doch im alten Delhi, das weit drauBen vor den Toren der 
heutigen Stadt liegt, ist von einer Kultivierung des vom Westen 
heriibergebrachten Stiles noch wenig zu merken. Die inmitten 
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einer von der Sonne verbrannten Stein- und Trummerwuste ge-
legenen Ruinen der Palaste, Moscheen, Grabdenkmaler und 
ganzen Stadteanlagen atmen noch den Geist der alten, wilden 
Chasnaviden-Dynastien. Zwischen den Ruinen der Zerstórung 
erheben sich machtige Kuppeln, die auf schweren quadratischen 
Unterbauten und Sockeln aus widerstandsfahigem Granit und 
Sandstein ruhen. Es sind groCe Mausoleen und Denkmaler, die 
iiber den Gebeinen von Dynasten oder zum Andenken von 
GroBen und Heiligen des Reiches errichtet wurden. Ihre massigen 
Formen haben der Wut feindlicher Vernichtung und den zer-
setzenden Einfliissen der Zeit Widerstand geleistet, denn sie sind 
gróBtenteils noch in ihrer urspriinglichen Form erhalten, ohne 
irgendwelche nennenswerten Spuren der Zerstórung zu zeigen. 
In der Mitte des Triimmerfeldes liegt auf erhóhter Basis der mit 
Steinfliesen bedeckte Hof eines ruinenhaften Tempels, die Kutub-
Moschee, die das Zentrum des alten Delhi bildete. Sie ist von 
einer kolonnadenartigen mit reich profilierten, hinduistisch an-
mutenden Saulen geschmiickten Mauer umgeben. Ringsumher 
ragen diese monumentalen Bauwerke der Moscheen und Palaste 
empor, wahrend die iibrigen Reste der alten Stadt unter einem 
Wirrwarr von Steinen und Schutt begraben sind. Alles gleicht 
jetzt einer trostlos diirren Einóde, in der die sparliche, braun-
gebrannte Vegetation zwischen einem hoffnungslosen Staub-
und Steinmeer ihr kiimmerliches Dasein lebt. 

Von iiberwaltigendem Reiz ist die Einsamkeit dieser ver-
blichenen Stadt wahrend der Zeit des Sonnenunterganges. Gi-
gantische, purpurne Schatten schleichen dann iiber dieses von 
der rótlichen Glut der Sonne iiberflutete Triimmerfeld, und jene 
formlosen Felsen und monstrósen Bruchstiicke werden zu phan-
tastischen Gebilden belebt. Aus dem Stein- und Ruinenfeld er-
hebt sich, wie ein immerwahrendes unzerstórbares Wahrzeichen 
einer glanzvollen Vergangenheit, der Kutub Minar, der zum An-
denken des ersten Kaisers von Delhi, Kutub, erbaute Siegesturm, 
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der wie das gewaltige Minarett einer riesenhaften Moschee den 
alten, zerfallenen Kutub-Tempel iiberragt. Der 68 m hohe, von 
funf ornamentierten Etagen und reicher vertikaler Profilierung 
geschmiickte, saulenartige Bau ist zweifellos das Bedeutendste, 
was die alte islamitische Baukunst Indiens hervorgebracht hat. 
Ein harmonisches Farbenspiel, das durch die verschiedenen 
Gesteinsarten hervorgebracht wird, gibt der regelmaBigen Struk-
tur der graziós aufstrebenden Saule den eigenartigen Reiz ma-
lerisch komponierter Architektur. Sechs horizontale Ringe, die 
wie ein schmiegsames Band iiber den Wulst- und Eckenprofilen 
liegen, tragen die reliefhaften Schriftzeichen des Korans. Von 
den Balkonen klang einst die monotone Stimme des Muezzin, 
die den Glaubigen des Propheten die Stunde des Gebetes und 
des Gottesdienstes anzeigte. Im Geiste erwachen in mir alle die 
bedeutsamen Bilder dieser Vergangenheit, von dereń GroBe uns 
heute nur noch die Ruinen dieser Stadt erzahlen. 

In Neu-Delhi haben die Nachfolger dieser Geschlechter eine 
ganz andere Weit geschaffen. Doch auch aus ihr sind manche 
dieser groBen Formen der alten islamitischen Periode wieder zu 
erkennen. Wir kónnen dieses vor allem in den monumentalen 
Formen des alten Forts, einem aus rotem Sandstein erbauten 
Festungsmauergiirtel, erkennen, dessen kolossale AusmaBe der 
Gesteinsmassen den Eindruck der unbesiegbaren Wucht hervor-
rufen. In Wirklichkeit hat man diese Bastionen zu uneinnehm-
baren Bollwerken einer gewaltigen politischen und religiosen 
Macht geschaffen. Zudem hat man in ihrem Innern die Schatze 
des Glaubens und weltlichen Lebens gegen die feindlichen Hor-
den wohl bewahrt und geborgen. Drohend iiberragen diese, von 
tiefen Bewasserungsgraben umgiirteten Walie die heutige Stadt, 
dereń lautes Getriebe wie ein brandendes Meer um diese Mauern 
braust. Ich durchschreite eines der gewaltigen Tore, die wie ein 
Tunnel unter den Wallen der Festung hindurchfuhren, und trete 
plótzlich diesen veredelten Formen der alten sarazenischen Bau-
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kunst gegeniiber, dereń prunkhafte Herrlichkeit meine ganze 
Bewunderung erweckt. Innerhalb dieser befestigten Mauern 
beginnt nun jener Zeitabschnitt, den man in der Geschichte des 
Islams in Indien ais das Reich der Moguln bezeichnet. 

Diese geschichtlich und kulturell so bedeutsame Epoche, in 
welche der Beginn der Bliitezeit des mohammedanischen Indiens 
fallt, nimmt ihren Anfang um die Mitte des sechzehnten Jahr-
hunderts unter dem Sułtan Babur, dem die Grundung des Mogul-
reiches zugesprochen wird. Es ist eine lange Kette der Macht-
und Prachtentfaltung, eine Zeit groBer historischer Ereignisse, 
die in der gesamten geschichtlichen Entwicklung Indiens hervor-
ragend ist. Inzwischen ist jedoch der Geist des Hinduismus auf 
diese Kulturperiode des Islam nicht ohne Einwirkung geblieben. 
Reichtum, Macht und geistige GroBe haben sich in den Ideen 
dieser Dynasten zu glanzvollen Leistungen, ganz besonders auf 
dem Gebiete der Kiinste, entfaltet. Mit Hilfe der Kra f t und der 
zu hóchstem genialen Kónnen entwickelten Begabung des VoI-
kes sind Werke von erstaunlicher GroBe und Erhabenhelt ge-
schaffen worden. Die marchenhaften Schópfungen dieser glan-
zenden Epoche sehen wir in den Bauwerken, die wohlbewahrt 
in den beiden Festungsgiirteln Delhis und Agras geborgen liegen, 
vor uns. 

In Delhi ist es vor allem der groBe Palast, ein marmornes 
Wunderwerk von unerhórtem Prunk, welches uns in den Geist 
dieser Zeit versetzt. Uber einem Wald von inkrustierten Marmor-
saulen wólben sich goldornamentierte und mit Edelsteinen iiber-
sate Decken, welche die mit filigranhaft-feinen Ziselierungen und 
Durchbrechungen geschmuckten Wandę der groBen Halle und 
Sale iiberspannen. Samtliche Raume liegen zu ebener Erde und 
sind ringsumher von griinen Garten und bliihenden Hainen um-
geben. Breite Marmorstufen fiihren zu der Audienz- und Thron-
halle. Sie ist mit feingliedrigen, stilisierten Ornamentierungen 
aus Achaten und anderen leuchtenden Halbedelsteinen bedeckt. 
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A n der riickwardgen Langswand erblickt man im Halbdunkel 
ein leuchtendes und iiberaus kostbares Kleinod. Es ist der breite, 
kanzelartige Kaiserthron, der auf breitem Marmorsockel ruht, 
und dessen Riicklehne das schimmernde Edelsteinmosaik eines 
Pfauenbildes darstellt. A n Stelle der Fensteróffnungen und auch 
in den Wanden, welche die Riiume voneinander trennen, hat man 
mit symbolischen Ornamenten geschmiickte, durchbrochene 
Gitter aus durchsichtig diinnen Marmorscheiben eingesetzt. 
Allein diese Arbeiten sind Wunderwerke feinsinnigster Kunst 
und meisterhaft handwerkerlichen Kónnens. Auch die Gemacher 
der Frauen, die Zenanas und die Bader, haben diese kostlichen 
Gitterwerke aufzuweisen. Und trotz der Fiille und des Reich-
tums an linearem Zierat liegt iiber diesen Raumen die klassische 
Ruhe, von welcher der Geist jener Zeit getragen war. 

In einzelnen Raumen und auch an der Fassade des Palastes ist 
man damit beschaftigt, manche dem Zerfall nahe Details im Sinne 
der vorhandenen Vorbilder zu erganzen und zu ersetzen. Eine 
besondere Kommission der englischen Regierung befaBt sich 
mit den Renovierungen dieser alten Bauwerke Indiens, um sie 
den nachfolgenden Generationen erhalten zu kónnen. Doch auch 
vieles von den Kostbarkeiten, die enorme Werte darstellen, ist 
zerstórt und entwendet, so daB manches, was man dem Schein 
nach fiir echt und antik halt, nur noch eine wertlose Nachbildung 
unserer an Nachahmungen so leistungsfahigen Zeit ist. Auch 
drauBen in der Stadt Delhi, inmitten des bunten Bevólkerungs-
getriebes, finden wir die Bauwerke, die aus dem spateren Zeit-
alter der Moguln stammen. Ganz in der Nahe des Forts steigt 
man die majestatisch hingelagerten Freitreppen zur Jumna-
Musjid, der gróBten und schónsten aller Moscheen Indiens, 
empor. Es ist ein von drei riesigen Kuppeln gekronter Bau, 
dessen eindrucksvolle Innenfassade durch den weiten Hof der 
Beter eine wirksame Steigerung ihrer iiberwaltigenden Monu-
mentalitat erfahrt. A n den vier Ecken der arkadenartigen Um-
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fassungsmauer, die denTempel umschlieBt, erheben sich schlanke 
Minaretts, von dereń Balkonen der Muezzin die Stunde des Gebets 
verkiindet. 

In der Moschee befinden sich einige mit groBer Inbrunst ver-
ehrte Reliąuien, die von Heiligen stammen und dereń ehrwiir-
digste und wertvollste, ein Barthaar des Propheten, sichtbar in 
einem Glasschrein aufbewahrt wird. Muselmannische Beter fiillen 
wahrend des Freitagsgottesdienstes und an den Feiertagen die 
unter den machtigen Kuppeln liegenden Hallen und den gewal-
tigen Hof der Moschee, und es ist ein eindrucksvolles Schau-
spiel, die Gebetsiibungen von der Hóhe des Minaretts aus zu 
beobachten. In langen Reihen haben sich die Glaubigen eng 
nebeneinander auf die Knie niedergelassen. Wie ein wogendes 
Meer wallen die in bunte Gewander und Turbane gehiillten 
Glaubigen auf die Stimme des Iman auf und nieder, mit der 
Stirne nach Mekka gewendet oder den geheiligten FuBboden der 
Moschee beriihrend. Ein eigenartiges Bild, dessen Stiller pak-
kender Rhythmus und Feierlichkeit von unvergeBlichem Ein-
druck auf den Beschauer ist. Auch der Blick aus der Vogelschau, 
den ich von den hohen Tiirmchen aus iiber die Stadt genieBe, 
ist von einem iiberwaltigenden Gefiihl begleitet. Tief unter mir, 
bis weit hinaus an das Ende des Blickfeldes, zieht sich dieses 
Meer von flachbedachten Hausern, die wie weiBe Spielzeuge dort 
unten in der blendenden Sonne liegen. 

Vibrierendes Leben, dessen Echo in einer ewig schwingenden 
Tonskala heraufschallt, bewegt sich hastig zwischen den engen, 
wirr durcheinandergleitenden Hauserreihen und StraBen, die 
teilweise unter den dichten, griinen Baumreihen versteckt liegen. 
Eine Stadt mit ausgesprochenem orientalischen Geprage, doch 
weniger an Indien, ais vielmehr an das westliche Asien erinnernd. 
Auch ihre hellhautigen Bewohner mit dem scharfgepragten Aus-
druck hohen Intellekts auf den bartigen Gesichtern, die statt-
lichen Gestalten, dereń GroBe durch den hohen Turban ins 
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Groteskę und Riesenhafte gesteigert ist, zeigen, daB der Boden 
dieser Stadt nicht ihre Urheimat ist. In den Eingeborenenvierteln 
Delhis ist der Typus des Mohammedaners mit den weiten, fal-
tigen Pluderhosen, dem losen Kaftan oder der bunten, kurzeń 
Weste, dem groBen Turban, Fes oder goldgesticktem Kappi, 
vorherrschend. Doch alle Rassen Asiens wimmeln auch hier, wie 
in einem Vólkerbabel, durcheinander, und das Kunterbunt der 
Menschen ist ebenso international wie in allen ubrigen GroB-
stadten des óstlichen Orients. 

Delhi ist eine Stadt mit erstaunlichem Fremdenverkehr. Hier-
auf hat sich der mit angeboren geschaftlicher und handlerischer 
Begabung behaftete Mohammedaner eingestellt. Uberall sieht 
man ihn schachern und feilschen, und stets hat er im Nu die 
wechselvollen Bediirfnisse seiner Mitmenschen und die Kon-
junktur des Fremdenmarktes erfaBt. In dem Flerz seines Reiches 
herrscht nur er, wahrend der Hindu dort eine mehr unter-
geordnete Rolle spielt und so aus dem wirtschaftlichen Leben 
ausgeschaltet wird. Man erhalt diesen Eindruck der wirtschaft-
lichen und geistigen Vorherrschaft des Mohammedaners be-
sonders im óffentlichen Leben der Stadt, beim Besuch der Markte 
und der Basare, welche die Eingeborenenstadt ausfiillen. Hier 
ruht der ganze Handel und Wandel, Wohlstand und Reichtum 
in den Handen der Moslems. Farbenfroh und kontrastreich ist 
das Leben zwischen den engen, hohen Hauserreihen, durch die 
sich ein buntes Menschengewimmel schiebt. Fur Fremde gibt 
es dort seltsame und beriiekende Dinge, und ein groBer Teil 
riihriger Leute in Delhi lebt ausschlieBlich von dem AderlaB der 
Leichtglaubigen, die zu der historischsten aller Stadte Indiens pil-
gern. AuBer den Erscheinungen der modernen GroBstadt, die den 
gesellschaftlichen Bediirfnissen eines gewissen unterhaltungs-
liisternen fremden Publikums zu erwachsen scheinen, den ge-
heimnisvollen Harems, Zenanas, tiirkischen Badem und den tan-
zenden Tempelbajaderen bietet die Stadt alles, was man eigent-
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lich im Falle eines fortschrittlichen, zeitgemaBen Geistes in ihren 
Mauern sucht und wohlweislich vermutet. Denn der unglaubige-
Fremde aus dem Westen ist glaubig wie kein anderer, und Allah 
hilft stets und besonders, wenn er in Zweifelsfallen ais Kron-
zeuge herabbeschworen wird. 

Im Chandi-Chowk, dem Viertel der Kuriositatenhandler, w o 
uns die gleiBende Pracht Alt- und Neuindiens entgegenstrahlt, 
óffhet sich das Herz, die Augen und die meist wohlgefiillte Bórse 
des Fremden. Dort werden Miniaturen Baburs, Akbars und 
Jajehans in allen GroBen und MaBstaben fur hundert — achtzig 
— fiinfzig — zwanzig — ja zuletzt sogar noch fiir fiinf Rupien 
dem Begeisterten zu FuBen gelegt. Miinzen, Schmuckstiicke und 
alte WafFen, die — bei dem Bartę des Propheten — aus den 
altesten Funden Indiens stammen und die Lenden der grimmigen 
Chasnavidenhauptlinge des elften Jahrhunderts gegiirtet haben, 
sinken, wenn man Miene macht, das Interesse an ihrem Erwerb 
zu verlieren, auf ein Viertel — ein Achtel — ja ein Zwanzigstel 
des urspriinglichen Angebots. Bei Allah — „echte" Edelsteine 
aus dem SchoBe der indischen Erde, Textilien und Teppiche aus 
Kurdistan, Bochara und Afghanistan bilden in der unerschópf-
lichen Sammlung der Chandi-Chowks die Augenweide fiir die 
Weit des Westens. Doch dieses will nicht besagen, daB man es 
in Delhi ganz und gar auf die harmlose Unwissenheit der Frem-
den abgesehen hat, denn wer offene Augen und ein tieferes Ver-
standnis fiir das Wesen dieser Dinge hat, findet auch bei den 
Howkern Delhis vieles, das den Sinn und das Herz des Menschen 
erfreuen kann. 

