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V O R W O R T.

D a s  vorliegende Werk ist ein neuer Beitrag zu der Litteratur 
iiber Emin Pascha und der Geschichte des aąuatorialen und 
agyptischen Ssudan, geschrieben von einem Augenzeugen, der 
langer mit Emin Pascha zusammen gelebt hat, ais irgend ein 
anderer Europaer, der mit seiner Bildung den unschatzbaren Vor- 
teil der Kenntnis der Landessprache verband und der in seiner 
Thatigkeit ais Gesandter und Vermittler,' ganz besonders aber in 
der Ausiibung seines Berufes ais Arzt, Vieles zu sehen und zu 
erfahren Gelegenheit hatte, was Anderen verborgen blieb.

Der Verfasser hat es sich zur Pflicht gemacht, nur die reine 
Wahrheit zu berichten. Seine Bewunderung fur den Mann, der 
nicht nur sein Chef, sondern auch sein Freund war, hindert ihn 
nicht, Ansichten zu aussern, welche durchaus nicht stetes Ein- 
vernehmen mit den Handlungen Emin Pascha’s erkennen lassen. 
Der objektive, streng sachliche Ton ist stets inne gehalten, nament- 
lich auch dort, wo er iiber das Erscheinen der Stanley’schen 
Rettungsexpedition spricht. Hier ist seine Zuriickhaltung umsomehr 
anzuerkennen, ais er zu einer Kritik, respektive Entgegnung 
geradezu herausgefordert war. Wenn er sich trotzdem stets inner- 
halb der Grenzen einer vornehmen Reserve halt, so kann dies nur 
ein gtinstiges Vorurteil fur die Zuverlassigkeit des Berichterstatters 
erwecken.

Da der Verfasser das Erscheinen seines Werkes selbst nicht 
mehr hat erleben diirfen, so diirften einige kurze biographische 
Notizen iiber ihn um so mehr am Platze sein.
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Vita Hassan wurde am 14. Januar 1858 in Tunis geboren, 
wo sein Vater Dragoman am italienischen Konsulat war. Seinen 
Unterricht erhielt er in Alexandrien, musste jedoch mit 15 Jahren 
wegen der Mittellosigkeit seiner Eltern die Scliule verlassen, um 
sich selbst sein Bród zu verdienen. Er wahlte das Apotheker- 
fach und brachte es bald soweit, dass er schon mit 19 Jahren 
die Leitung einer Apotheke in Kairo tibernehmen konnte, welche 
dem Leibarzt der Wittwe des Chedive Abbas Pascha gehórte. 
Vermóge dieser Konnexionen erhielt er eine Anstellung im 
Regierungsdienste, zunachst freilich nur in dem kleinen Orte 
El Arlsch an der tiirkischen Grenze, von wo er 1880 nach dem 
Ssudan versetzt wurde. Im ersten Kapitel des Werkes berichtet 
er, wie er dorthin kam und Emin Pascha kennen lernte, mit dem 
zusammen er jene ereignisvollen 10 Jahre durchlebte und schliess- 
lich den Schauplatz seiner Thatigkeit verlassen musste, aber gleich 
seinem Chef mit dem festen Vorsatze, wieder dorthin zuriick- 
zukehren. Leider sollte er nicht mehr dazu kommen. Im 
Sommer 1892 machten sich bei ihm die Anzeichen einer unheil- 
baren Krankheit bemerkbar, der er, ein neues Opfer Afrika’s, am 
14. Marz 1893 erlag, kaum ein Jahr nach dem Tode seines von 
ihm tief betrauerten Freundes Dr. Junker.