Etwa einhundertzwanzig Kilometer siidlich von der heutigen 
Stadt erhebt sich dessen historisches Gegenstiick, die Stadt Agra, 
Kaiser Akbars Reich, dessen wunderbar erhaltene Oberreste aus 
der Zeit der Moguln diejenigen Delhis noch um einiges iiber-
trefFen. Agras Griindung durch den Mogulkaiser Akbar fallt in 
das Jahr 1566. Die Stadt, die einen ahnlichen Charakter wie 
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Delhi tragt, liegt an dem Flusse Jumna, dessen Spiegelbild die 
schimmernde Pracht seiner marmornen Bildwerke in zittern-
den Umrissen wiedergibt. A n einem gluhenden Sommertage 
erreiche ich Agra. In blaBblauer Transparenz steigt die Mono-
tonie des tropischen Himmels liber die FluBebene empor. Trage 
schleicht der zum Rinnsal gewordene Strom in der Sohle seines 
Bettes dahin, und seine vertrockneten Ufer tragen noch die 
letzten Spuren reiBender Wasserfiille. Riesige Schilfmassen, an-
geschwemmte Schlammbanke und faulende Eaumstamme, die 
der weit iiber seine Ufer getretene Strom mitgefuhrt, liegen 
driiben in der toten Ebene, um die der FluB einen weiten Bogen 
zieht. Ja , sogar vor der Ehrwiirdigkeit des erhabenen Tadsch 
lieB sich die elementare Gewalt des Wassers nicht schrecken, 
denn hart an seinen marmornen Sockeln schaumte damals 
die gelbe, wogende Fiut, wie ich an den Schlammspuren der 
dunklen Grundmauer erkennen kann. Und heute schmachtet hier 
alles wieder in Diirre und Trockenheit, in Durst und Hunger. 
Die Vegetation liegt in den letzten Ziigen, denn sie ist von der 
Glut der Sonne verzehrt, abgemagert und zu haltloset Schwache 
erstorben. Nur driiben in dem feenhaften Garten, der wie das 
hingelagerte, leuchtende Spiegelbild einer marchenhaft-archi-
tektonischen Fassade anmutet, schimmert das dunkle, schwer-
miitige Griin dieses herrlichen Parkes, der das „schónste Bau-
werk der Erde" , den Tadsch-Mahal, das Grabmal einer indischen 
Kaiserin, wie ein Juwel umfaBt. 

Der Tadsch gilt ais das Wunder aller islamitischen Baukunst 
in Indien. Wie ein traumhafter Zauber steigen seine lichten Um-
risse aus der Melancholie des dunkeln Zypressenhaines, der wie 
ein dunkler Teppich vor der eindrucksvollen Fassade des Tadsch 
liegt. Jah-Jehan, einer dieser Sultane, dessen Ahnen das Reich 
des Propheten nach Indien trugen, ist der geistige Schópfer dieses 
makellosen, herrlichen Denkmals, dessen Andenken seiner Ge-
mahlin, der schónen geistreichen Mumtaz-i-Mahal, gewidmet ist. 
20 D r i n n e b e r g , Von Ceylon rum Himalaja 
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Der aus reinstem weiBen Jeypurmarmor errichtete Bau entstand 
im Jahre 1632 nach den Planen eines franzósischen Baumeisters, 
der sein von dem Geiste der Renaissance getragenes kiinstle-
risches Kónnen mit dem Wesen sarazenischer Formen und Stil-
empfindung seines indischen Mazen vereinigt hatte. 

Unter der Wólbung der machtigen Kuppel, die gleich einer 
mattweiBen Schaumblase iiber dem dammerigen Raume schwebt, 
breitet sich vor meinen Augen eine wundersame Welt der Kost-
barkeiten aus. Licht, fast durchsichtig, scheinen diese von relief-
artigen, pflanzlichen Ornamenten geschmiickten weiCen Wandę 
des Marmors. Wertvolle Edelsteininkrustierungen erfiillen die 
Fliesen des Kuppelbaues. Nirgends sehen wir die Patina des 
Alters. Alles ist unter dem Schutze dieses riesenhaften Marmor-
himmels in reinster, elfenbeinerner Blasse und unveranderter 
Form geblieben. Die Sarkophage, das Heiligtum des Tadsch, 
sind von einem unendlich reichen Marmorgitterwerk umgeben, 
dessen gespinsthaft zartes Gewebe von unerreichter Schonheit 
ist. Ein herrliches Kabinettstiick hervorragendster Bildhauer-
kunst, das in seiner vollendeten Feinheit nirgends in Indien ein 
auch nur annahernd ahnliches Gegenstiick besitzt. A n den Eck-
pilastern, welche das feine Netzwerk stiitzen, hat man ein Ranken-
werk von Edelsteinen in den Marmor eingelassen, und sehon 
allein die kostbare Materie dieses Schmuckes stellt das Vermógen 
eines Volkes dar. Eigenartiger Dammerschein erhoht die feier-
liche stimmungsvolle Ruhe, die unter dem Gewólbe herrscht. 
Hundertfach bricht sich die sparliche Quelle des Tageslichtes, 
das zwischen den durchbrochenen Marmorfenstern herein-
flimmert, an dem bliitenweiBen Gewande des Innenraumes. An-
dachtige Moslems kommen und beten lautlos am Grabę des ver-
blichenen Herrscherpaares, dereń Personlichkeit den Nimbus 
der Heiligkeit tragt. Soweit sie Schuhe tragen, haben sie diese 
drauBen am Aufgang zum Grabmal gelassen. Taglich ist der 
Tadsch ein Sammelpunkt groBer Scharen frommer muselmiin-
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nischer Pilger. Auch Hindus und Andersglaubige wallfahren zu 
ihm und stehen in Stiller Ergriffenheit vor diesem herrlichen 
Wunderwerk klassischer Kunst des indischen Mittelalters. 

Von geradezu iiberwaltigendem Eindruck ist der Anblick 
dieses schimmernden Bauwerkes, das von den Reizen einer von 
hohem Stilempfinden angelegten Parklandschaft umgeben ist. 
Ein langes, von bunten Sandsteinintarsien umsaumtes Wasser-
bassin teilt den dunklen von hohen Mauern umfaBten Garten 
in zwei Halften. In seinem Spiegel schimmert das Bild des Mau-
soleums in leuchtenden Farben. Auf niedrigem Marmorsockel 
erhebt sich der Bau wie eine traumhafte Erscheinung. Seine 
weiBen Kuppeln, Zinnen und schlanken Minaretts steigen wie 
phantomhaft zarte Gebilde in das atherische Blau des Himmels 
empor. Die durch eine blendende Sonne hervorgerufenen Schat-
ten scheinen sich auf dem lichten Gestein in einen Hauch auf-
zulosen, ja selbst in den Nischen der von leichten Spitzbogen 
uberwólbten Balkone und unter dem groBen Gewolbe, das den 
Eingang zum Grabę iiberdacht, sind die Schlagschatten in ein 
flimmerndes Dammerlicht verwandelt. Von einem der turmhohen 
Minaretts, die sich wie stumme Wachter am Ende der Plattform 
erheben, genieBe ich den Blick hiniiber auf die machtige, von 
plastischen Marmorfriesen umgiirtete Kuppel. Kleine, durch-
brochene Altanę vermitteln in wunderbarer Weise den jahen Auf-
stieg dieser transparent erscheinenden Bekrónung, die wie ein 
steingewordenes Wunderwerk aus dem Aachen DachgeschoB 
emporsteigt. Tief unter mir im Spiegel des trage dahinAieBenden 
Jumna lóst sich dasselbe schimmernde Bild marchenhafter Pracht 
aus der geheimnisvollen Dunkelheit der WasseroberAache. Trage 
Krokodile und groBe Schildkróten sonnen sich auf den Sand-
banken, die aus dem Flusse herausragen. Auf dem anderen Ufer 
blicke ich in dieses diirre, graugelbe Land, welches das lichte 
Wunder des Tadsch wie ein drohendes Gespenst belagert. Drii-
ben in der Ebene bei Sikandra schimmern die stolzen Bauwerke 
20* 
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aus der Zeit der Moguldynastien. Das Mausoleum von Kaiser 
Akbar, des Griinders von Agra, das bedeutendste Bauwerk seiner 
Zeit, und eine groBe Anzahl anderer Grabstatten, in denen die 
Gebeine von Heiligen und groBen Mannern jener Zeit ruhen, 
bedecken die einsame Graberstadt jenseits des Flusses. 

Das alte Fort Agras gleicht in seiner Bauart den beherr-
schenden Formen der Delhifestung. Fast unerschópflich ist die 
Reihe dieser prachtvollen Bauwerke, der Palaste, Moscheen und 
Grabmaler, welche, ahnlich wie in Delhi, von gewaltigen Fe-
stungsmauern eingeschlossen werden. Wie ein Triumph der 
Schónheit ragen dort die graziósen Tiirmchen und Zinnen der 
marmornen Bauwerke iiber den gigantischen Sandsteinmauern 
der Festung empor. Auch Agra besitzt eine Jumna-Musjid, seine 
groBe Moschee. Sie ist in ihren AusmaBen weit geringer, doch 
architektonisch immerhin reizvoller ais das schwere und wuch-
tige Bauwerk Delhis. Agra und die alte Residenz Kaiser Akbars, 
Fatehpur-Sikri, hat noch unzahlige solche Merkmale aus der 
Bliitezeit dieser Moguldynasden. In ihrer wohlerhaltenen Pracht 
zeigen sie uns den Sinn einer hohen geistigen Kultur , mit wel-
cher diese Geschlechter in dem Zeitraum eines halben Jahr-
tausends den Boden Indiens befruchtet und sich in diesen herr-
lichen Hinterlassenschaften Denkmaler der Unsterblichkeit er-
richtet haben. 

B E N A R E S 

"as dem glaubigen Katholiken Rom, dem Moslem 
Mekka, das ist dem Hindu die heilige Stadt Benares. Sie 

ist fur den Inder der geisdge und kórperhafte Inbegriff 
alles Góttlichen, der Heilsort kranker Seelen und Kórper, dereń 
Erlósung den Glaubigen in Benares durch das Wohlwollen der 
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Gótter zuteil wird. Benares, „die Stadt des heiligen Wassers", 
ist die Sehnsucht der Lebendigen, der Kranken und Siechen, der 
Hoffenden und Bittenden, der Siinder und der mit dem Tode 
Ringenden. Sie alle kommen, um die Gnade der Gótter zu er-
langen, welche ihnen das reinigende Wasser des Ganges ais ein 
sichtbares Geschenk des Himmels, ais ein góttliches Wunder 
sendet. Die Stadt birgt in ihren Mauern eine groBe Zahl prach-
tiger Tempel der verschiedensten Glaubensrichtungen und 
Sekten Indiens. Denn Benares ist nicht nur die heilige Stadt des 
Brahmanen, sondern auch des Buddhisten und Jainas, die alle 
an den Ufern des geheiligten Stromes die Erlósung von seelischen 
und kórperlichen Gebrechen suchen. Benares oder Kashi ist 
uralt. Seine Grundsteine liegen schon seit Jahrtausenden an den 
Ufern des Ganges, und die Phasen seiner Entwicklung bilden 
bedeutungsvolle Glieder in der langen Kette der Zeit, welche die 
religiosen und kulturgeschichtlichen Ereignisse Indiens mit-
einander verbindet. 

Schon lange vor unserer christlichen Zeitrechnung finden wir 
Benares in der friihbuddhistischen Epoche ais den Brennpunkt 
der weltweisen Lehre Buddhas, die spater den Einfliissen des 
brahmanistischenHindutums erlag. Die Wellen ewiger Glaubens-
kampfe, die Indien seit Jahrtausenden erschiitterten und seine 
Vólker in stetem Unfrieden lieBen, schlugen zehrend und ver-
nichtend an die Mauern der Stadt. Noch heute finden wir dort 
die Uberreste der Zerstórungen, welche durch die Stiirme, die 
Benares im Verlaufe einiger Jahrtausende heimsuchten, hervor-
gerufen wurden. Doch inzwischen ist viel neues Leben aus den 
Triimmern der Stadt emporgewachsen, und Benares macht kei-
neswegs den Eindruck groBen, kulturhistorischen Geschehens, 
da die Stadt, wie wir sie heute sehen, kaum alter ais 300 Jahre ist. 
Deutlich erkennt man in Benares wie nirgends in Indien die 
Gespaltenheit des religiosen Lebens, die sich uns nicht nur in 
den geistigen Gegensatzen, ja, mehr noch in ihren auBeren Aus-



j io Von Ceylon zum Himalaja 

drucksformen, welche die verschiedenen Glaubensrichtungen 
zeigen, auBert. Neben den jainistischen Heiligtiimern des Maha-
wira finden wir die Stupenform der buddhistischen Dagobe, die 
steingewordenen Symbole der Lehre Gautamas, den drawidischen 
Tempel des Siidens und die Moschee des Moslems in friedlichem 
Nebeneinander. A n den Ufern des Stromes huldigt der Brah-
mane, der Buddhist und der Jaina der Heiligkeit seiner rituellen 
Gebrauche, die ihm die Lehren seines Glaubens oder die Sekten 
und Kasten vorschreiben. Und alle vereinigt sie in Benares das 
Ziel der segenvollen Gnade, die Reinigung von der Siinde und 
die Erlósung durch die góttliche Kra f t des siindentilgenden 
Wassers zu erlangen. 

Ich komme von Cawnpore und fahre im Gangestal strom-
abwarts iiber Prayaga-Allahabad, w o ich das groBe, jahrmarkt-
maBige Fest der Mela, das alle Jahre am ZusammenfluB des 
Jumna und Ganges stattfindet, bewundern konnte. Vol l Er-
wartung setze ich meinen FuB auf den heiligen Boden von Be-
nares, der verehrungswiirdigsten aller Stadte hinduistischen Re-
ligionskultes in Indien. Was ich in Indien an fremdartigen Ab-
surditaten des religiósen Volkslebens sah, erreichte durch die 
Eindriicke, die ich in der Stadt des heiligen Wassers empfing, 
seinen Hóhepunkt. 

Gemachlich und trage bespult der heilige Strom die auf-
getiirmten steinernen Ufer der Stadt. W o er sie beriihrt, ist sein 
Wasser von der reinigenden Kra f t der góttlichen Gnade durch-
drungen, und es gibt nichts im Leben des Hindu, auf das die Ein-
wirkung des Wassers des Ganges nicht von segenspendendem Ein-
fluB ware. Nie sah ich die suggestive Kra f t des seligmachenden 
Glaubens in diesem MaBe zutage treten, wie es der geistige Ein-
fluB zwingender Religiositat innerhalb der Mauern der heiligen 
Stadt zeigt. Die vielen Wunder, die das Wasser des Stromes und 
die EinfluBsphare des heiligen Ortes zu wirken vermógen, 
wohnen unverlóschlich in der imaginaren Seele des Hindu. Der 
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Glaube an die Erfullung seiner frommen Wiinsche, der Wille 
zur Gesundung des Leibes und der Seele bringen in dem Wesen 
dieser Menschen viele merkwiirdigen, wunderlichen Symptome 
hervor, die imstande sind, das Zutrauen und den Glauben an die 
uberirdische Kraf t in der Seele des einzelnen und der groBen 
Masse des Volkes zu bestarken und zu fesdgen. Der Glaubige, 
der den heiligen Boden am Ganges betritt und sich von seinen 
Wassern bespiilen laBt, erlangt AblaB und BuBe, Heilung von 
seinen geistigen und lciblichen Obeln und die ewige Seligkeit, 
wenn er seinen miiden Leib zum Strome schleppt, um in der 
Stadt seinen Geist aufzugeben. Benares ist deshalb die Sehnsucht 
jedes frommen Hindu, der keine Mittel scheut, das Heil, welches 
in dieser Stadt wohnt, zu erlangen oder in ihren Mauern und 
Tempeln zu verweilen und an den Ufern des Stromes zu sterben. 
Millionen wandern jahrlich aus den fernsten Gebieten Indiens 
nach Benares. Ja , ganze Familien, religióse Gemeinschaften, 
groBe Dórfer und Stadte senden ihre Bevólkerung zu den allein-
seligmachenden Gestaden des Ganges. Wer Indien, seine Wunder 
und die Eigenarten seines religiósen Obermenschentums, die 
Paradoxie des an Wahnsinn grenzenden Glaubenseifers seines 
Volkes, die Kultur seiner vergangenen Geschlechter, doch auch 
die tiefsten Schatten des an Wirrsalen reichen Geistes- und 
Seelenlebens kennenlernen will, der suche sie in Benares, in der 
Stadt des heiligen Wassers. 