Allen, welche ihn kennen gelernt haben, wird seine Ehren- 
haftigkeit, seine Anspruchslosigkeit und stets bereite Gefalligkeit 
unvergesslich bleiben.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen iiber die in der Ueber- 
setzung angewendete Art der Umschreibung arabischer u. s. w. 
Namen. Da das Werk fur einen weiteren Leserkreis und nicht 
nur fiir Gelehrte bestimmt ist, wurde eine Transskription verwendet, 
die mit móglichster Vermeidung des schwerfalligen Apparates 
diakritischer Zeichen dem grossen Publikum eine annahernd 
richtige Aussprache der Namen ermoglicht. Hierzu ist zu be- 
merken, dass die durch einen Strich ais lang bezeichneten Vokale 
auch gewóhnlich den Ton haben; sind, was selten geschehen ist, 
zwei Yokale ais lang bezeichnet, so hat der zweite den Ton.
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Das scharfe s ist mit ss bezeichnet; demgemass bedeutet das ein- 
fache s die weiche Aussprache, lautet also wie das deutsche s am 
Anfange eines Wortes. Mit h sind die beiden Arten des arabischen 
h gemeint; es ist stets ais ein scharfer Hauchlaut (nie also ais 
Dehnungslaut) zu sprechen. Ch ist der starkste Hauchlaut und 
stets wie das deutsche ch in Dach u. s. w. zu sprechen. Mit ’ ist 
der eigentiimliche arabische Kehllaut ain gemeint, der wie ein 
kurzer Vokal an =  resp. =  Absatz lautet. Gh bedeutet die 
starkere Form desselben Lautes, dem das nachlassig gesprochene 
norddeutsche r am nachsten kommt.
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K A P IT E L  I.
Einleitung. Abreise des Verfassers nach dem Ssudan. Ssuakin. Berber. Chartum, 
Abreise von Chartum. Die Ortschaft Ssobat. Der Fluss Ssobat. Die Ortschaft 
Schambe. Die Tuitsch. Wald und Affen von Schambe. Die Ortschaft Bór. 
Die Mucken. Ladó. Ankunft bei Emin Bey. Seine Persónlichkeit und Lebens- 

geschichte.

Nach so vielen anderen, die iiber den Ssudan, iiber Emin 
Pascha und seine gewaltsame Rettung durch Stanley geschrieben 
haben, nach Dr. Junker, Stanley, Casati, Jephson, Nelson, Parkę 
und Peters komme ich an die Reihe, mein Zeugnis abzulegen und 
iiber die Ereignisse, welche sich wahrend der letzten zehn Jahre 
im Herzen Afrikas abgespielt haben, zu berichten. Denn wenn 
auch, von ailgemeinen Gesichtspunkten aus betrachtet, iiber jene 
Lander und Ereignisse schon wahrheitsgetreu berichtet worden ist, 
so bleiben doch noch viele wichtige Fragen und interessante 
Einzelheiten, die der Aufklarung bediirfen, in Widerspriiche und 
Dunkelheit gehiillt. Die lebhafte und entgegenkommende Auf- 
nahme jener friiheren Berichte seitens des Publikums liefert den 
deutlichen Beweis, dass alle Akte dieses modernen Dramas..ihre 
Wichtigkeit und alle Ereignisse ihr Interesse besitzen. Das hart- 
nackige Schweigen Emin Pascha’s hat in den Gemiitern einen 
bestandigen Zweifel gelassen; man weiss nicht, in wie fern man 
allem glauben soli, was auf seine Rechnung geschrieben wird. Ich 
erhebe den Anspruch, auf den folgenden Seiten die reine Wahr- 
heit sowohl iiber die Aequatorialprovinz wie iiber Emin Pascha und 
unsere Riickreise, jene bose Odyssee, zu liefern.

Bin ich berufen, dieses Buch zu schreiben? Habe ich das Recht 
dazu? Ich kann ohne Bedenken darauf mit ja antworten.

Vita Hassan.
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Ich bin dazu berufen, denn wahrend zehn langer Jahre habe ich 
mit Emin Seite an Seite gelebt und zugleich selbstbeteiligt oder 
ais Augenzeuge allem beigewohnt, was sich abgespielt hat. Ich 
verliess ihn nur, um die gewóhnlich kurzeń Missionen auszufiihren, 
mit denen er mich beauftragte. Die Ssudanesen nannten mich, 
wie ich ohne Eitelkeit und ausschliesslich zur Charakterisierung 
meiner Stellung zu Emin Pascha sagę: chaschm el mudir »die 
Zunge des Mudir«; ich war nicht allein Teilnehmer seiner Hand- 
łungen, sondern auch der Vertraute seiner meisten Gedanken. 
Infolge meines langen Zusammenlebens mit Emin und stets in 
Beriihrung mit ihm, hatte ich seine geheimsten Seelenregungen 
kennen gelernt, so dass ich schliesslich im Stande war, bei 
Allem was er auch thun oder befehlen mochte, war es auch an- 
scheinend unbedeutend, ohne Miihe und mit einer selten fehlenden 
Sicherheit das direkte oder indirekte Ziel, auf das er hinstrebte, 
zu errathen.

Das Recht, dieses Buch zu schreiben, habe ich demnach 
sicher; ich fiige hinzu, dass ich auch die Pflicht hierzu habe, denn 
es wird sich mir dabei Gelegenheit bieten, Irrthiimer aufzudecken, 
unter denen mein ehemaliger Chef sonst leiden kónnte.

Jedoch soli man nicht etwa glauben, dass es meine Absicht 
sei, ein Loblied auf Emin Pascha anzustimmen; ich werde viel- 
mehr die Irrthiimer, die er begangen hat, offen und unparteiisch 
darlegen. Gleichzeitig aber werde ich auch jene seltene Gute, welche 
mehr die Tugend eines Missionars ais eines Gouverneurs und Soldaten 
ist, gebiihrend wiirdigen, eine Gtite, die Stanley und alle welche 
mit Emin verkehrt haben, zu konstatieren hatten, ohne zu einem 
Verstandnis derselben durchdringen zu kónnen. Ich werde die 
Schwachen des Mannes nicht vergessen, die die unvermeidlichen 
Folgen jener iibermassigen und missbrauchten Gute waren. So 
wollte Emin Pascha niemals die Revolution im Keime ersticken, 
die sich um ihn vorbereitete; und nach seiner Erniedrigung durch 
die Gefangenhaltung in Dufile verzieh er weniger dem Drange der 
Noth gehorchend, ais aus Gute.
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Wenn Aegypten ruhig geblieben ware, wenn unerwartete 
Wirren es nicht in Anarchie und Unordnung gestiirzt und die 
unselige Entwicklung des Mahdismus befórdert hatten, so wiirde 
die Aequatorialprovinz unter dem Impuls Emin Pascha's und 
seiner hervorragend weisen Leitung ein kostbarer Edelstein in 
der Krone des Chedive geworden sein.

Ich bin weder ein Forschungsreisender noch Gelehrter, um 
den Anspruch erheben zu kónnen, hiermit eine gelehrte Arbeit zu 
liefern und dafiir auch nur den geringsten wissenschaftlichen Ruhm 
zu erwarten. Wenn ich ais einfacher Apotheker Emin Pascha’s 
mich in Dinge zu mischen hatte, die meinen Aufgaben vóllig fremd 
waren und Missionen tibernehmen musste, die mit meinem Berufe 
in keinem Zusammenhange standen, so geschah dies durch die 
Macht der Verhaltnisse und den Drang der Umstande.

Bevor ich aber naher auf diese Ereignisse eingehe, halte ich 
es nicht fur unnótig zu sagen, durch welche Umstande ich mit 
denselben in Beriihrung gekommen bin.

Ais Beamter in El Arisch mit dem Titel eines Sanitats- 
apothekers angestellt, wurde ich durch ein Schreiben Sr. Excellenz 
Nerutzos Bey, des damaligen Prasidenten der Sanitats-Intendantur, 
vom 25. Mai 1880 No. 787 fiir den Posten eines Apothekers im 
Ssudan ernannt. Das Schreiben besagte ganz einfach: im Ssudan, 
ohne weitere Angabe in welcher Provinz oder welcher Stadt.

Mit einem Briefe des Ministeriums des Innem an die Adresse 
des damaligen General-Gouverneurs des Ssudan Reuf Pascha, ver- 
sehen, schiffte ich mich an Bord des Schiffes Hodeida nach Ssuakin 
ein, wo ich nach einer Ueberfahrt von sieben Tagen ankam. Ich 
war der einzige Passagier an Bord; auf mich allein angewiesen und 
im Begriff auf s gerathewohl in ein mir unbekanntes Land zu ziehen, 
blieb ich in unbestimmte und peinliche Betrachtungen versunken, 
welche die Vorahnungen naher Katastrophen gewesen sein miissen.