Triibe Fluten walzt der Strom durch die unter gliihendem 
Sonnenbrand schmachtende Ebene des Gangestales. Das breite 
Schlammbett des Ganges windet sich, in unzahligen Armen und 
in toten Sandlaufen verebbend, durch die erstorbene Landschaft, 
dereń zahe Vegetation langsam in der Trockenheit des sengenden 
indischen Sommers vergeht. Ode Sand- und Schlamminseln, der 
Tummelplatz der Krokodile, ragen mit ihren Aachen Rucken 
liber der Oberflache des Wassers empor. Leichenteile und ver-
kohlte tiberreste toter, in den Strom versenkter Menschenleiber 



337 Von Ceylon zum Himalaja 

werden seit Jahrhunderten an diesen Inselgestaden ange-
Bchwemmt und von den Scharen lauernder Kaimane und krach-
zender Raben verzehrt. Auf dem nórdlichen Ufer erhebt sich die 
heilige Stadt, die wie eine gigantische, langgestreckte Terrasse 
den Lauf des Stromes begleitet. Hochragende Fronten monu-
mentaler Palast- und Tempelarchitekturen drangen sich dicht an 
das Ufer heran und fallen wie steile Mauern zu dem ewig un-
ruhevollen Strand herab. Ein dichtes Menschengewimmel erfiillt 
die StraBen und Gassen der Eingeborenenviertel. Dort begegnet 
man den in religioser Verzuckung lebenden Pilgern, welche die 
Stadt und ihre Tempel bevólkern. Zufriedenheit und Menschen-
gliick, tiefstes Leid und erbarmungswiirdiges Elend wohnen hier 
in ewiger Gebundenheit nebeneinander. Die Tempel und Opfer-
statten sind iiberfullt von den Massen unersattlicher Glaubens-
eiferer, von Priestern, Asketen, Heiligen und Hilfsbediirftigen 
aus allen Standen und Volksschichten Indiens, denn ein wahres 
Vólkerbabel, wie ich es nie in Indien sah, strómt hier zusammen. 
Lamas aus dem Innem Tibets, Brahmanen, mit den furcht-
erweckenden, religiosen Bemalungen auf Sdrn und Oberkórpern, 
Hindus aus allen Kasten, Jainas und unzahlige von Sektierern 
teilen hier eintrachtig das Gliick, welches ihnen die Lehre ihres 
Glaubens beschieden hat. In den Tempeln bringt das Volk seinen 
góttlichen Idolen die kostbarsten Geschenke dar, die der je-
weilige Stand und die ehrfurchtsvolle Glaubigkeit erheischt. 
Gold und Silber, Lebensmittel, lebendige Tieropfer, Friichte, 
Blumen, Bliitenkranze und vielfaltigen Tand schleppt man zu 
den Altaren, um die Gunst der Gótter zu erwerben und sich das 
Heil der Seele zu erringen. In Benares findet man die Gottheiten 
der gesamten religiosen Kulte Indiens vereinigt, und jeder der 
Suchenden und Bittenden findet das Ideał seiner religiosen Ver-
ehrung und Anbetung. Um Tausende von starren, wesenlosen 
Steinbildern bewegt sich das Leben der Glaubigen in den Tem-
peln. Lingams und Yonis, welche die Inkarnationen des groBen 
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Gottes Shivas, die Fruchtbarkeit und schópferische Kraft des 
Lebens versinnbildlichen, werden von wallfahrenden Frauen und 
Mannern mit geschmolzener Butter begossen, und iiberall, wo 
man die Bilder und Statuen des dickwanstigen, elefantenkópfigen 
Ganesha antrifft, der den Menschen die Erfiillung ihrer Sehn-
siichte und Wiinsche verspricht, sind sie von einer Fiut von 
Blumen, geróstetem Reis und vielerlei eBbaren Opfern iiber-
schiittet. 

In dem Affentempel der Durga, in dem sich groBe Scharen 
dieser langgeschwanzten Tiere zwischen den Galerien und Stein-
denkmalern der Gótter herumtreiben, legen die Verehrer der 
blutriinstigen Góttin und des grotesken Affengottes Hanuman 
ihre Opfer nieder. In kindlicher Ehrfurcht spenden Pilger den 
lebendigen góttlichen Inkarnationen Friichte und Lebensmittel 
und bitten sie um das Geschenk der Huld. Heilige Pfauen, 
Zebus, Elefanten und Affen sind die dekorativen lebendigen 
Bestandteile der Tempel. Man ersteht den heiligen Kuhmist zu 
Heilzwecken ais ein wertvolles Medikament, legt ihn den Kran-
ken auf und beschmiert damit die heiligen Merkmale und stei-
nernen Gótzen. In den ernsten, von monumentaler Ruhe um-
gebenen Dagoben der Buddhisten sitzen Priester in gelben Ge-
wandern, meditierend, vor dem Rad der Weit und den ruhe-
vollen Statuen Gautamas des Erleuchteten. Durch ihre Hande 
gleiten unaufhórlich die groBen, abgenutzten Holzperlen ihrer 
Gebetsketten. Betaubende Geriiche glimmender Opferfeuer 
schweben unter den Gewólben der diisteren Tempelhallen. In 
der Stadt durchziehen Bitt- und Dankprozessionen die StraBen 
und die Hófe der Tempel. Jeder Flecken Erde von Benares ist 
heilig, ja, selbst der bakteriengeschwangerte Staub seiner StraBen, 
die giftigen Pfiihle seiner Brunnen und Teiche haben neben 
der unversiegbaren Kraft des Gangeswassers eine besondere 
Heilkraft, obwohl taglich Myriaden von furchtbaren Krank-
heitskeimen in sie versenkt und die Bakterien in der Dumpfheit 
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und hriitenden Hitze in Reinkultur gezogcn werden. Doch was 
schiert dies den Sinn der Glaubigen, die infolge ihres blinden 
religiósen Eifers alle Gesetze der Vernunft verachten und ihr 
Leben nach den Dogmen fatalistischer Denkungsweise ein-
richten. 

Von geradezu erschiitternder Tragik ist das grenzenlose 
menschliche Elend, welches die Mauern von Benares seit An-
beginn in sich beherbergen. Getragen von jener hingebungs-
vollen Geduld, von dem starken Willen, den der Glaube eingibt 
und der dem siechen Kórper neue Krafte verleiht, in den hoff-
nungslos Verlorenen und Sterbenden den letzten Lebenstrieb 
erwachen laBt, schleppen sich Unzahlige von Kranken, Kriippeln 
und Elenden zur Stadt des heiligen Wassers. Jene Orte des 
Grauens gleichen einem Inferno, in dem die zu furchterlichen 
Qualen verdammten, entstellten und zu schaudererregenden 
Wesen verwandelten Menschen auf ihre Erlósung warten. Selten 
sah ich an andern Orten des Elends in Indien solche Bilder des 
Abscheus und Entsetzens, wie sie sich die kuhnste Phantasie des 
Menschen kaum vorzustellen vermag. Ein Heer von erbarmungs-
wurdigen Geschopfen, denen weder Menschen noch Gótter zu 
helfen vermógen, hat sich an den Ufern der groBen Mutter 
Ganga eingefunden. Sie suchen die Stunden ihres gepeinigten 
Daseins am heiligen Orte zu verlangern, glauben an Genesung 
und Heil, oder wiinschen sich die Stunde herbei, in welcher der 
erlósende Tod im Menschen wahre Tantalusąualen verursacht. 
Manche dieser Heimgesuchten haben weder Ahnlichkeit mit 
Mensch noch Tier. Sie gleichen spukhaften, gespenstischen 
Wesen, dereń Anblick Furcht und Grauen erweckt. Viele Lepra-
kranke, Aussatzige und mit unheilbaren Krankheiten heimge-
suchte arme Teufel, dereń Kórper oft zu unkenntlicher, schwie-
liger Masse verwandelt ist, saumen in ihrer Hilflosigkeit, kla-
gend und bettelnd, die StraBen und Ufergassen, die zum Strom 
hinabfuhren. Es sind die Wege des Entsetzens mit menschlichem 
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Elend und martervoller Hóllenpein gepflastert, die leibhaftige 
Verdammnis auf Erden, die traumhafte Erscheinung einer von 
fiebererregter Phantasie hervorgerufenen Wahnvorstellung, die 
sich hier den Blicken in qualvoller Langsamkeit und ewiger 
Wiederholung darbietet. Und alle diese Armen sind mit dem 
lebenerweckenden Trieb der Hoffnung gekommen, schleppen 
sich hinab zum heiligen Strom, lassen sich zu seinen Ufern hin-
untertragen, um dort im Angesicht des Stromes ihre Erlósung 
zu finden. 

Breite Terrassen, von gewaltigen Freitreppen unterbrochen, 
fiihren zum Wasser hinab. Hier gleicht der Andrang der Men-
schenmassen dem summenden Leben eines Bienenschwarmes. 
Kaum kónnen die Steingalerien und Plattformen das Leben, 
welches sich Tag und Nacht auf ihnen bewegt, fassen. Man hat 
notdiirftige Pfahlbriicken aus Holz gebaut, die in den Strom 
hineinragen und das Treiben der Menschen unmittelbar iiber die 
Wasserflache tragen. Auf diesen Pfahlbauten sitzen in stummer 
Hingebung meditierende Brahmanen und Hindus aller Kasten 
und aus allen Bevólkerungsklassen. Sie haben breite Bastschirme 
iiber sich ausgebreitet, lesen aus heiligen Biichern und Schriften, 
beten, psalmodieren und waschen sich abwechselnd mit dem 
Wasser, das sie mit blanken Messingschalen aus dem Strome 
schópfen. Frauen und Manner mit triefenden Haaren und Ge-
wandern steigen aus dem heiligen Wasser und schreiten langsam 
und bedachtig in feierlichem Ernst die Treppen empor. Auf ihren 
Kópfen und in ihren Handen tragen sie behutsam die GefaBe, in 
denen sie das heilige Wasser aufbewahren, um es spater in ihre 
Heimat zu bringen. Greise in marchenhaftem Alter, mit mumien-
haften Ziigen und zum Skelett abgemagertem, asketischem Kór-
per, sitzen wie bildhafte Statuen regungslos, mit lispelnden Lip-
pen, ihre kahlen, alten Schadel der unerbittlichen Sonne preis-
gegeben, auf den Treppenstufen, wo, unbekiimmert um diese 
Merkwiirdigkeiten, das rege Leben des Volkes sich bewegt. 
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An den ansteigenden Steinufern einer kleinen Bucht, die wie 
eine Lagunę zwischen den Mauern der StraBen und Hauser 
endigt, hat sich eine Gruppe dieser merkwiirdigen Heiligen, 
welche man Sadhus und Sanyasis nennt, niedergelassen. Es ist 
fast belustigend, doch zugleich erschiitternd, ihr unglaubliches, 
gerauschloses Treiben zu beobachten. Kaum kiimmern sie sich 
um die gaffende Menge, die sie unaufhórlich belagert und diese 
tragikomischen Gesten der „Heiligen" bewundert. Einer von 
diesen seltsamen Mannern hat allerdings wenig Ahnlichkeit mit 
einem BiiBer und Asketen. Sein Kórperumfang gleicht einer 
Tonne, und trotzdem nennt er sich Martyrer seines Fleisches, und 
die frommen Menschen glauben ihm. Alle andern, die um den 
regungslos verharrenden, in Meditation versunkenen Dicken 
umhersitzen, liegen, hangen und in unmóglichen Haltungen ver-
weilen, gleichen lebendigen Leichnamen und Hungergespenstern, 
die zudem ihren verdorrten Kórper und die abgestorbenen Glied-
maBen mit Aschenschminke entstellen und so den Eindruck 
versteinerter Leblosigkeit erwecken. Ein BiiBer mit wirr herab-
hangenden, verfilzten Haaren hockt mit hocherhobenen, atro-
phischen Armen, an dereń Hande die Fingernagel zu einer fuB-
langen Kralle gewachsen sind, auf einem Aschenhaufen. Mit 
starren Augen, in denen die Sehkraft erloschen zu sein scheint, 
blickt er in die Sonne, die sich in grellen, zitternden Reflexen 
auf dem Spiegel des Wassers unter ihm bricht. Das Volk kommt 
und geht bewundernd und legt ehrfurchtsvoll Gaben an EB-
waren und Miinzen vor den Heiligen nieder. 

Oben in den StraBen und engen, lichtlosen Gassen, in denen 
der Verkehr auf und nieder flutet, wiederholen sich diese bizarren 
Bilder in einer jahrmarktsmaBigen, bunten Vielfaltigkeit. Meist 
erwecken jedoch diese immer wiederkehrenden Szenen den Ein-
druck eines oft gewerbsmaBigen und schwindelhaften Treibens, 
dessen sich jene unzahligen, faulen und vagabundierenden Ele-
mente bedienen, dereń Zahl in Indien in die Millionen geht. Es 
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sind solche, die das psychologische Moment im Volke richtig 
erkannt und von dem blinden Glauben einer eifernden Frómmig-
keit, von dem Mitgefiihl der Mitmenschen leben und die Schwa-
chen ihrer Briider zu nutzen wissen. Mit erstaunlicher Fertigkeit 
und allen Mitteln raffiniertester Nachahmung kopieren sie das 
Leben und Tun jener Fakire und Martyrer, die peinvolle Qual 
der Siechen, das kriippelhafte Wesen der Armen und Elenden 
und die verheiBungsvolle Geste irgendeines Wundertaters, der 
Kranke heilt und die Gunst der Gótter verspricht. So ist es oft 
kaum móglich, die „Originale" von den Nachbildungen ihrer 
Art zu unterscheiden. Ich sah in den dusteren Ecken der StraBen 
Kriippel, die sich mit der akrobatischen Gelenkigkeit ihrer ver-
renkten Glieder zu solchen machten, Blinde und Lahme, die in 
der Abenddammerung plótzlich gesundeten und mit der gefiill-
ten Bettelschale schleunigst das Weite suchten. 

Auch viele unter diesen Heiligen und Yogis sind vom Ge-
schlechte der jahrmarktmaBigen Gaukler, die mit dem Talent 
eines Komódianten dem Volke ihre Kunststiicke und Heiligkeit 
suggerieren. Fiir sie ist Benares das Paradies, in dem ewig der 
Weizen ihres gerade nicht alltaglichen Handwerkes bliiht. Aber 
auch die Schausteller weltlicher Kiinste sind dort vertreten, denn 
das Volk liebt das Gaukelspiel und noch mehr die Mystifikationen 
und das Fremdartige iiber alles. Und wenn eine Ringergruppe 
indischer Athleten ihre kraftvollen Schaustellungen gibt, Schlan-
genbandiger die Kobras tanzen lassen, Dresseure ihre abgerich-
teten Tiere zeigen und geheimnisvolle Zauberer in wenigen 
Sekunden aus dem Staub der StraBe einen Mangobaum ersprieBen 
lassen, so sind sie stets von einer dichten Menge provinzialischer 
Schaulustiger umlagert. Eine ganze Industrie, ein wirtschaft-
licher Wohlstand hat sich, gefórdert durch die Zuganglichkeit 
der Pilger und den regen Fremdenverkehr, den Benares von 
Anbeginn des Seins aufzuweisen hat, zu hoher Bliite entwickelt. 
Diese Erscheinung ist auch in psychologischer Hinsicht sehr 
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interessant und zeigt, wie es erstaunlich viele Schichten der 
indischen Bevólkerung gibt, die den Geist ihres Volkes und der 
Zeit erfaBt haben. Man spekuliert, feilscht, handelt, wuchert und 
betriigt an den Ufern des heiligen Stromes wie fast nirgends im 
Lande. Mit feinem Spiirsinn folgt man den Instinkten der naiven, 
glaubigen Masse und sucht in oft skrupelloser Weise Nutzen aus 
ihr zu ziehen. Mancher Hindufamilienvater, der nach Benares 
kam und mit mehr oder weniger gutem Erfolg sein Bad im 
Ganges nahm oder die Gótter in geistigen oder leiblichen Bre-
sten in den Tempeln um Hilfe anrief, verfallt mit Leib und Seele 
den Verfiihrungen, welche in dunklen und geheimnisvollen 
Winkeln der Stadt auf die fremden Unerfahrenen lauern. Denn 
auch die heilige Stadt hat neben ihrem Leid und den góttlichen 
und himmlischen Erfiillungen auch zeitliche, weltliche Freuden 
und Liiste, die dem iiberschwenglichen Herzen der Pilgergaste 
und ihrem gefiillten Beutel schwere Wunden schlagen. 

Fur den europaischen Fremden ist es nicht schwer, den Geist 
dieser Nepperei in allen Winkeln der Stadt zu beobachten. Ja , 
selbst vor den Pforten der altehrwurdigen Tempel, in ihren 
Gangen und Hófen macht sich dieser faule Zauber breit. 
Mónche und Priester betteln ebenso wie das niedere Volk der 
StraBe. Fur klingende Miinze kauft man von ihnen Reliąuien, 
die in tausendfacher Auflage das Licht der Welt erblicken, zeigt 
die Wunder und Geheimnisse, welche die steinernen Gótter zu 
wirken vermógen, heilt die Leiden eingebildeter Kranker und 
feilscht mit heiligem Kuhmist und andern volkstiimlichen Me-
dikamenten. Auch sagt man wallfahrenden Frauen, die bei den 
Góttern um die Frucht ihres Leibes bitten, die Erfiillung ihrer 
Wunsche zu und wirkt andere merkwiirdige Wunder, die nur 
auf dem heiligen Boden von Benares Friichte zu tragen ver-
mógen. Allein die „Reiseandenken" dieser wundersamen Stadt 
kónnten ein ganzes Kapitel an interessanter Aufzahlung fiillen. 
Denn in Benares und seinen Basars, in den vielen Kasten und 
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Laden der fliegenden und zu Tausenden herumlungernden Hand-
ler sind es besonders die góttlichen Nippes, die kleinen Krishnas, 
Shivas und Swamis und viele andere Gótter und phantastische 
Geister, die in der profanierten Form von Ollampchen, Spiel-
ballen, bunten Glasern und Spiegeln, in Gestalt von Kinder-
spielzeugen, aus gebranntem und bemaltem Ton und anderer 
bildsamer Materie das Auge der Neugierigen reizen. In langen 
StraBenreihen, in denen sich eine Handlerbude neben der andern 
befindet, halt man notwendige und iiberfliissige religióse Re-
ąuisiten, unzahlige Kleinigkeiten, die das Auge und den Sinn 
des kindlichen Eingeborenen erfreuen, feil. 

Diese durcheinandergewiirfelten, farbenreichen Auslagen er-
muntern die Kauflust der hier voriiberstrómenden Menschen-
menge, ohne daB es die von Fett und Faulheit triefenden Handler, 
die teilnahmslos hinter ihren Waren hocken, nótig haben, die 
gaffenden Schaulustigen, welche ewig die Shops belagern, zu 
ermuntern. Spelunken von Handlem und Pfandleihern, male-
rische Viertel mit farbenprachtigen Textilien, Handwerkerbuden 
mit geschaftigen Bastlern und endlose Reihen von Lebensmittel-
verkaufern, in dereń Gassen die Duftschwaden und Diinste zer-
lassenen Fetts und in Ol gebackener Teigwaren einen anziehen-
den Geruch verbreiten, lehnen sich in enger Gedrangtheit anein-
ander. In StraBen und in den stinkenden Winkeln zwischen Hau-
sern und Mauern treiben sich halbwilde, aasfressende Hunde-
kóter und Scharen von Krahen herum, die sich an den Abfallen 
laben und eine wertvolle Unterstiitzung der Munizipalitats-
behórde bilden. Auch die fetten, aufgetriebenen, heiligen Kiihe 
machen taglich ihre Bettelrunde bei den Friichte- und Gemiise-
handlern und holen sich ihren Tribut aus der Menge des aus-
gelegten Griinzeugs. 