Denn wie ruhig auch damals der Ssudan erschien, so konnte 
er doch jedem, den seine Lebensschicksale dorthin verschlugen, Un- 
ruhe einflóssen; die Augen und Gedanken wandten sich nach rtick-
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warts, wie um den Seinen und dem Vaterlande ein letzteś Lebe- 
wohl zuzurufen, die man verliess, ohne zu wissen, ob man sie je 
wiedersehen wiirde.

Der Gouverneur von Ssuakin liess mir am Tage nach meiner 
Ankunft mitteilen, dass noch am gleichen Tage eine Karawanę 
nach Berber abgehen wiirde. Ich setzte mich; mit ihr in Ver- 
bindung und hoch zu Kameel drang ich in dieses Land ein, aus 
dem ich erst nach fast zehn Jahren, nach tausend Gefahren und 
Leiden wieder herauskommen sollte. Die Reise vollzog sich ohne 
bemerkenswerten Unfall, und 14 Tage nach meiner Abreise von 
Ssuakin kam ich iiber Wadi Daruga, Rahwajan, Monnat, Bir 
Moho Bey etc. in Berber an.

Auf der ganzen Strecke fand sich reichlich Wasser in den in 
gewissen Zwischenraumen angelegten Brunnen. Bei jedem Brunnen 
fanden wir unfehlbar Hadendoa- und Bischari-Beduinen der Um- 
gegend, die dort ihre Herden trankten und uns Mundvorrat, wie 
Mais, Bród, Milch, Butter, Kasę u. s. w., verkauften.

Der Weg von Ssuakin nach Berber zieht sich durch eine fast 
ununterbrochene Sandwiiste, aus der kahle Hiigel und Felsmassen 
emporragen. Die Temperatur war auf dieser ganzen Reise sehr 
ertraglich; wir hatten im Mittel 20—30° C., was mich sehr ver- 
wunderte, denn wir waren mitten im Juli.

Berber war ein ziemlich bedeutender Platz, Hauptstadt der 
Provinz gleichen Namens und trotz seiner verhaltnismassig ge- 
ringen Bevólkerung Mittelpunkt des Handels dieser wichtigen 
Provinz, zumal fur den Transitverkehr zwischen Chartum und 
Ssuakin. In gesundheitlicher Beziehung liess die Stadt viel zu 
wiinschen iibrig; ihre engen und unsauberen Gassen erregten Ekel.

Die meisten Einwohner sind Gaalije1) und der Handel befand 
sich ganz in den Handen der Gallaba2) (Handler). Es gab damals

*) Gaalije, Angehorige eines arabischen Stammes im Ssudan, der sonst 
Gaalln genannt wird. B. M.

s) Gallaba, Handler im allgemeinen, im besonderen Sklavenhandler resp. 
Sklavćnjager. B. M.
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in Berber 5—6 Handler mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen- 
standen, Griechen und eine Filiale der Firma Marquet in Chartum. 
Ausser einigen wenigen Gebauden, worunter die Mudirije1), waren 
alle Hauser aus Luftziegeln erbaut. Die Garnison bestand nur aus 
Baschi bosuk (Freiwilligen), theils Tiirken theils Schaikije2) Araber.

Das Klima von Berber ist unertraglich; die Hitze betragt im 
Mittel 40 0 C. Ein heisser Wind, der schreckliche Chamssln, weht 
dort bestandig Tag und Nacht und wirbelt einen gelben er- 
stickenden Staub so dick empor, dass man auf 50 Centimeter 
vor sich nichts erkennen kann.

Bei meiner Ankunft stellte ich mich dem damaligen Gouverneur 
der Provinz Ibrahim Bey el Ssabban vor; er hiess mich das Schiff 
erwarten, das erst 22 Tage spater kam.

Wahrend meines Aufenthalts in der Stadt versuchte der 
Mudir mich dort zu behalten und wollte in diesem Sinne an den 
Director des Sanitatsdienstes in Chartum schreiben; ich weiss 
nicht mehr, weshalb ich nicht darauf einging und schiffte mich 
an Bord der Ismailije nach der alten Hauptstadt des Ssudan ein.

Die Fahrt von Berber nach Chartum auf dem Nile dauert 
7 Tage und man geniesst wahrend der ganzen Reise ein wunder- 
bares Schauspiel. Auf beiden Ufern ruht der Blick, soweit das 
Auge reicht, auf einer reichen und prachtigen Vegetation, und 
wenn man dieses Grim bestandig 7 Tage lang sieht, kann man 
sich nicht vorstellen, dass wenige Kilometer weiter eine diirre und 
gliihende Wiiste existiert, in der nur in weiten Zwischenraumen 
eine kleine Oase wie eine Insel im Ocean Abwechslung bringt. 
Es ist klar, dass ein weit ausgedehntes Canalsystem, welches das 
Wasser des Nils von einem Punkte zum andern fuhrte und sein 
Netz bis in das Innere des Landes ausdehnte, diese Gegend zu 
einer der fruchtbarsten machen miisste.

’) Mudirije będeutet sowohl Provinz wie Regierungsgebaude, hier das 
letztere. B. M.

8) Der arabische Stamm der Schaiklje wohnte am Nil, zwischen Abu Hamed 
und Korti. B. M.



6

Unser Schiff war mit Heizmaterial nicht ausreichend versehen, 
eine Sache, um die sich auch sonst kein Kapitan hier kiimmerte. 
Man muss allerdings zur Rechtfertigung hinzulugen, dass das Heiz
material, da es Holz war, fiir eine langere Reise in genirgender 
Menge eingenommen, viel Platz an Bord gebrauchen und sehr 
beengen wiirde. Wenn das Heizmaterial zu Ende geht, macht 
der Kapitan beim nachsten Dorfe Halt und requiriert von den 
Scheichs das nótige Holz, wofiir er ihnen Bescheinigungen aus- 
stellt, dereń Betrag von den an die Regierung zu zahlenden 
Steuern abgezogen werden sollte. Dieses System, das von allen 
Schiffen angewendet wurde, ist sehr misslich, denn es lasst dem 
Betruge weiten Spielraum. Thatsachlich konnte es geschehen — 
und es geschah oft —, dass der Kapitan im Einvernehmen mit 
dem Schiffsschreiber Bescheinigungen iiber den doppelten oder 
noch hóheren Betrag der wirklichen Lieferung gegen ein Geschenk 
in baar oder Naturalien ausstellte.

Endlich kam ich in Chartum an.
Chartum ist oder vielmehr war damals eine wichtige Stadt. 

Mittelpunkt der Regierung des Ssudan, war sie auch Mittelpunkt des 
Handels dieses ungeheuren Landes. Auf dem rechten Ufer des 
weissen Nil erbaut, gewahrte Chartum dem landenden Reisenden 
einen malerischen Anblick, ohne jedoch sofort eine Idee von der 
Wichtigkeit des Platzes zu geben.

Da lag zunachst unmittelbar am Flussufer der Regierungspalast 
neben einem Gebiisch von Dattelpalmen, dann die Wohnung des 
Gouverneurs und eine Reihe Privathauser mit zahlreichen und 
geraumigen Magazinen, alle an dem Ufer des Stromes, welches 
dergestalt den verkehrsreichsten Boulevard der Stadt bildete.

Eine ziemlich breite Strasse, auf dereń Seiten die Mudirije 
und die Residenz des Generalgouverneurs lagen, fiihrte in die 
Stadt; ich fand belebte und gerauschvolle Strassen in grosser Zahl, 
die nach allen Richtungen sich kreuzten, Hauser von ziemlich 
gutem Aussehen, Magazine und óffentliche Etablissements, alle 
geraumig und reinlich.



7

Fur den, der die Vorstadt Alt-Cairo gesehen hat, wird es 
leicht sein, sich eine Vorstellung von Chartum zu machen, das in 
seinem Gesammtaussehen dem ehemaligen Fostat sehr ahnlich war.

Am nachsten Tage stellte ich mich Dr. Zerbuhl, dem Direktor 
des Sanitatsdienstes, vor, der mich leutselig empfing und mir den 
Vorschlag machte, zwischen den beiden damals unbesetzten 
Apothekerposten zu wahlen, dem in Kolkol (Darfiir) und dem von 
Lado (Aequatorialprovinz). Er sagte mir: Meinerseits rathe ich Ihnen 
eher zu dem Posten in der Aequatorialprovinz. Sie werden dort 
mit dem Mudir Emin Bey zusammen sein, einem einsichtigen und 
verstandigen Europaer, wahrend Sie in Kolkol unter den Befehlen 
des Mudlrs von Darfur, Nur Angara, eines Halbwilden ohne 
Bildung und Erziehung, stehen wiirden und somit der Gefahr einer 
unwiirdigen Behandlung stets ausgesetzt waren.