Doch auch andere Merkwiirdigkeiten besitzt Benares in seinen 
Mauern. In dem Viertel der Hindupalaste, die sich die alten 
orthodoxen Fiirstengeschlechter in der heiligen Stadt erbauen 
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lieBen, zeigt sich der geisdge EinfluB des Westens in eigenartiger 
Verbindung mit dem des Ostens. Dort residiert die theosophische 
Vereinigung mit ihrer geistigen Fiihrerin MiB Annie Besant. Ein 
groBer Stab leitender und ausfuhrender Organe dieser von óst-
licher und europaischer Geistesbewegung getragenen Insdtu-
tion hat sich um die betagte, tatkraftige Dame versammelt, und 
man ist hier und auch in den andern Hauptquartieren der Theo-
sophen in Madras und Kalkutta eifrig dabei, die religionsphilo-
sophischen Ideale, welche die Idee der „Theosophical Associa-
t ion" bewegen, in die Welt zu tragen. 

Zweifellos findet man jedoch die interessantesten Bilder des 
religiósen Treibens von Benares an den abgestuften Ufern des 
Ganges, in der Nahe der sogenannten Ghats, von denen Benares 
im ganzen fiinf besitzt. Um das eigenartige Treiben am Strome 
mit Ruhe beobachtenzu kónnen, besteige ich eines dieser schwer-
falligen Eingeborenenboote, um den Anblick dieses wechsel-
vollen Uferlebens in langsamem Stromabwartstreiben von der 
Wasserseite aus zu beobachten. Wie auf einer machtigen Schau-
biihne, dereń Prospekt die gewaltigen Szenen der monumentalen 
Tempel- und Palastbauten bilden, erhebt sich das stufenweise 
ansteigende Leben der Pilger und Glaubigen, die, unbekummert 
umeinander und ohne daB sie sich gegenseitig in ihrem Vorhaben 
stóren, in Ausiibung der rituellen Handlungen begriffen sind. 
Gigantische Quader und Saulenstiimpfe, die Oberreste zerstórter 
antiker Tempel und Palaste, ragen zwischen den bewegten Grup-
pen der Menschen empor. Die alten Steinkolosse sind teilweise 
fast ganz in dem nachgiebigen Grunde des Ufers versunken. Sie 
zeigen ungeheure Abmessungen, gegen welche die jiingeren 
Bauten von Benares wie miniaturenhafte Spielzeuge erscheinen. 
GroBe Tempelturme mit kunstvoil gegliederten Abdachungen, 
riesige Mauern und reliefgeschmiickte Kolossalfassaden ragen 
wie Triimmer einer Erdbebenkatastrophe aus dem unterspiilten 
Grund des Gestades empor. Grell liegt das Licht der Sonne auf 
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den hellen Flachen des Gesteins der anstrebenden Mauern und 
Hauser, die mit ihren kubischen Formen und flachen Dachem 
eine Fortsetzung dieser Uferterrassen bilden. Hoch aufragende 
alte Palastfronten mit vertikal profilierten, monstrósen Eck-
pfeilern, Hindu- und Jainistentempel, die tiarenfórmige Turm-
hauben tragen, und eine grazióse Moschee des Mogulkaisers 
Aurungsebs beherrschen das Gesamtbild, welches sich dem Be-
schauer vom Strome aus zeigt. 

Fast vergiCt man iiber dem iiberwaltigenden Eindruck, den 
die packende Gewalt dieser zyklopischen Architekturen auf den 
Beschauer ausiibt, das eigenartige Treiben, welches sich an den 
Ufem und am FuBe der Stadt abspielt. Ais wir uns den Bade-
und Verbrennungsghats nahern, sind wir nur wenige Meter vom 
Strand entfernt. Tausende platschern dort, oft hart neben unserer 
Bootswand, im Wasser des Stromes. Dunkle Gestalten mit 
eiternden Geschwiiren und von brandigen Wunden bedeckte ent-
stellte Menschenkórper tauchen im heiligen Wasser unter. 
Kranke, mit unheilbaren ansteckenden Hautkrankheiten be-
haftet, werden dort von dem triiben Wasser des Stromes bespiilt, 
und neben ihnen schliirft man das Wasser des Ganges mit In-
brunst oder fiillt es in GefaBe, um es den Angehórigen ais huld-
volles Geschenk der Gótter aus Benares mitzubringen. Durch 
das Gewiihl der lebendigen und gerauschvollen Volksmenge 
schleppt man Sterbende die Stufen herab. Man tragt sie auf den 
Armen oder auf Bahren herunter, wodurch sie schon mehr Toten 
gleichen, laBt sie in das Wasser hinabgleiten und taucht die Teil-
nahmlosen im Zustande des Fiebers und des beginnenden Todes-
kampfes in den Strom. Denn der Glaube lehrt, daB, wer in Be-
nares stirbt, erlóst wird und makellos in das Reich der Ewigkeit 
eingeht. Alle Siinden des Lebens sind den Glaubigen vergeben, 
sobald sie den heiligen Boden der Stadt betreten und ihre Seele 
den miiden Kórper in der Nahe der alles vergebenden Mutter 
Ganga verlaBt. So ist es kein Wunder, wenn die Ghats stets eine 
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Unzahl Sterbende und Tote beherbergen. Ohne Unterbrechung 
bringt man mit Tiichern vermummte, fiebernde Menschen und 
in weiBes Linnen gewickelte Leichen von der Stadt herunter, 
murmelt Gebete und Beschwórungen und segnet sie mit dem 
Wasser des Stromes. Alles Leben an den Gestaden kehrt in dem 
wellenbewegten Spiegelbild des Ganges wieder, und oft hat es 
den Anschein, ais ob das Treiben der Menschen zum Teil unter 
die triibe Oberflache des Wassers versunken ware. 

Auf Plattformen und Kanzeln der unteren Gestade glimmen 
schwelende Scheiterhaufen und verkohlte Aschenreste, denn 
man verbrennt dort ohne irgendwelche besondere Anteilnahme 
der Hinterbliebenen die Toten inmitten der Lebhaftigkeit eines 
unruhevollen Getriebes. Langsam treiben wir stromabwarts. A n 
manchen der Uferstellen lasse ich das Boot halten, um mir von 
diesen fremdartigen Szenen photographische Aufnahmen zu 
machen. Es ist mir peinlich, die frommen, in Andacht versun-
kenen Manner zu stóren, und viele dieser veriichtlich blickenden 
Brahmanen, die driiben an den Treppen unter den groBen Bast-
schirmen hocken, drehen mir, wahrend ich dort hiniiberblicke, 
ostentativ ihre Kehrseite zu oder machen sich durch Herab-
senken ihrer Schutzdacher unsichtbar. Eine Fiut weiBer Bliiten 
treibt auf der Oberflache des Wassers. Man hat sie neben dem 
Unrat und den tJberbleibseln, die ewig auf dem Strome herab-
treiben, ais Opfer von den Holzbriicken ins Wasser herab-
geworfen. Weiter unten an den Sandbanken liegen Jauernd die 
Krokodile, die unterschiedslos alles verschlingen, was ihnen in 
den gefraBigen Rachen treibt. Der heilige Strom mit seinen 
treibenden Menschenkadavern bildet das Dorado dieser un-
heimlichen FluBbewohner, in denen der Hindu den Geist seiner 
Gótter und Damonen verehrt. 

Allmahlich haben wir Manikarnikhaghat, die Hauptverbren-
nungsstatte der Toten von Benares, erreicht. T a g und Nacht 
steigen dort schwarze Qualm- und Dunstsaulen in die Luf t 
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empor. Ohne Unterbrechung schiirt und heizt man auf den 
Steinplattformen und Kanzeln die Leichenscheiterhaufen, 
schleppt Feuerungsmaterial und getrocknete Kuhmistfladen her-
bei, tiirmt StóBe von Holzscheiten iibereinander und kehrt 
Leichen- und Aschenreste zusammen, die wie alles, was Abfall 
bedeutet, in den Strom wandern. Ein halbverkohlter Brustkorb, 
der verstummelte Teil eines menschlichen Skeletts, kollert mit 
den glimmenden Resten des HolzstoBes, auf dem man ihn nur 
unvollstandig verbrannt hat, in unserer Nahe in das aufspritzende 
Wasser, taucht unter, um bald darauf wieder ?n der Oberflache 
stromabwarts zu treiben. Friiher warf man die Leichen unver-
brannt ins Wasser und iiberlieB sie den Krokodilen und der 
Zersetzung, die unter der Sonne Indiens rasch vor sich ging. 
Seit die Englander in Indien wirksame Gesetze erlassen, hat man 
diesen tief in das religióse Leben des Hindu einschneidenden 
Brauch verboten. Man legte den Indern wohlwollend nahe, ihre 
Toten, ehe sie in ihr nasses Grab versenkt werden, zuerst in 
Asche zu verwandeln. Doch der Hindu ist oft der Meinung, daB 
derartige Gesetze der Fremden da sind, um umgangen zu werden, 
besonders wenn sie die religióse Seite seines Lebens in einer oft 
fiir ihn unverstandlichen Weise betreffen. Und wo der Arm und 
das Auge des Gesetzes in den riesigen Gebieten des indischen 
Reiches nicht hinreicht, huldigt man in verstohlener Weise nach 
wie vor den verehrungswiirdigen Uberlieferungen und alten, 
frommen Brauchen. 

Besonders in den abgelegenen Distrikten ist das Indien von 
heute noch immer das an Merkwiirdigkeiten seiner Sitten so 
reiche Indien der Vergangenheit. Ein Distriktoffizier des Gam-
jamgebietes erzahlte mir von zwei Fallen der Sati (der Witwen-
verbrennung), die sich erst vor kurzer Zeit in seinem Verwal-
tungsbereich zugetragen haben. Die fanatischen Urheber, welche 
Priester und Sadhus waren, wurden durch Angeberei in den 
Bereich der englischen Gerichte gebracht und zu lebenslanglicher 
2 1 * 
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Deportation verurteilt. Hier muB England unwillkiirlich, so 
schwer es ihm fallen mag, mit seinen Rechten und Gesetzen tief 
in das religióse Leben des Inders eingreifen und damit den emp-
findlichsten Nerv des Volkes treffen. Denn es geht hierbei nicht 
nur allein um die Wahrung des Prestiges menschlicher Rechte 
und sittlichen Empfindens, sondern um die Geltendmachung 
seiner autoritativen Stellung ais gesetzgebende und beherrschende 
Macht seiner Dominions. Die stete Herabminderung der sta-
tistischen Zahlen auf dem Gebiete ritueller Verbrechen, die 
Mordę und Grausamkeiten in sich schlieBen, und die immer 
seltener werdenden Falle, in denen menschliches Leben dem re-
ligiosen Glaubenseifer zum Opfer fallt, zeigen deutlich, daB die 
englischen Gerichte und die britische Machtentfaltung in Indien 
Mittel und Wege finden, ihren EinfluB selbst in den entlegensten 
Winkeln des Reiches geltend zu machen. Beauftragte und frei-
willige Spaher, religionsfeindliche Volksgenossen und andere 
hilfsbereite Elemente sorgen dafiir, daB die Regierung iiber alles 
Wissenswerte und manche Verfehlungen auf dem laufenden 
bleibt und die Missetater ritueller Verbrechen rasch zu fassen 
bekommt. Doch ist man bei geringfiigigen Vergehen dieser Art 
auch tolerant genug, sie nicht wahrnehmen zu wollen, da man 
ja allein in Orten wie Benares Folianten mit derartigen Uber-
tretungen fiillen kónnte. Denn viele dieser toten Oberreste, die 
man dort dem Ganges iibergibt, entsprechen nicht der „gesetz-
maBigen" Auflósung durch das verzehrende Element des Feuers, 
und eben versenken sie in meiner Gegenwart wieder einen dieser 
halbverkohlten Mumienleiber, dessen hocherhobener, schwarzer 
Knochenarm aus dem Wasser emporragt und schaukelnd auf 
dem Wellenstrom abwarts treibt. 

Am Ufer, wo die triibe Brandung platschert, liegen reihenweise 
Leichname, in Tiicher eingehiillt, nebeneinander. Nur die 
abgezehrten, fahlen Gesichter der Toten sind sichtbar, wahrend 
man den iibrigen Teil des Kórpers vom Wasser des Stromes be-



Benares 325 

spiilen laBt. Man streitet fórmlich um die Reihenfolge der Leichen-
verbrennung, denn der Andrang mit den Toten ist ungeheuerlich, 
und obwohl man auf allen Kanzeln und Terrassen unaufhórlich 
schiirt und róstet, wird man der Aufgabe, taglich oft Hunderte zu 
verbrennen, nicht Herr. Man hat auch in unsern Tagen bei den 
Hindus in Benares noch keine neuen Mittel ersonnen, dem Vor-
gang der Verbrennung eine andere Form zu geben und halt an 
dem alten Brauch der Einascherung mittels getrockneten Kuh-
diingers und dicker Holzschwellen fest. An einem der Scheiter-
haufen kann man beobachten, daB das jungę und feuchte Holz 
nicht brennen will. Die Hinterbliebenen hocken ratlos in der 
Nahe, wahrend die Knechte in das Feuer pusten, Wind facheln 
und neues Holz und Reisig herbeischleppen. Endlich ziingeln die 
Flammen an der Leiche empor. Der Tote zwischen den Scheiten 
krummt sich, richtet sich auf, ais ob er wieder zu leben beganne. 
Qualm und Lohe verhullen das schauerliche Schauspiel, und 
wenn oft mehrere Scheiterhaufen auflodern, dann ist die Platt-
form ein Feuer- und Rauchmeer, in dessen Wolken die Manner 
sich wie spukhafte Hóllenkobolde bewegen. Reich und arm, 
jung und alt wird auf der Schwelle des Manikarnikhaghats zu 
Asche verwandelt. Manchen legt man ein Vermógen auf die 
letzte Statte. Wohlhabende bringen ihren Toten wohlriechende 
Feuerhólzer und Essenzen und opfern Blumen, die man in das 
Feuer streut. Andere, arme Teufel, Heimatlose, Unbekannte, im 
Tode mittel- und namenlos, legt man auf die glimmenden Aschen-
reste der Reichen. 

Reicht die Glut nicht aus, so wirft man den Kórper halb-
verbrannt hinab undiiberiaBt das Weitere der Sonne, dem Strome 
und den Krokodilen. Nicht weit unterhalb der Ghats stehen 
Manner und Frauen im Wasser, in demselben Wasser, in dem 
man die Leichname versenkt und sich die Aussatzigen baden, 
schlurfen es, um den brennenden Durst ihrer lechzenden Seelen 
zu stillen, baden und platschern im Strome der Siechen und Toten. 
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Wir lassen uns langsam bis zur Eisenbahnbriłcke hinabtreiben. 
Ein Pilgerzug rollt donnernd iiber uns hinweg. Unzahlige von 
Kupfer- und Silbermiinzen und ein Regen von Bliiten schwirrt 
schimmernd von dort oben herab auf die Oberflache des Stromes. 
Es sind die Frommen und Glaubigen, die bei ihrer Ankunft in 
Benares aus Freude iiber den Anblick der heiligen Stadt der 
Mutter Ganga ihr erstes Opfer bringen. 

IM HIMALAJA 

Im Norden der von den vergangenen Monsunregen erfrischten 
Stromebenen des Ganges und Brahmaputra, dereń gewaltige, 
angeschwollene Wasserlaufe sich mit einem weitverzweigten 

FluBnetz dem siidlichen, tropischen Meere entgegenwinden, er-
hebt sich plótzlich wie die gigantische Felsenmauer eines Titanen-
reiches der Gebirgswall des Himalaja. Keinem Land der Erde 
ist von der elementaren Kraft der Natur eine solche uniiberwind-
bare Grenze geschaffen, wie sie Indien und die angrenzenden 
Landergebiete im Norden und Nordwesten in der gewaltigen Ge-
birgskette des Himalaja und dem nordwestlichen Grenzgebirge 
des Pamir besitzt. Mit ehrfiirchtigem Stolz und religióser Scheu 
tragen die Inder und alle jene Vólker, dereń Heimatgebiete von 
den schneebedeckten, zyklopischen Gebirgswallen umschlossen 
sind, das Bild der mit mystischem Zauber umgebenen Bergwelt 
des Himalaja in ihrem glaubigen Herzen. Und jene, die un-
mittelbar in der Nahe seines damonischen Bereiches, in den von 
lieblicher Flora bedeckten Vorgebirgen, den tiefgefurchten, ein-
samen Schluchten, in Felsentalern und an steilen Gebirgshangen 
wohnen, sind von dem Bann seiner urwiichsigen und bezwin-
genden Kraft erfiillt. Geheimnisvolle Scheu lebt in dem Herzen 
dieser Menschen, dereń Gedanken und Seele von den iiber-
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waltigenden Eindriicken dieser so packenden Naturerscheinung 
erfiillt sind. Sind es doch besonders die ewig schópfenden und 
vernichtenden Krafte und Gewalten der Natur und die durch sie 
geschaffenen, wunderbaren Erscheinungen, welche im Gemiite 
dieser óstlichen Vólker, auf ihr gesamtes Leben, Denken und 
Empfinden einen uberwaltigenden EinfluC haben. Alles, was die 
Natur an segenspendenden und zerstórenden Kraften hervor-
bringt, ist den von kindlichem Glauben und religióser Scheu 
erfiillten Menschen heilig. So ist es auch besonders der Himalaja, 
der in der Vorstellungs- und Gedankenwelt dieser Vólker lebt 
und mit ihrem Glauben und Gótterkult aufs engste verkniipft ist. 

Geheimnisvoll ist der Mythos, der mit einem phantastisch-
poesievollen Rankenwerk diese góttergleiche Gebirgswelt phan-
tasievoll verherrlicht. Von den Urgewalten der Erde erzeugt 
und in titanischem Ringen von den Góttern erobert, wurde 
der Himalaja im Glauben jener Vólker der Sitz Indras, des 
Gótterkónigs. Aus dem himmlischen SchoBe der Berge in der 
Nahe des heiligen Sees Manasarowar und des Gótterthrones 
Kailas werden die Wasser der drei heiligen Strome Indus, Ganges 
und Brahmaputra geboren. Vom FuBe der schneebedeckten Hó-
hen rinnen unzahlige FluBlaufe hernieder, dereń segenspendende 
Wasser die gewaltigen Gebiete des nórdlichen Indiens befruchten 
und sich wiederum mit den heiligen Strómen vereinigen. Wah-
rend der Ganges und der Brahmaputra sich in nahezu parallelem 
Lauf auf der siidlichen und nórdlichen Seite des Gebirgsstockes 
nach Osten wenden, bahnt sich der Indus kraftvoll seinen Weg 
durch die steilen, óden Schluchten der nordwestlichen wilden 
Bergketten. Vor den steilen Wallen des Hindukusch windet sich 
sein Lauf in jahem Winkel nach Siidwesten, sein Bett durch die 
Aachen Sandwusten des óden Punjab und Sind grabend, dem 
Arabischen Meere zu. Wie eine gleichlaufende Welle folgt die 
Grenze des Britisch-Indischen Reiches im Nordwesten den 
Hóhenziigen der nach dem Meere zu fliehenden Gebirgsmassive 
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des Pamirs, wahrend die Landesgrenzen im Norden, jenseits des 
Indus, in zackigen Linien oft weit iiber die trennenden Berge 
nach Tibet hiniibergreifen, um dort einen Weg in die Gebiete 
Innerasiens zu óffnen. 

Von der ungeheuern Ausdehnung der Indien begrenzenden 
Hochgebirgsmauern des Himalaja vermógen Zahlen nur einen 
trockenen Begriff zu geben. Die Lange des Hauptgebirgsmassivs 
betragt 2500 km. Rechnet man die óstlichen Auslaufer, die Assam 
durchqueren, und die im Nordwesten hinter dem Punjab bis zum 
Arabischen Meere aufgetiirmten Bergmassive des Hindukusch 
und Belutschistan hinzu, so ergibt sich die doppelte Strecke, die 
ungefahr der fiinffachen Ausdehnung des Hauptzuges der Alpen 
entspricht. Zu Hunderten reihen sich Gipfel an Gipfel, welche 
die hóchsten Bergriesen der Alpen nahezu um das Doppelte iiber-
ragen. Unzahlige von niedrigeren alpinen Bergspitzen und Grate 
zwangen sich zwischen die starren Riesenleiber der beherr-
schenden Bergkolosse und verbinden ihre Glieder zu einer eis-
und schneebedeckten Kette, die Indien gleich einem uniiber-
windlichen Festungswall umschlieCt. Von urwiichsiger Kraft 
und bezwingender Grófie ist diese Landschaft der Berge, der 
ewig vereisten Gletscher und óden Steinmoranen, die gewaltigen, 
tief in die Felsen der Vorberge gefurchten Schluchten und Taler, 
durch die sich die von den Hangen herabwalzenden wilden 
Wassermassen der jungen Strome ihr Bett graben. Primitive 
Verkehrswege, die sich die Menschen geschaffen haben, fiihren 
durch die Einóden dieser unendlichen Felsenwiisten. Sie winden 
sich in schmalen Pfaden gleich Wildwechseln an den Felswanden 
empor, fiihren iiber graue, einsame Geróllhalden, klimmen an 
jah hinabstiirzenden Abgriinden empor und iiberqueren die rei-
Benden Bergstróme und Schluchten, iiber die sich die kiihnen, 
wetterharten Gebirgler an primitiven Holz- und Seilbriicken 
hiniiberschwingen. Die Stromtaler, Joche und Passe benutzend, 
wandern die Menschen der Berge nach Beendigung der Monsun-



Im Himalaja 329 

stiirme aus den Grenzbezirken, die weit im Hochgebirge liegen, 
herab in die fruchtbaren, milden Taler, um dort mit den Vólkern 
in den von iippiger Fruchtbarkeit erfiillten Vorgebirgen und 
FluBebenen Tauschhandel zu treiben. 

Im mittleren und óstlichen Himalaja ist der mongolisch-
tibetanische Rassentyp der Ureinwohner vorherrschend, wah-
rend westlich von Nepal und in Kaschmir die indo-arische, vom 
asiatischen Westen eingewanderte Rasse beheimatet ist. Durch 
die engen Passe des Pamir wanderten einst jene Vólkerfluten, die 
Indien mit ihren Massen uberschwemmten. Selbst die wehrhafte 
Mauer des Hindukusch vermochte die Wogen dieses gewal-
tigen Ansturms der Eindringlinge nicht zu dammen. In endlosen 
Ziigen stromten die Vólker und drangten die Heere der Eroberer 
aus dem Westen ungehindert durch die Pforten des „Daches der 
Welt" in das Land der Verhei(3ung. Doch auch die geistigen 
Strómungen des Westens fanden durch jene Tore ihren Eingang 
und wirkten, von den Menschen getragen, befruchtend auf die 
Urstamme des gewaltigen, indischen Kontinents. Fast ein Jahr-
tausend spater, nachdem Alexanders Heere das Bollwerk des 
Pamirs nahmen, um auf dem Indus und Hydaspes der Alten, dem 
Chilam, nach Indien einzudringen, walzten sich die zermalmenden 
Wogen des Islam unter Mohammed Gasni denselben Weg und 
gaben mit ihrem machtvollen Eindringen Indiens Geschichte 
einen veranderten Lauf. Wahrend das zentrale Gebiet des Hima-
laja durch seinen unbezwingbaren Wall Indien gegen die In-
vasionen nórdlicher Vólker schiitzte, blieben die nordwestlichen 
Bergketten bis auf die heutige Zeit die gefahrvollsten Einbruch-
stellen des Landes. Ais der britische Leu seine Landermarken bis 
zu jenen historischen Grenzgebieten erweiterte, fand er an diesen 
sturmumbrandeten Klippen die verwundbarste Stelle seines 
machtigen indischen Kolonialreiches. Unaufhórlich bedroht die 
zweideutige Haltung nachbarlicher Grenzstaaten das verhangnis-
volle Einfallstor Indiens. Aufriłhrerische Stamme und tJberfalle 
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auf die friedliche Bevólkerung halten die Garnisonen des nord-
westlichen Indien in standigem Atem, und mit Sorgen und Zwei-
fel blickt man hiniiber nach dem Westen, an dessen wetter-
umwólktem Himmel sich wie eine gespenstische Erscheinung 
das rote Haupt des zwiespaltigen, russischen Kolosses erhebt. 

Doch im Norden, in den Grenzgebieten des mittleren Hima-
laja, herrscht im Schutze der glanzenden Firnenwelt, des ge-
waltigsten Grenzwalles der Erde, weltlicher Friede und auch die 
geistigen Gegensatze und religiósen Strómungen, welche die 
Rassen und Vólker jener Gebiete trennen, haben an der un-
iiberwindlichen Grenze, die eine fiirsorgliche Natur den Men-
schen gab, ihr Ende erreicht. Nur die elementaren Gewalten der 
unbezahmbaren Natur sind es, die hier noch einen ewig wechsel-
vollen Kampf kampfen, dessen Tosen und Brausen wahrend der 
Zeit der Nordweststiirme mit unerhórter Gewalt an dem grauen, 
unerschiitterbaren Reich der Bergriesen riittelt. Dichte, regen-
schwangere Wolkenmeere jagen vom Arabischen Meer heriiber 
und fluten wie eine sturmgepeitschte Brandung gegen die Riffe 
des Himalaja. In weiser Voraussicht hat dort die Natur einen 
Wall errichtet, dessen steile Hangę den Segen des Himmels 
bannen und seine Wasser in ungeheuren Massen zu Tal senden. 
Kraftvoll riittelt der Orkan an den wehrhaft blickenden, schnee-
umwirbelten Hauptem der Bergriesen, und es ist, ais ob sich 
die Gótter auf ihren Wolkenthronen erheben, um die Weit der 
in der Tiefe wohnenden Menschen zu vernichten. 

Wahrend ich im Paradies des Nordens, in Kaschmir und in 
Srinagar, dem Berg-Venedig Indiens, den herrlichsten Friihling 
in den nordwestlichen Auslaufern des Gebirges erlebte, fand ich 
einige Monate spater weiter óstlich, am Oberlauf des Ganges, 
eine brodelnde Hólle in dem vom Monsun aufgeriihrten Hexen-
kessel des Himalaja. Wie die wirbelnden Diinste im feurigen 
Schlunde der Erde wogten die Nebel geisterhaft iiber den Ab-
griinden, und in den Tiefen schwollen die brausenden Wasser 
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der zu elementarer Kraft erwachten Bergstróme. Meere regen-
schwangerer Wolken winden sich wie Ungeheuer durch die tief-
gefurchten Taler. Regengiisse, sintflutartige Wolkenbriiche, die 
herniederrauschen, ersticken die Atmosphare und stiirzen in 
spriihenden Kaskaden und reiCenden Wildbachen an den Felsen-
hangen herab. Donnernd prasseln Steinschlage und Geróll-
lawinen von den wetterzermiirbten Wanden des Felsgebirges 
hernieder. Im Strom widzeń sich Baumleichen und Triimmer der 
vom Unwetter zersplitterten Bergvegetation zu Tal. Hoch oben 
im Gebirge wirbeln Schneestiirme und eisige Windę um die 
Haupter der Riesen. Doch dieses Verderben, das im Gebirge wie 
der Kampf unsichtbarer Gótterheere wiitet, bringt den erstor-
benen Ebenen Indiens die Erlósung und Fruchtbarkeit, nach der 
die Sehnsucht der Menschheit seit langer Zeit brennt. Dankbar 
wenden sich die Blicke und Gedanken nach Norden zu jener 
segenspendenden Weit der Gottheiten, dereń Gunst und Wille 
das Leben der Menschen nicht nur allein mit Vernichtung 
schlagt, sondern es auch mit Wohltaten und Segen zu erfiillen 
vermag. 

Je weiter man im Norden Indiens nach den óstlichen Himalaja-
gebieten kommt, desto groBer werden die Mengen der Nieder-
schlage, die in der nordóstlichen Landerecke, in Assam, ihren 
Hóhepunkt erreichen. Die dort gemessenen Regenmengen er-
langen oft jahrlich einen Durchschnitt von 13—15000 mm. 
Denn in dem spitzen Winkel, den die Bergkette bei der Wendung 
nach Siiden in Oberbirma bildet, sammeln sich die wallenden, 
grauen Massen, um an den steilen Hangen dieser machtigen 
Schleuse niederzubersten. Nur sparlichen Resten der feuchten 
Nebelmeere, die der Passat heriiberfiihrt, gelingt der Durch-
bruch zum nórdlichen Vorwerk des Transhimalaja und dem 
Hochland von Tibet. Auch im nordwestlichen Teil des Gebirges 
sind die Regen des Monsun geringer, was sich auch in der ver-
minderten und vóllig andersgearteten Yegetation, die vielfach 
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an die dunkle, schwermiitige Welt unserer nordischen Gebirgs-
flora erinnert, auBert. Mit reicher und geradezu paradiesischer 
Oppigkeit an strotzendem Pflanzen- und Baumwuchs sind da-
gegen die óstlichen Gebirgsgebiete gesegnet. Dort klettern die 
Auslaufer einer wechselvollen und iippig wuchernden Vege-
tation, die Walder herrlicher Himalajazedern und -tannen, 
duftender Rhododendren, Fichten und Kiefern und eine uner-
schópflich reiche alpine Kleinflora zu einer Hóhe von 4000 m 
empor, um sich allmahlich in den bescheideneren Bestanden 
anspruchsloser Stauden und Straucher, die bis zur Schnee-
grenze hinaufreichen, zu verlieren. Eine bunte und unglaub-
lich vielfaltige PAanzenwelt, ein traumhaftes Reich der Blumen, 
ein Dorado des Batanikers bedeckt die Taler und Hangę der 
Gebirgsbasis. 

Z u m dritten- und letztenmal unternahm ich, von Benares, den 
Ufern des heiligen Stromes kommend, einen VorstoB zum Hima-
laja. Nachdem ich seine von wildromantischer Urwiichsigkeit 
erfullten Reize im hohen Nordwesten, in den Bergen von Kasch-
mir, in Simla, im Tale des Satledj und am Oberlauf des Ganges 
kennengelernt hatte, zog es mich in die Nahe dieses von der 
Gloriole der Heiligkeit und einer magischen Pracht der Natur 
umstrahlten „Gipfe ls der Welt" , dem M o u n t E v e r e s t . Von 
Darjeeling, einer englischen Gebirgsstation in den Vorbergen 
des Himalaja, wollte ich einen Blick hiniiberwerfen auf die von 
dem Glanze der Hochgebirgswelt umgebene Gruppe des gewal-
tigsten aller Himalajaberge. 

Aus der Aachen, monotonen, im Brande der indischen Sonne 
erstickten Stromebene des Ganges fiihrt der Weg zu den Ter-
rassen des Vorgebirges durch die sumpfigen Niederungen des 
Terai. E s ist ein schmaler Sumpfurwaldgiirtel, der sich nahezu 
in der ganzen Lange des Hauptgebirgsmassivs am FuBe der Berge 
entlangzieht. Das Terai ist eines der wildesten und interessan-
testen Urwaldgebiete Indiens. Es ist d e r Dschungel Indiens. In 
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den ostlichen Gebirgs vor landem wuchert das Terai am iippigsten. 
Ich sah es auch im Nordwesten und bewunderte die damonische 
Gewalt seiner bezwingenden Urwuchsigkeit. Selten fand ich 
wahrend meiner Wanderungen in den Urwaldern der siidlichen, 
zentralen und nórdlichen Staaten eine von dem Zauber der 
Urspriinglichkeit so sehr erfiillte Wildnis, wie sie der Sumpf-
urwald des Himalajavorlandes aufzuweisen hat. 

Bodenlos scheint der Abgrund dieser morastigen Walder. Wie 
jene liber seinem Dickicht ansteigenden Hóhen und schnee-
bedeckten Gipfel von dem reinen Ather einer klaren und wiir-
zigen Atmosphare erfiillt sind, so schwebt iiber diesen Urwaldern 
des Terai der giftige Hauch des schleichenden Fiebers. Wenn die 
monatelangen Regengiisse des Monsuns ihre Fluten iiber-dem 
Wipfelmeer dieser Wildnis ausschiitten, so wird sie zur Hólle 
fur den Menschen. Ja , selbst manche Tiere fliichten dann vor 
der stickigen Atmosphare und den Schwarmen giftigen Geziichts, 
das aus den Siimpfen der Walder aufsteigt. Das Terai ist von 
Menschen fast unbewohnt. Doch bildet es um so mehr die 
schiitzende Heimat einer unendlich mannigfaltigen, tropischen 
Tierwelt, die sich in den undurchdringlichen Dickichten der 
Gras- und Baumdschungeln versteckt halt. An jagdbarem und 
wehrhaftem GroBwild beherbergt das Terai einen reichen Wild-
stand, der fast alle Tiergattungen und ihre Abarten enthalt, die 
man in den iibrigen Dschungelgebieten Indiens antrifft. AuBer 
Elefant, Rhinozeros und BiifFel ist besonders der Kónig der 
indischen Walder, der Tiger, und sein gefleckter Artgenosse, der 
Panther, im Terai sehr zahlreich; und briitete der dunkle, giftige 
SchoB des Sumpfdschungels nicht ewig das schleichende Ge-
spenst tódlichen Fiebers, es ware wohl das Paradies des GroB-
wildjagers in Indien. GroBe Affenherden, die oft wahrend der 
Regenzeit nach dem hóher gelegenen Norden ziehen, und eine 
exotische Vogelwelt belebt die turmhohen Baumkronen der eng 
ineinander verschlungenen Urwaldriesen. 
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Ein schmaler Hohlweg windet sich durch das Terai und fiihrt 
an steilen Hangen hinauf in das Bergvorland des Himalaia. A n 
einem herrlichen Herbstabend, kurz nach Beendigung der Regen-
zeit, erreiche ich Darjeeling, die englische Bergstation am FuBe 
der óstlichen Gebirgskette. Herrlicher Duft der Bliitenmeere und 
der ozonreiche Atem der Walder schwebt iiber den Hóhen und 
Talem des Vorgebirges. Nach einer interessanten Fahrt, die an 
steilen Abgriinden und hohen Felsklippen vorbeifiihrt, erreiche 
ich die 2700 m hoch gelegene Bergstation. Wie eine Halbinsel 
schiebt sich das Vorland in das Dunstmeer der unter uns ver-
sunkenen Taler von Sikkim. E in groBer Teil der Europaerwelt 
des nórdlichen Indien verlebt auf diesen von einem wunder-
vollen und milden Klima erfullten Hóhen den indischen Sommer. 
Aus schattigen Hainen machtiger Deodarzedern und den dun-
keln Waldern von duftenden Fichten und Rhododendren, die 
hier in diesem Paradies der Erde eine erstaunliche Hóhe erreichen, 
blinken die hellen Giebelchen und farbigen Dacher der Bun-
galows. Ein Blick herab von den siidlichen Anhóhen Darjeelings 
auf die terrassenfórmig ansteigende Kolonie und das in der Ferne, 
in unermeBliche Weite sich verlierende weiBe Wunder der Berge 
ist von bezaubernden Reizen und unvergeBlichen Eindriicken 
begleitet. Allmahlich steigert sich die Skala schwebender Linien 
und Farben einer unendlichen Perspektive, iiber geheimnisvolle 
Lander und Taler hingleitend, zu jenem Phanomen der Natur, 
das in dem Menschen den Gedanken und den Glauben an das 
Góttliche erweckt. Ungehindert schweift der Blick hiniiber zu 
der vom schimmernden Licht der Sonne verklarten majesta-
tischen Weit der gewaltigsten Gipfel und Firne der Erde. Die 
leise wallenden Dunstschleier schweben gespenstisch iiber den 
schattenhaften Umrissen des diisterenVorgebirges, das allmahlich 
in einem grauen Nebelland versinkt. 