Diesem Rath folgend, wahlte ich den Posten in der Aequatorial- 
provinz. Ich war in dieser Wahl gut inspiriert. Ware ich nach 
Darfur gegangen, so ist es mir sehr wahrscheinlich, dass ich in 
dieser Stunde nicht mehr am Leben sein wtirde. Denn der Mudir 
Nur Angara wurde wenige Zeit darauf die rechte Hand des Mahdi, 
und ais Europaer wtirde ich wahrscheinlich eines seiner ersten 
Opfer geworden sein.

Nachdem ich fast 2 1/a Monat in Chartum gewartet hatte, 
kam endlich der Dampfer Embabeh von Badein an, wohin er 
den Kapitan Casati gefuhrt hatte, und ich schiffte mich auf ihm 
nach meinem Bestimmungsort ein.

Laut in Chartum eingetroffenen Nachrichten war der Strom 
durch Grasbarren gesperrt. Marno Bey ’) erhielt den Auftrag, diese 
Sperren zu beseitigen und schiffte sich zu diesem Behuf mit uns ein. 
Unser Dampfer schleppte drei Barken und eine Mahune mit ungefahr 
500 Passagieren, darunter 200 Chutarije und 200 Straflinge, sowie 
einer grossen Menge Waaren und Munition fur die Regierung in 
Ladó. Ais wir nach 18 Tagen in Faschoda ankamen, liess Marno

*) Vgl. dessen Bericht in Peterniann’s Mitteilungen 1881; S. 411—426, 
ferner Junker, Reisen II, S. 54 ff.
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Bey alle Passagiere, mich ausgenommen, an Land steigen, um sie, 
sobald der Strom frei geworden ware, wieder aufzunehmen. Etwas 
weiter, in Ssobat, wurde auch ich ausgeschifft und Marno Bey 
fuhr mit den fur die Aequatorialprovinz bestimmten 200 Chutarije 
weiter, um mit ihrer Hiilfe jene Sperren zu óffnen.

Ssobat ist ein kleines Dorf und gehórt zu der Provinz Faschoda, 
von dessen gleichnamiger Hauptstadt es etwa 6 Stunden zu Wasser 
entfernt ist. Das Dorf war von Baker Pascha angelegt worden, 
der ihm den Namen Taufikije gegeben hatte. Es liegt an dem 
gleichnamigen Fluss, der das Land der Galia durchfliesst und 
dessen Quelle noch nicht entdeckt ist. 1882 hatte Emin Bey von 
Abd el Kader Pascha den Auftrag erhalten, den Fluss auf einem 
der Dampfer, die den Dienst auf dem oberen Nil versahen, zu 
erforschen; ungliicklicherweise aber verhinderten die Ereignisse 
diese Forschungsexpedition, welche die geographische Wissenschaft 
sicher um einige Entdeckungen in einem noch bis heute unbekannt 
gebliebenen Lande bereichert haben wiirde.

Sudlich von Ssobat wohnen die Schilluk, nórdlich die Nuer; 
das Dorf selbst ist von Angehórigen beider Stamme bevólkert. 
Seine commerzielle Wichtigkeit ist gleich Nuli, wie iibrigens das 
ganze Gebiet sudlich von Faschoda.

Mein Aufenthalt in Ssobat dauerte genau drei Wochen; ais 
Marno’s Expedition zuriickkehrte, schiffte ich mich nach der 
Aequatorialprovinz ein. Bevor der Anker gehoben wurde, liess 
der Kapitan PIolz zum Heizen der Maschine laden. Dieses Holz, 
zum gróssten Theil Ebenholz, wurde in den Waldern Ssobat’s von 
den Chutarije geschlagen. Der Wald ist einer der ersten, in dem 
sich grosse Affen, Gorilla und Schimpansen, und wilde Tiere in 
ziemlicher Menge finden. Ais das Schiff mit Holz versorgt war, 
nahm es seinen Curs gen Siiden, und nach 5 Tagen erreichten 
wir Schambe, die erste zur Aequatorialprovinz gehórige Station.