Leuchtend und klar ist der Tag, der mir diesen iiberwaltigenden 
Anblick einer traumhaft feierlichen Weit beschert, und wie ge-
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bannt ruht das Auge auf diesem Wunder góttlicher GroBe und 
Erhabenheit. Greifbar nahe, und doch in den verlorenen Raum 
unendlicher Fernen geriickt, liegen die gigantischen Bergriesen, 
zu einer weiB schinimernden, endlosen Kette verbunden, vor 
meinen Blicken. Ein unnahbares, sagenhaftes Reich gewaltigster 
Erdenschópfung, der Olymp, dieser menschlicher Kraft und 
Willen trotzenden Gótterwelt der Berge, zu dereń atherumflos-
senen Regionen sich die ehrfurchtsvollen Blicke und Gedanken 
vieler Lundert Millionen glaubiger Menschen erheben. Von rot-
lich-goldenem Widerschein ist das Licht der Morgensonne, das 
sich auf den schimmernden Firnen bricht, wahrend die westlichen 
Grate und steilen Stiirze von purpurnen Schatten begleitet in die 
verschleierten Abgriinde unsichtbarer Tiefen hinabgleiten. Hin-
ter dieser geisterhaften Bergwelt steigt die perlmutterne Folie 
blendenden Himmelslichts empor, und langsam steigert sich die 
durchsichtige Farbung des Athers im Zenit zum leuchtenden 
Blau einer reinen atmospharischen Pracht. Weltenfern, verklart 
steigt dort driiben iiber den wallenden Nebeln der Gipfel des 
„Tschomo-lungma" (Mount Everest 8880 m), „die Góttinmutter 
des Landes", umgeben von den stummen Trabanten, dem Gauri-
sankar im Westen, Makalu und Kantschinschinga im Osten, vor 
meinen Augen empor. E s ist das damonische Reich der Gótter, 
das mit seinem faszinierenden Zauber auch den westlichen 
Menschen unserer Zeit in seinen bezwingenden Bann lockt und 
ihn zum Kampf , zur Eroberung und Enthullung seiner mystischen 
Geheimnisse herausfordert. 

A m FuBe der Berge, im Bereich der gewaltigen Bergtitanen, 
in Darjeeling, riistet sich wieder eine Gruppe dieser kiihnen 
Manner, die sich in jahrelangem Kampf die Bresche zum Gipfel 
der Weit schlugen. Doch noch hat des Menschen FuB die hóchste 
Spitze des Erdenballs nicht erreicht. Mit heroischem Mut, von 
den Augen der gesamten Weit gefolgt, versucht man von neuem 
den Ansturm an den wehrhaften Hangen des Kónigs der Berge, 
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dem in erhabener Ruhe und iiberirdiscnem Glanz prangenden 
góttlichen Beschiitzer des groBen indischen Reiches und seines 
glaubigen Yolkes. 

t l B E R K A L K U T T A NACH BIRMA 

Ich reise nun wieder gen Siiden dem Meere zu nach Kal-
kutta. Immer weiter entfernen sich im Norden die gewal-
tigen, schneebedeckten Bergriesen des Himalaja, bis sie 

endlich plótzlich wie ein Trugbild in der zitternden Atmosphare 
der heiBen Tiefebene von Bengalen verschwunden sind. In 
rasender Eile fahrt der Postzug durch ein gesegnetes Tiefland, 
dessen Fruchtbarkeit die Nahe dieser unzahligen FluBarme und 
Bewasserungskanale verrat, die das Gebirge der schmachtenden 
Ebene schickt, in der sie sich spater mit den beiden Strómen 
Ganges und Brahmaputra wieder vereinigen. Langst hat eine un-
ermeBliche und dichte Tropenvegetation die dunkle Flora des 
Gebirgsvorlandes verdrangt, und wir befinden uns jetzt in-
mitten der Wildnis, die, je weiter wir nach Siiden vordringen, 
um so dichter zu werden scheint. Gegen Abend, noch vor 
Sonnenuntergang, iiberquere ich zum letzten Małe Indiens hei-
ligen Strom, den Ganges, der im Westen unter dem blutroten 
Schimmer des hinabsinkenden Sonnenballs wie ein Stiller Meeres-
arm die Landschaft erfiillt. Eine driickend schwiile Nacht liegt 
iiber dem oberen Gangestale, dessen Stromgebiet mit vielen 
Nebenarmen viele Hunderte von Quadratmeilen nach Norden 
und Nordwesten reicht. 

In der Dammerung des Morgens erreiche ich Kalkutta, die 
gróBte Stadt Indiens, die am óstlichen Ufer des Hugli, dem 
breiten Arme des Ganges, liegt. Kalkutta ist eine altindische 
Siedlung, die schon im Jahre 1700 in den Besitz der Englander 
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kam. Die Stadt hat heute iiber i 200 000 Einwohner und war 
lange Zeit der Sit2 des Vizekónigs von Indien, dessen Residenz 
man spater nach Delhi verlegt hat. Kalkutta gehorte, wie die 
iibrigen zwei GroBstadte Vorderindiens Madras und Bombay, 
zu den ersten und wertvollsten Stiitzpunkten, die England ais 
den Anfang seiner Herrschaft auf indischem Boden gewonnen 
hatte. Fast bietet es dasselbe Bild wie es die Rivalin im Westen, 
Bombay, zeigt. Ein groBes, betriebsames Hafen- und Handels-
viertel, eine weit ausgedehnte luxurióse Europaerstadt mit prun-
kenden Gebauden und wohlgepflegten Anlagen, und dicht da-
neben die iibervólkerten Viertel und Basars der Eingeborenen. 
Vorherrschend ist in Kalkutta der Typ des Bengali, des geistig 
geweckten Sohnes des nordóstlichen Indiens. Doch findet man 
auch in dem Gewirr der Rassen und Nationen haufig genug die 
hinterindischen Stamme, die Birmesen und den malaiischen Inder 
der óstlich angrenzenden Lander. Kalkutta besitzt, wie Bombay, 
eine durch den Weltkrieg in riesigem MaBe gefórderte Baum-
wolle- und Juteindustrie, die sich in der Hauptsache mit der 
Verarbeitung des in Bengalen und Assam gepflanzten Faser-
produktes befaBt. AuBetdem bestehen die Haupterzeugnisse und 
Ausfuhrartikel von Bengalen hauptsachlich in Opium, Tee, der 
aus den nordlichen Provinzen stammt, Leinsaat, Haute und Seide. 
In dem Howrahviertel erhebt sich ein Saulenwald von qual-
menden Schornsteinen, und unaufhórlich faucht dort der keu-
chende Atem der GroBindustrie Indiens. Tausende von Web-
stiihlen und Hunderttausende von Spindeln sausen in den gigan-
tischen Betrieben, in denen ein groBes Arbeiterheer sein Brot 
findet. Doch Kalkutta leidet nicht, wie Bombay, an diesem t)bel 
der zwangslaufigen Einengung seiner stets wachsenden Bevól-
kerung, denn die Stadt hat die Móglichkeit, sich nach allen Seiten 
hin frei und unbeengt auszudehnen. 

In seinem Wesen entspricht die Stadt vollkommen dem Cha-
rakter der Neuzeit, der sich besonders in seinem ungeheuren 
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Verkchr und in den reprasentablen Europaervierteln, welche zu-
gleich den behórdlichen Mittelpunkt der Stadt bilden, auspragt. 
Historisch ist Kalkutta unbedeutend. Altindische Tempel gibt 
es in der Stadt nur zwei, von denen der eine der blutriinstigen 
Góttin Durga geweiht ist, wahrend der durch eine Stiftung ent-
standene Jainistentempel einem neuzeitlichen profanen Palastbau 
ahnelt, doch manche interessante architektonische Merkmale be-
sitzt. Beide Tempel kónnen ais die einzigen historischen t)ber-
reste aus Kalkuttas Vergangenheit bezeichnet werden. Sie finden 
durch die Fremden, welche die Stadt besuchen, haufig gar keine 
Beachtung, weil sie im Vergleich zu den ubrigen Kultstatten 
Indiens recht unbedeutend erscheinen und im Lichte der gewal-
tigen Eindriicke, die man aus Indiens hervorragenden antiken 
Kultstatten gewonnen hat, wie matte, ferne Sterne verblassen. 
Wenn man in Kalkutta weilt, sind jedoch die wundervollen 
Tempelbauten, die man in Orissa, in Bhubaneswar, Puri und 
Konarak findet, nicht mehr allzu weit entfernt, und wer sie nicht 
auf seiner Reise nach dem Siiden beriihrt, wird durch diesen 
kurzeń Abstecher zu den bedeutungsvollsten Bauwerken frii-
herer hinduistischer Kulturperioden Indiens die reiche Fiillc 
seiner Eindriicke um ein reiches Erlebnis vermehren. 

Da ich meine Reise nach Hinterindien iiber Kalkutta fort-
setzen und vorderindischen Boden verlassen will, fahre ich vor 
meiner endgiiltigen Weiterreise zu dem etwa 400 km weiter siid-
lich liegenden Kandaghiri und Bhubaneswar. Dort finde ich, 
ahnlich wie in Ellora, tief in den Felsen versenkte, gewaltige 
Hóhlentempel althinduistischen Ursprungs, mit herrlichen Stein-
reliefs geschmiickte, unterirdische Klosterwohnungen jainisti-
scher und buddhistischer Mónche aus dcm dritten und vierten 
Jahrhundert. Schon von ferne blicken mir die gewaltigen, ver-
tikalgegliedertenTurme des Lingaradjtempels von Bhubaneswar 
entgegen. Bar jedes figiirlichen Schmuckes, erheben sich die aus 
wagerechten Wulstprofilen iibereinander geschichteten, vasen-



U ber Kalkutta nach Birma 339 

fórmigen Pagoden in das defe reineBlau des tropischenHimmels. 
Die niedrigen Sockelbauten und Steinfliesen der Heiligtumer in 
Konorak sind wahre Wunderwerke altbrahmanistischer Tempel-
architektur, dereń bis zu gespinsthafter Feinheit getriebene Stein-
bildhauerei ungemein reich an figiirlicher und ornamentaler Pla-
sdk von erhabener Schónheit ist. Gewaltige, phantastische Tier-
figuren aus Stein flankieren die Eingange. Reliefs und Stein-
ziselierungen fiillen die Tempel aus, reich gegliederte Profile mit 
endlosen Tierfriesen und heiligen Symbolen schmiicken die 
Wandę dieser oft ruinenhaften, alten Bauwerke. Ihre Entstehung 
fallt in das Jahr 1000 bis 1200. In Puri sind dieselben Gestal-
tungen dieser wuchtigen Tempeltiirme und ahnliche Bildwerke 
zu finden. 

In ihrem Innem ruhen plumpe, aus Holz geschnitzte Gótter-
figuren, die in wahlloser Weise mit Farbę bemalt sind. U ber ihnen 
erheben sich riesige Steinbaldachine, die in diesen merkwiirdig 
geformten, massigen Gopurams endigen. Wie unendlich ver-
schieden sind doch diese Kultidole des Hindu in Indien. Hier in 
Puri sind es grobe Darstellungen góttlicher Verkorperungen, 
dereń Ausdrucksformen so sehr an die Primitivitat niederer 
Vólker erinnern. Im Siiden Vorderindiens der spateren Zeit 
finden wir dagegen jene von einer phantastischen Mystik und 
von starkem stilistischen Formempfinden getragenen Bildwerke, 
dereń Ziige das Merkmal des Ubersinnlichen tragen. Mehrere 
Tage konnte ich dem Besuch dieser Tempel von Orissa widmen, 
ehe ich wieder zu der Niichternheit dieser „Stadt der Palaste", 
wie der Englander stolz Kalkutta nennt, zuriickkehrte. 

Ein Besuch in dem stark an die westiichen Einfliisse des Abend-
landes anklingenden Eingeborenenviertel Kalkuttas brachte mir 
zwei immerhin nicht alltagliche Erlebnisse, die sich durch ihre 
Eigenheiten meiner Erinnerung stark eingepragt haben. Ein 
Opferfest, welches man zu Ehren der Góttin Kali in dem Tempel 
Kalighat Kalkuttas feierte, fand mich ais ungebetenen Gast mit-
22* 
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ten unter der Menge, die der grausamen Durga zuliebe an Stelle 
dieser notdiirftigen Tieropfer, die ihnen die Gesetze der Fremden 
aufdrangten, am liebsten wieder zu den traditionellen Menschen-
opfern zuriickkehren wurden. Viele Pilger, die aus der Provinz 
herbeistrómten, fiillten den Hof des Tempels, in dem die Priester 
die Opfernden erwarteten. Die Gnadeheischenden brachten 
Schafe, Lammer und Zicklein, die wahrend der religiósen Hand-
lung geschlachtet werden sollten. Im Hintergrund vor einem 
Altare, der die fiirchterliche Gottheit auf der Brust Shivas tan-
zend darstellt, hocken die zelebrierenden Priester, und ein wahrer 
Blutrausch hat das Volk im Tempel erfaBt. Man schleppt bló-
kende und jammernde Tiere, welche die Pilger zum Opfern 
gebracht haben, aus einem diistern Verlies hervor, trennt ihnen 
mit einem Streich den K o p f v o m Rumpf und bespritzt mit dem 
warmen Blut die Altare und Gótterbilder, die von Blut triefen. 
Ein widerlicher, dumpfer Geruch erfiillt die Hallen und Ge-
wolbe des Tempels. 

Nach dem Schauspiel dieses wilden hinduistischen Schlacht-
festes im Durgatempel des Kalighats besuchte ich am Abend ein 
groBes Hindutheater im Eingeborenenviertel, in dem ich mein 
seelisches Gleichgewicht wiederzuerlangen hoffte. Man sandte 
Einladungen und Repertoireverzeichnisse indie Hotels und Quar-
tiere der Fremden und hielt, in Erwartung von Gasten der west-
lichen Weit, stets einige Logen „ f o r European ladies and gent-
lemen" bereit. Ais ich das Theater betrat, welches sich an die 
Giebelseite eines Lichtspielhauses anlehnte, befand ich mich in 
einem von sparlichem Ampellicht erleuchteten Milieu, einer ehe-
maligen Lagerhalle, dereń Wandę und FuBbóden von weiBen 
Ameisen unterwiihlt waren. Ais Biihne hatte man einen kasten-
artigen Verschlag errichtet, zu dessen beiden Seiten im Halb-
dunkel die Musikanten eines merkwiirdigen Orchesters unauf-
hórlich in indischen Dissonanzen wimmerten. Das Theater war 
erdriickend voll, und sogar die mit schabigem Pliisch gepol-
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sterten Bankę der kleinen Seitenlogen waren mit vornehmen 
Babus und einer Anzahl geheimnisvoll verschleierter Damen 
besetzt. Der zur Auffiihrung gelangende Zehnakter war dem 
mit vielerlei schauerlichen Beigaben verbramten, klassischen Ge-
dicht der indischen Ramayana entnommen, einer altindischen 
Heldenlegende, dereń mystischer Inhalt, wie mir schien, von 
einem spekulativen Eingeborenenregisseur zu einem riihrseligen 
Stoff bearbeitet wurde. 

Das Stuck, in dem mehrere grotesk geschminkte und mit 
malerisch-dekorativen Masken und Gewandern geschmiickte 
Schauspieler und Schauspielerinnen auftraten, war ein Singspiel, 
dessen wechselvolle Handlung in der Urdusprache eine ungemein 
reiche und von starkem Rhythmus betonte Geste und Mimik 
ausdruckte. Von dem impulsiven Temperament, das die Kiinst-
ler, von einer synkopischen Musik des Orchesters wirksam unter-
stiitzt, zum Ausdruck brachten, liefien sich die Zuschauer in 
solchem MaBe hinreiBen, daB wahrend des Spiels haufig Zwi-
schenrufe und laute, spontane Ovationen, die mehr der Hand-
lung ais den Leistungen der Schauspieler galten, aus dem Zu-
schauerraum hórbar wurden. Gerauschvoll verwiinschte man 
die Bósewichter und Damonen, die sich mit sonderlich gro-
tesken, fratzenhaften Masken und phantastischen Tierkórpern 
im farbigen Rampenlicht zeigten. Man lobte und pries laut die 
Heroen, welche zum Kampf gegen die Unholde auszogen, und 
trostete die sentimentalen Prinzen und ungliicklichen Kónigs-
tóchter, dereń Jammer und Freude durch die merkwiirdig kla-
genden und jauchzenden Akkorde des Hinduorchesters hervor-
gehoben wurde. Wohl mógen nach den Begriffen der eingebo-
renen Zuschauer manche Reize in dem merkwiirdigen Spiel ent-
halten gewesen sein. Mir persónlich war diese eigenartige, von 
einer packenden Sprache und dem bewegten Rhythmus erfullte 
Darstellungsweise sehr interessant, doch auf die Dauer verlor 
das Spiel fiir den fremden Beschauer seine Reize und wirkte 
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durch die stereotype Art des fur mich wesenlosen und un-
verstandlichen, sich ewig wiederholenden Stoffes langweilig und 
ermiidend, so daB ich nach anderthalbstiindigem zweifelhaften 
KunstgenuB aus dem von iiblen Diinsten erfiillten Musentempel 
den Riickzug antrat. 

Ich hatte friiher in einer siidlichen Provinz, in einem kleinen, 
bescheidenen Hindutheater ein historisches Tanzspiel gesehen, 
welches bei weitem hóhere, kiinstlerische Reize und Werte auf-
zuweisen hatte, wie diese, auf den fragwiirdigen Geschmack des 
eingeborenen GroBstadtpublikums eingestellten Biihnenkrafte 
sie zu bieten wuBten, dereń Friichte des Erfolges offenbar von 
den wahllosen Zugestandnissen an die breite Masse abhangig 
waren. Die nachsten Tage verbrachte ich mit dem Besuch des 
groBen indischen und asiatischen Museums in Chowringhee, 
welches eine der gróBten kulturhistorischen und vólkerkund-
lichen Sammlungen Indiens enthalt. Fuhr hinaus nach Sipur, 
einer wundervollen botanischen Anlage mit dem beriihmten 
Banianenbaum, dessen Luftwurzelstock einer riesigen Saulen-
halle gleicht, und versaumte nichts, was Kalkutta an reizvollen 
Eigentiimlichkeiten dem Auge des Fremden zeigen kann. Doch 
was konnte mir die Profanie einer solchen von modernen Ein-
fliissen beherrschten Weltstadt bieten, nachdem alle die groBen 
und wundersamen Statten aus Vorderindiens Vergangenheit 
bereits hinter mir lagen und mit ihren Wundern in mir die 
Schatze kostlicher Erinnerungen schufen. 

Ein kiihler, taufrischer Herbstmorgen fand mich auf einem 
kleinen Kiistendampfer der British India Steam NavigationCo., 
und mit einer steifen Nordwestbrise dampften wir aus dem Her-
zen Kalkuttas auf dem breiten, versandeten Hugli dem Benga-
lischen Meere zu, welches wir am Spatnachmittag in der Glut der 
sinkenden Abendsonne erreichen. In unserm Riicken lósen sich 
die sanften, dunsthaften Umrisse der vorderindischen Kiiste und 
des von dichtem Urwald bedeckten Gangesdelta, der Sunder-



In Birma (Fahrt auf dcm Irawadi) 
3 4 3 

bunds, in dem Dammerlicht des Abends. Noch ein letzter Blick 
und Stiller GruB hiniiber nach dem marchenhaften Land im 
Westen, auf dessen Boden sich meine reichen Erlebnisse zu ge-
waltigen und unvergeBlichen Eindriicken und Erinnerungen 
gestalteten. Und weiter geht die Fahrt in die Nacht mit siidóst-
lichem Kurs nach Rangoon an Siidbirmas Kiiste, einem gliick-
lichen, sonnentrunkenen Lande entgegen. 

IN BIRMA (FAHRT AUF DEM IRAWADI) 

In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts dachte England 
daran, seinen inzwischen ins Riesenhalte gewachsenen in-
dischen Kolonialbesitz nach dem Osten hin zu erweitern. 

Man blickte erwartungsvoll nach dem Osten, nach Birma hin-
iiber, welches infolge eines im Jahre 1886 gefiihrten und von 
England gewonnenen Krieges dem vorderindischen Kontinent 
einverleibt wurde. Enge geistige Bandę verkniipfen Birma schon 
seit Jahrtausenden mit dem Mutterreiche Indien, unter dessen 
EinfluBsphare sich das birmanische Volk eines hohen, kulturellen 
Aufstieges erfreute. Oberall, w o der Geist Buddhas und Brahmas 
von Indien aus seine kreisenden Ringe zog, trug der Boden jener 
Lander die Friichte dieser bedeutungsvollen Geisteskultur. Gran-
diose Denkmaler aus wetterhartem Gestein fiihren uns auch hier 
die GroBe und Erhabenheit dieser vergangenen Geschlechter 
deutlich vor Augen. Schon friih, einige Jahrhunderte vor un-
serer Zeitrechnung, hat sich die Lehre Buddhas in Hinterindien 
verbreitet, w o sie sich trotz der starken Einfliisse der brahma-
nistischen Glaubenswelt bis heute ais fiihrende Religion erhalten 
hat. Zum gróBten Teil sind diese wunderbaren Kunstwerke, 
welche wir in Birmas Tempel und Palasten bewundern kónnen, 
buddhistischen Ursprungs, was sich besonders in den charak-
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teristischen, alten stupenfórmigen Dagoben und den schlanken, 
kegelformigen Tiirmen zeigt. Auf meinen Reisen in Birma be-
suchte ich diese beriihmten Orte, welche teilweise ais groBe 
Ruinenfelder am Unter- und Oberlauf des Flusses Irawadi ge-
legen, in den Uberresten von Stadten, Tempeln und Klostern 
die geistigen Werte jener Zeit widerspiegeln. Z u den bedeutend-
sten dieser altbirmanischen Kultstatten gehóren besonders Ran-
goon, Pegu, Pagan, Mjingyaung, Amarapura, A v a und Man-
dalay. 

A m Morgen des vierten Tages der Seereise von Kalkutta wirft 
der Dampfer an dem langgestreckten Hafenpier von Rangoon 
Anker. Blaugraue Morgennebel liegen iiber dem riesenhaften 
Treiben des Hafenviertels, aus dem die hohen Oltanks der Birma-
Oilcompagnie wie weiBe Dunstblasen schweben. V o n der Stadt 
hórt man das emsige Treiben der Menschen wie fernes Rader-
werk einer mahlenden Maschine heriiberdringen. Wie geschaftig 
und betriebsam man dort driiben ist, zeigen die grauen Staub-
und Qualmschwaden, die wie die Wolken eines heraufziehenden 
Gewitters das Hausermeer bedecken. Im Hintergrund der Stadt, 
vor einem blaugrauen, dunsthaften Himmel, glitzert wie ein 
Kleinod inmitten eines grauen Schlackenhaufens der goldene, 
iiber ioo m hohe Turm der Shwe-Dagon-Pagode, des schónsten 
und gróBten buddhistischen Tempels in Birma. Ihr gewal-
tiger goldener Turm ist gleichsam der geistige Mittelpunkt des 
alten Rangoon, hinter dessen GróBe das weltlich-hastende Treiben 
der modernen GroBstadt zu einem grauen, bedeutungslosen 
Phantom verblaBt. Ein ewig unruhevolles Leben erfiillt den 
Hafen der Stadt. Stromabwarts schwemmt man Berge von diesen 
kostbaren Urwaldhólzern, von denen die Walder Birmas jahrlich 
mehrere Millionen Kubikmeter in alle Teile der Welt senden. 
In den Timberyards am Hafen werden die wertvollen Hólzer aus 
dem Strome gefischt und von den Arbeitselefanten zu den Stapel-
platzen der Sagereien und den Verladekais des Hafens geschleppt. 
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Tankdampferflottillen liegen in Reih und Glied vor den Riesen-
kesseln der Oilcompagnie, die heute schon jahrlich iiber 
i 200 ooo ooo Liter birmesisches Erdól verschifft. Berge von 
Rangoonreis und Getreide, Baumwolle, Jute und andere Produkte 
werden aus den Kórpern groBer FluB- und Seedampfer in die 
Hafensilos verladen. Tag und Nacht sausen die Krane und Hebe-
zeuge, wandern die Herden der eingeborenen Hafenarbeiter iiber 
die schmalen Briicken, welche die Schiffe mit den Kais ver-
binden. Denn Rangoon ist der Sammelplatz der wirtschaftlich 
so ergiebigen Quellen Birmas, und fast die gesamten Erzeugnisse 
des Landes werden in seinem Hafen verschifft. 

Der Reichtum Birmas ist infolge einer gehobenen Produk-
tivitat, welche durch die Englander in ungeheurem MaBe ge-
steigert worden ist, relativ groB und steht dem des zehnmal gró-
Beren vorderindischen Reiches in keiner Weise nach. Vom Hafen 
fiihrt ein breites Wegenetz zu den in saftigem Griin tropischer 
Vegetation untergetauchten Stadtvierteln. Doch eine schwiile, 
feuchtwarme Atmosphare, die sich unter den breiten Laub-
dachern der Alleen und Parks zur Unertraglichkeit verdichtet, 
lagert Tag und Nacht iiber den Aachen Dachem des bunt durch-
einander gewiirfelten Hausermeeres und steigert das Klima Ran-
goons im Sommer zur Unertraglichkeit. Das Bild der StraBen ist 
ungleich anmutiger und von einer lichteren, farbenfroheren 
Stimmung ais dieses mancher vorderindischen Stadte. Die Hiiu-
serfronten in den Stadtvierteln der Eingeborenen sind einheitlich, 
ohne langweilig zu wirken. Zierliche Balkone, Gesimse, Estraden 
mit kunstvollen Schnitzereien an Treppen und an den Dach-
gesimsen geben dem Gesamtbild dieser Eingeborenenbehau-
sungen einen etwas barocken Charakter. Manche dieser Hauser 
gleichen in ihrer einfachen und geschmeidigen Zierlichkeit gro-
tesken Vogelbauern, hinter dereń vergitterten FensterófFnungen 
die bunten Tiicher der eingeborenen Bewohner wie das farbige 
Geficder exotischer Vogel leuchten. Der Birmane ist meist von 
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untersetztem, kleinem Kórperbau und unterscheidet sich von 
dem Hindu Vorderindiens durch seine olivfarbige Hellhautigkeit 
und den ausgepragten malaiischen Gesichtstypus. Die Schadel-
bildung ist, ahnlich wie beim Drawiden des indischen Siidens, 
rund, jedoch mit starker hervortretenden Backenknochen und 
mongolischen Schlitzaugen. Manner wie Frauen kleiden sich 
ahnlich. Sie tragen ein bis zu den FuBknócheln reichendes far-
biges Gewand, das man Putsoe nennt und einen engen, falten-
losen Rock darstellt. Den Oberkórper bedeckt ein zierliches, bis 
zu den Huften reichendes Mieder. Der Kopf ist bei den Mannern 
mit einem turbanartigen, schmalen Tuch umwunden, aus dem 
der schwarze Haarschopf hervorblickt. Vielfach ist auch der 
Kórper der Birmanen mit landesiiblichen Ornamenten und Fi-
guren tatowiert, wahrend die Frauen ihre physiognomischen 
Reize durch starkes Auftragen von Puder und Schminke inter-
essant hervorzuheben wissen. 

In den von uralten Baumen uberschatteten Basaren der Ein-
geborenenviertel laBt einem das Gedriinge der Menschen keine 
MuBe zu stillen Betrachtungen. Auf schmalen FuBsteigen flutet 
das Meer einer hastig drangenden, bunten Menge auf und nieder. 
Hinter den Stapeln gefiillter Handlerbuden sitzen malerische Ge-
stalten in bunten, geblumten und gestreiften Tuchern. Das Wesen 
des Birmanen ist von Ruhe und Zuriickhaltung getragen. Zu 
lautem Leben und lebhaftem Gestikulieren, wie man es in den 
vorderindischen Basaren zu sehen und zu hóren gewohnt ist, 
hat man hier wenig Lust. Fast alle Eingeborenen, die man in den 
StraBen und vor ihren Hausern sitzen sieht, sind damit be-
schaftigt, dje riesige, zolldicke Zigarre, die typische griine Burri, 
zu qualmen. Selbst die Frauen, die mit ihren dekorativen Ge-
stalten die Balkone dieser niedlichen Holzbehausungen zieren, 
drehen diese ungraziósen, griinen Zigarrenstummel behaglich 
zwischen ihren kleinen Handchen und blasen aromatische Krin-
gel in die flimmernde Luf t der StraBe. Enge Winkelchen und 
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Gassen erfiillen das lebhafte Viertel der Eingeborenen. Der Bir-
mane ist wie sein vorderindischer Stammesbruder lebenshungrig, 
doch liebt er mehr die bunten und abwechslungsreichen Ver-
gniigen, welche ihm das weltliche Leben im Kreise seiner Mit-
menschen bietet. Dieser Hang, welcher sich auch in dem ge-
schmeidigen und beweglichen AuBeren, in der farbenfrohen 
Kleidung und dem heiteren und freundlichen Wesen des Bir-
manen auspragt, gibt dem Gesicht dieser birmanischen Ein-
geborenenstadte einen besonders frohen Zug. Ich durchschreite 
weite, gerauschvoile Viertel, die einem Jahrmarkt gleichen und 
den Menschen, die sich hier in Scharen umherdrangen, nur Fróh-
lichkeit und tandelndes Spiel darbieten. Es ist, ais ob man sich 
unter den sorgenlosesten Menschen der Erde befande. Denn 
nichts erinnert zwischen dieser unbekiimmerten Welt und den 
farbenfroh geschmiickten Reihen der Holzhauschen an die Mu-
hen und Harten des taglichen Lebens und an jene Not, der man 
in den groBen Stadten und in den Hungergebieten des yorder-
indischen Reiches so haufig begegnet. 

Uberall stauen sich die Wogen der Schaulustigen vor den oft 
geheimnisvoll verhiillten Buden, in denen man trinkt, spielt, 
musiziert und farbenfroheSchauspiele sehen kann. GrelleNamen-
schilder, Papierlaternen und groteske Bilder aus Papiermache 
und Stoff schaukeln an Masten und Drahten, die man iiber die 
Gassen der ewig bewegten, von Staub und Dunst erfullten Stra-
Ben gezogen hat. Hahnenkampfe sind hier in diesem jahrmarkts-
maBigen Milieu an der Tagesordnung. Sie bilden die Lieblings-
unterhaltung des Birmanen, und man setzt und wettet auf die 
bespornten Sieger, die sich in jedem Winkel der Gassen und 
StraBen auf Leben und Tod bekampfen. Ich trete in eine dieser 
mit bunten Tiichern verhangten Buden ein und sehe iiber den 
Kópfen der fieberhaft begeisterten Menge, wie man in dem 
„ R i n g " eben zwei neuen gefiederten Matadoren die rasiermesser-
scharfen Dolche an den Sporen befestigt. Die Arena ist von einer 
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Jauten Mengc umlagert. Ein schwitzender „Bookmaker " sam-
melt und ąuotiert die Wetten auf den nachsten Gang des Kamp-
fes. Angsdich blickt man zur Tiire, denn Hahnenkampfe in dieser 
grausamen Aufmachung sind verboten. Und mit Recht, denn es 
ist eine erschiitternde, rohe Tierqualerei, gegen die sich das Mit-
gefiihl und normałe Empfinden des gesitteten Menschen auf-
lehnt. Der Kampf beginnt. Die Tiere bekriegen sich mit einem 
instinktmaBig angeborenen HaB. Sie strecken die Halse und ver-
folgen jede Bewegung ihrer federgestraubten K ó p f e mit dem 
merkwiirdig rhythmischen A u f und Nieder, welches den An-
schein erweckt, ais ob es ein Spiegelbild ihrer selbst ware. Plótz-
lich flattern sie auf und versuchen, sich blitzschnell die Hiebe 
mit den scharfen Sporen beizubringen. Enthusiastisches Ge-
schrei begleitet das hitzige Gefecht, bei dem es zerfetzte Kamme 
gibt und Federbiischel und Flaum regnet. Ich verlasse den Ort, 
ohne die Entscheidung mit ansehen zu kónnen. Doch schon an 
der nachsten Ecke unter freiem Himmel hockt wieder ein an-
deres Paar, welches vor einer versammelten Menge seine wii-
tenden Vógel aufeinander loslaBt. Hier miissen die Tiere blind 
fechten, d. h. man laBt die Sporen vorlaufig unbewaffnet, weil 
sich eine Polizeistreife in der Nahe befindet. In manchen Buden 
zeigt man putzige Marionettenspiele merkwiirdig aufgetakelter, 
humoristischer Figuren, wie sie auch in den malaiischen Staaten 
Hinterindiens haufig zu sehen sind. Die StraBen und Platzchen 
zwischen den Hauserreihen und schattigen Baumgruppen wim-
meln von fliegenden Schaustellern, Zauberern und Schlangen-
beschworern. Das ganze Treiben mutet wie ein Volksfest an, und 
iiberall scheinen die Menschen etwas zu finden, das ihrer Laune 
entspricht. 

Was hier unter diesem Volke der Birmanen in die Augen fallt, 
ist das Fehlen jedes dem Hindu Vorderindiens eigenen iiber-
sinnlichen Wesens. Der Hang zum Mystischen, die Schwache, 
sich willenlos leiten zu lassen, das von religiósem Glaubenseifer 
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ins Fieberhafte gesteigerte Denken und Empfinden, welches dem 
Volke der vorderindischen Weit den Schein des Weltfremden 
und Unnahbaren gibt, fehlt dem Birmanen fast ganzlich. Der 
Birmane ist Buddhist, und wenn er glaubig ist, so steht er jener 
Neigung zu einer phantastischen und iibernatiirlichen Gedanken-
und Vorstellungswelt, wie sie der Brahmanismus besitzt, fern. 
Fast nirgends in Birma treffen wir die Spuren der Religiositat im 
óffentlichen Leben und auBerhalb der Mauern des Tempels in 
diesem iibertriebenen MaBe, wie wir es so haufig in Vorderindien 
finden. In der Weit des Hindu sind es nicht die Mauern der 
groBen Tempel, welche den Zieleń des Glaubenseifers Schranken 
setzen. Denn iiberall sehen wir die schreienden Merkmale, mit 
denen man dem Volk den Glauben an ihre Gótter suggeriert. 
Nicht nur die Menschen und Tiere tragen dort den Stempel der 
krankhaft gesteigerten Religiositat, sondern man tragt die Zei-
chen der Gótter auch in den Bannkreis der Natur, in der man 
iiberall in Indien die Insignien der Gótterwelt findet. Und hier 
in Birma traumen die Heiligen und Gottheiten in der Stille ihrer 
Tempel, in denen man sie, wie es der Brauch seit Jahrtausenden 
vorschreibt in demiitiger Ehrfurcht und mit feierlicher Wiirde 
und Ruhe verehrt. 

Durch hohe, etagenfórmig sich verjiingende Tortiirme trete 
ich in die groBe Shwe-Dagon-Pagode Rangoons ein. Dumpf 
tónen die Gongs aus dem Innern der schimmernden Heiligtumer. 
Uber bunten, mit Spiegel- und Glasmosaiken geschmiickten Al-
taren erhebt sich wie ein Triumph der Erhabenheit der goldene 
Turm der Pagode. Eine Unzahl kleine kegelfórmige Tiirmchen, 
an dereń Basis sich Altar an Altar reiht, umsaumen die terrassen-
fórmig ansteigenden Plattformen. Bewundernd stehe ich am 
FuBe des groBen goldenen Turmkegels, dessen Schimmern in 
wunderbar harmonischer Weise mit dem reinen Blau des bir-
manischen Himmels iibereinstimmt. Plotzlich geht die ruhevoll 
niedergleitende, vergoldete Linie der Pagode in ein wirres Durch-
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einander grotesk-barockcr Formen und Linien iiber, und alles, 
was den FuB dieses Turmes umschlieBt, scheint sich an plastisch-
ornamentalem Reichtum und endlos-zackigen Gliederungen 
architektonischer Details zu iiberstiirzen. Skulpturenerfiillte 
Giebelterrassen mit Tausenden und aber Tausenden von kleinen, 
holzgeschnitzten Gottheiten, fabelhaften Menschen- und Tier-
figuren, steigen in ewig sich wiederholenden Linien auf und 
nieder und gónnen dem irrenden Auge keinen Ruhepunkt. V o n 
wundervoller Pracht ist dieser bezaubernde Schmuck der blen-
denden Inkrustationen aus vielfarbigen Spiegel- und goldenen 
Glassteinchen, welche die Saulen und Riickwande der Altare wie 
fliissiges Metali bedecken. Unter schattigen Kolonnaden in kiih-
len Gesteinsgrotten ruhen auf prunkvollen Sockeln Statuen Bud-
dhas in hundertfaltiger Darstellung. Andachtige Beter knien 
drauBen im Hofe des Tempels und am Rande der in mystisches 
Halbdunkel gehiillten Hallen, in denen Pungis und Priester 
zelebrieren und beten. Heli klingen im Windę die Glocken-
kranze, die unter den Hti-Schirmen, auf den Spitzen der zier-
lichen Giebeldacher und Turmkegelchen versteckt sind. 

Uberall in den Hófen und Heiligtiimern, w o sagenhafte Fi-
guren phantastischer Tiere, welche Drachen und Lówen ahneln, 
die Altare bewachen, herrscht Friede und feierliche Stille. W o -
hin ich auch gehe, laBt man mich ungehindert passieren. Man 
zeigt mir sogar unaufgefordert die Schatze, Reliquien und Herr-
lichkeiten, die in den kostbaren vergoldeten Schreinen und 
in den verzierten Lackkastchen aufbewahrt sind. Auch hier in 
diese Tempel Hinterindiens kommen taglich groBe Scharen von 
Wallfahrern, unter denen sich viele dieser wandernden Pungis 
(Mónche) aus den Kyaungs (Klóster) befinden, welche ich in 
Birma in ungeheuer groBer Zahl angetroffen habe. Es sind meist 
schlichte, einfache Manner, dereń streng religióse Gesetze ihnen 
eine asketische Lebensweise vorschreiben. Mit kahlgeschorenem 
Haupt, in die malerisch geschlungene, ockergelbe Toga gehiillt, 
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pilgcrn sie unter groBen kórperlichen Entbehrungen durch das 
Land, besuchen Tempel, Kloster- und Wallfahrtsstatten und 
leben von dem Almosen ihrer Mitmenschen und Briider. In Nord-
birma, Mandalay, Pegu und Mjingyaung hatte ich ófter Gelegen-
heit, diese Kyaungs, welche dem Fremden in der tolerantesten 
Weise often stehen, in Augenschein zu nehmen. Es sind meist 
groBe, aus Holz erbaute Gebaude, in denen sich oft ein ungemein 
reicher Prunk entfaltet. Ebenso sind diese Pagoden mit kost-
baren Kunstwerken, reichen Holzschnitzereien und herrlichen, 
plastischen Bildwerken geschmiickt. 

Von Rangoon aus fiihrt mich mein Weg mit der Eisenbahn 
liber das alte Pegu nach Mandalay, jener groBartigen, mit herr-
lichen altbuddhistischen Denkmalern geschmiickten Stadt am 
Oberlauf des Stromes Irawadi. Die iiber 600 km lange Fahrt 
fiihrt in ihrem nórdlichen Teil durch ein wildromantisches Berg-
land, dessen Hangę mit einer dichten Urwaldvegetation bedeckt 
sind. Eine ungemein iippige Fruchtbarkeit erfiillt Taler und 
Hiigel, an denen bewasserte Reiskulturen wie ungeheuerliche 
Terrassen in die Hóhe steigen. Aus griinen, im Bliitenschmuck 
leuchtenden Hainen schimmern die Siedlungen friedlicher Men-
schen hervor. Baume, welche die Last ihrer Friichte kaum zu 
tragen vermógen, beschatten die Fluren und iiberall in diesem 
gliicklichen Lande ist man mit dem Einheimsen der reichen 
Ernten beschaftigt. 

Mandalay hat unvergleichlich herrliche Schatze buddhistischer 
Baukunst aufzuweisen. Alte festungsartige Walie beherbergen 
eine Stadt von herrlichen Kloster- und Palastbauten, und eine groBe 
Anzahl von pyramidenfórmigen Giebeldachern und goldschim-
mernde Pagodentiirme ragen iiber dem Griin dichter Laubdacher 
empor. V o n der Fiille blendenden Sonneniichtes iiberstrahlt, 
schimmern die leuchtenden Farben der graziósen Bedachungen 
und ihrer goldenen Rankenwerke aus dem satten Griin herrlicher 
Yegetation. Diese Kyaungs sind von einer seltsam friedlichen 
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Ruhe umgeben, die sich auch auf den unbeweglichen Gesichtern 
dieser buddhistischen Mónche auspragt. Man wagt es nicht, den 
Frieden dieser Klóster, von denen das Heil auf die Glaubigen 
dieser Weit ausgeht, zu stóren. Von Mónchen aufgefordert, be-
trete ich die kiihlen Hallen und verwinkelten Raume des heiligen 
Ortes. Die Pungis empfangen und bewirten mich wie einen 
Bruder ihres Glaubens. Man geleitet mich durch prachtige Sale, 
dereń FuBboden mit glitzernden Mosaikfliesen bedeckt sind. In 
ihnen spiegelt sich der sagenhafte Glanz gold- und silber-
strotzender Altare, und auch hier begegnet man iiberall wieder 
dem Bild des Erleuchteten mit dem ewig ratselvollen Lacheln 
auf den seltsam belebten Gesichtsziigen. Friese, auf denen seine 
tausendfaltig variierte Gestalt wiederkehrt, schmiicken die Sockel 
und Wandę, die Gesimse und Leisten, die ais ein dicht ineinander 
verschlungenes Schnitzwerk die Fassaden und Giebellinien dieser 
eigenartigen Bedachungen begleiten. Selten sah ich eine solche 
Fiille minuziós gearbeiteter Feinheiten bildnerischen Schmucks, 
wie ich ihn in diesen Palasten, Klóstern und Tempeln Birmas 
fand. Bald ist es ein Wirrwarr phantastischer Formen und durch-
einanderwirbelnder Linien, die sich in spitzen Endigungen, in 
bizarren Formen und zackigen Bekrónungen verlieren. Thron-
hallen und Gemacher scheinen unter dem Glanze dieser fiir 
Hinterindiens Kunst so typischen Inkrustierungen und dem 
Ballast eines iibertriebenen Prunkes niederzubersten. Ermiidet 
wendet man sich unter der Last dieser gleiBenden Pracht von 
diesem, aus einer iibersprudelnden Phantasie geborenen or-
giastischen Reichtum, der unserem nordischen Gemiite so merk-
wiirdig und fremd erscheint. Kaum ist es móglich, uns dem 
Geiste dieser in einer erstaunlichen Vorstellungs- und Erfin-
dungsgabe erschaffenden Geschlechter zu nahern, und auch hier 
in Birmas sagenhaften Wundern auBert sich die tiefe Religiositat 
und Glaubigkeit des Volkes, die den alten Geschlechtern die 
Kraft und den Willen zu diesem Bauen und Schaffen verliehen hat. 
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Von Mandalay aus erreicht man miihelos die andke Ruinen-
stadt Amarapura, in der ich die groBartigen Uberreste bud-
dhisdscher Klóster und Pagoden aus der friihesten Zeit alt-
birmanischer Dynasten fand. Nach mehrtagigem Aufenthalt in 
dem von tropischer Schwiile ersdckten Mandalay trete ich mit 
einem der luxuriósen Passagierdampfer der Irawadi-Flottilla-Co. 
stromabwarts die Riickreise nach Rangoon an. Selten erlebte ich 
wahrend meiner Fahrten im Osten eine reizvollere und mit bun-
ten, abwechslungsreichen Bildern so reich erfiillte FluBfahrt wie 
diese. Es war unmittelbar nach der Regenzeit, ais die herrliche, 
wildromantische Natur, welche sich unter tropisch-feuchten 
Diinsten zu beiden Seiten des Stromes erstreckte, in den sattesten 
Farben eines schwelgerischen Wachstums erstrahlte. Ein tief-
blauer, klarer Himmel wólbt sich iiber dieser reizvollen Tropen-
welt. Gewaltige gelbgraue Wogen walzen sich in dem schlam-
migen FluBbett des Irawadi nach Siiden. Fast gleitet das Schiff 
zu rasch dahin, um alle die Eindriicke, welche man von der iiber-
waltigenden Gewalt dieser herrlichen Tropennatur empfangt, 
seiner Seele zuganglich zu machen. 

Oft fahren wir nahe den Ufern entlang. Ein dicht verwachsenes 
Urgestriipp des uralten Dschungels tritt bis unmittelbar an die 
schaumenden Ufer heran. Es sind Teile der gewaltigen Urwalder 
Oberburmas, die einen unerhórten Reichtum an kostbaren und 
seltenen Hólzern enthalten. So weit das Auge reicht, ist das Land 
mit diesen wertvollen und unerschópflichen Forsten bedeckt. 
Ober den Ufergebiischen und den stillen Wassern der tief ins 
Land hineingreifenden FluBlagunen schweben die Wolken von 
Insektenschwarmen, welche dem Lande die Seuche des Fiebers 
bringen. Regen bedeutet auch hier fiir den Menschen Tod, fur 
die Natur jedoch neues Leben. Tiere des Urwalds schleichen 
auf ihren engen Wechseln zu dem nie versiegenden Quell des 
Stromes herab. Larmende Affenmeuten und exotisch gefiederte 
Sanger beleben die engverschlungenen Baumkronen, die sich 
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turmhoch iiber das triibe Wasser des Stromes neigen. Ihre Wur-
zeln sind unterspiilt und bilden ein Labyrinth von dunklen, 
morastigen Kanalen und Gangen, die weit in das Innere des 
Waldes hineinreichen. Krokodile, Kraniche und eine schillernde 
Weit gefiederter Sanger hausen in diesem Dorado des Dschun-
gels. Auf dem óstlichen Ufer steht wie eine blaue Dunstwand 
der ferne Hóhenzug der Mjingyauberge. Unzahlige fremde Stim-
men einer geheimnisvollen, fremdartigen Natur schweben flim-
mernd iiber der breiten Wasserflache und wecken ein tausend-
faltiges Echo in den einsamen Buchten des Stromes. Schwer wie 
ein Alp liegt die driickende Schwiile, die von Feuchtigkeit ge-
schwangerte Atmosphare iiber dem Verdeck des Schiffes, und 
das ewige Flimmern aufsteigender Hitzewellen zittert iiber den 
gelben, siedenden Strudeln und Wirbeln, welche an den Win-
dungen des Stromes groBe Schilf- und Schlamminseln im Kreise 
drehen. Auf ihrem triigerischen Grund haben sich Scharen von 
silberglanzenden, groBen Wasservógeln, Reiher und Pelikane 
niedergelassen, um stromabwarts zu anderen Fischgriinden zu 
treiben. Bald wechseln flachę, sonnenverbrannte Einóden, an 
dereń Rand wir die Rudel schlanker Gazellen ziehen sehen, mit 
iippig griinen Gebieten, die Oasen gleichen und dereń góttliche 
Fruchtbarkeit den Menschen eine Heimat gibt. Golden leuchten 
die fruchtstrotzenden Dolden der Bananen- und Mangohaine 
zu uns heriiber. 

W o man menschliche Siedlungen findet, sehen wir die bunt-
gekleideten, malerischen Gestalten der Eingeborenen, die auf 
den Feldern und in den Garten mit der Ernte beschaftigt sind. 
Stundenweit windet sich der Strom durch Gebiete, in denen 
griine Meere von Palmen wogen, an dereń haushohen, schlan-
ken Stammen unter den schattigen Wedeln ihrer Kronen die 
wildwachsenden Friichte in ungeheuren Mengen hangen. Es ist 
ein Schlaraffenland der Affenmeuten, die sich in Scharen dort 
driiben herumtreiben. Ein goldenes Abendlicht sinkt auf die 



In Birma (Fahrt auf dcm Irawadi) 3 5 5 

Oberflache des Stromes herab. Die Dammerung unter diesen 
Breitegraden ist kurz, und rasch gleitet die Dunkelheit der Nacht 
auf den rauschenden Strom hernieder. Ringsumher hóren wir 
allmahlich die geheimnisvollen Gerausche des Urwalds ver-
klingen. Nur das Gerausch ubermiitiger Fische, die sich in die 
Kiihle der sternendurchgliihten Nacht emporschnellen, und das 
klagende Locken nachtlicher Vógel liegt iiber dem leise rau-
schenden Strom. In der Nacht erreichen wir Pagan, wo ich am 
nachsten Morgen die gewaltigen Ruinen seiner alten Tempel auf-
suche. Die riesigen Architekturen erinnern in ihrem Aufbau an 
die hinduistischen Tempel von Orissa in Vorderindien. Ober 
schweren, quadratischen Steinsockeln erheben sich die massigen, 
bienenkorbartigen Gopurams, unter denen die Gótter ihre Woh-
nungen haben. Reiche Plasdken, die vielfach aus dem gewach-
senen Stein gemeiftelt sind, schmiicken auch hier an diesen 
altesten Bauwerken Birmas die ruinenhaften Heiligtiimer dieser 
imposanten Tempelstadt. Weiter geht die interessante Fahrt iiber 
Mijngyaung und Prome nach Rangoon, dem Ausgangspunkt 
meiner Reise im groBen birmanischen Reich, dessen Volk sich 
das geistige Erbe Buddhas bis in unsere Tage bewahrt hat. 

In Rangoon wartet das Schiff, welches mich von dem gliick-
lichen Lande Birma nach Vorderindien und der paradiesischen 
Kiiste Ceylons zuriickfuhren sollte. Nach einem langeren Auf -
enthalt in Madras erreiche ich Colombo, von w o aus ich vor 
geraumer Zeit meinen verhei!3ungsvollen Weg nach Indien ein-
schlug. Und eilig verflog die Zeit meines Erlebens in Indien. E s 
schien mir, ais hatte ich erst vor Tagen dem Palmenstrand Cey-
lons den Riicken gewandt, ais ich damals in jener stiirmischen 
Nacht des Monsuns die MeeresstraBe, welche die Insel vom K o n -
tinent trennt, passierte und mich mit fiebernder Erwartung dem 
Reiche der Wunder naherte. Und was dieses gewaltige Land und 
sein an hoher geistiger Kra f t und frommer Glaubigkeit so reiches 
Volk an unvergleichlich hohen Werten besitzt, erfiillt den sehen-
28* 
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den Menschen unserer Zeit mit tiefer Ehrfurcht. Nur weniges 
ist es, was ich mit den niedergeschriebenen Eindriicken iiber 
meine Fahrten in Indien von der Unerschópflichkeit des Sehens 
und Empfindens wiederzugeben vermag. Doch ich gab es im 
Glauben und mit dem unerschiitterlichen Willen, dessen Kraft 
durch das groBe Erleben eines wunderbaren und fremdartigen 
Ereignisses in mir erweckt worden ist und nun im Raume dieser 
engumrissenen Skizzen und Bilder vor dem geistigen Auge des 
Beschauers wiederkehren soli. 
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