Die Station Schambe ist von Baker Pascha gegriindet, spater 
von Gordon aufgegeben, aber wieder besetzt worden, um die 
Schiffe auf dem oberen Nil mit Holz zu versorgen. Schambe hat
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sonst keine Bedeutung gehabt; es ist von dem Stamme Tuitsch 
bewohnt, der zu der grossen Familie der Dinka oder Djange ge- 
hórt; ausser Honig wird in dem Bezirk nichts besonderes produziert, 
da der Anbau auf das allernotwendigste beschrankt wurde, bis 
zu dem Grade, dass die Garnison ihre Ration zu Gordorfs Zeit 
von Chartum und zu Emin’s Zeit von Ról oder Bór erhalten 
musste.

Spater wollte Emin den Bezirk von Law, der einen Tage- 
marsch von Schambe entfernt ist, seines Rinderreichtums wegen 
unterwerfen. Zu diesem Behufe unterstellte er ihn der Verwaltung 
von Schambe und nannte die Station Schambe - Law ; aber die 
durch den mahdistischen Aufstand hervorgerufenen Ereignisse liessen 
ihm keine Zeit, dies Projekt zur Ausfuhrung zu bringen.

In den Waldern von Schambe herrscht das Ebenholz vor; 
die Affen finden sich dort in grosser Zahl und wagen es sehr 
haufig, bei Nacht in das Dorf und selbst in die Hauser zu 
dringen. Den unvorsichtigen Hausfrauen, die ihre Thiiren offen 
lassen, werden haufig ihre Mundvorrate geraubt. Die Affen von 
Schambe erreichen eine ziemliche Grósse; sie sind manchmal so 
gross wie Akka-Zwerge, d. h. ungefahr 1.20 m; man behauptet 
auch, dass sie eine ausserordentliche Kraft besitzen.

In Schambe haben mir die Soldaten erzahlt, dass 50 Mann, 
die in den Wald gegangen waren, um Holz zu holen, von einem 
ziemlich zahlreichen Heer dieser mit grossen Ebenholzasten be- 
waffneten Affen angegriffen worden waren und sich in aller Eile 
nach der Station hatten zuriickziehen miissen. War dies ein Anfall 
von Patriotismus, der diese Schimpansen mit einem Małe gegen 
die Eindringlinge aufregte?

Wenn die Eingeborenen sich einige Affen verschaffen wollen, 
suchen sie die Jungen zu ergreifen, die sich leicht an das haus- 
liche Leben gewóhnen; aber um dieser habhaft zu werden, muss 
man die Wachsamkeit der Alten einschlafern, und dieses Resultat 
erreichen die Eingeborenen durch ein wirklich merkwiirdiges Ver- 
fahren.
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Der Neger geht unter einen Baum, auf dessen Zweigen eine 
Affenfamilie haust; er hat ein mit Merissa (einer Art alcoholischen 
Biers) gefiilltes Gefass in der Hand, er trinkt daraus einen Schluck, 
setzt das Gefass unter dem Baum nieder und geht weg. Einen 
Augenblick darauf kommen die Affen vorsichtig vom Baum her- 
unter, trinken nun ihrerseits, werden schnell berauscht und schlafen 
ein. Der Eingeborene, der von fern auf diesen Augenblick lauerte, 
kommt und schleppt schnell die Jungen fort. Die Intelligenz 
dieser Affen ist eine feststehende Thatsache; viele ihrer Handlungen 
entspringen im Grunde genommen einer Art gesunden Menschen- 
verstandes und einer aussergewóhnlichen M ethode. So z. B. 
schlafen sammtliche Mitglieder einer Affenfamilie aus Furcht vor 
einem Feinde, namentlich den Leoparden, niemals zu gleicher 
Zeit; wahrend die Alten ausruhen, stehen die Jungen Schildwache, 
und wenn die Jungen schlafen, bewacht sie die Mutter, wahrend 
derVater seinen Pflichten nachgeht, d. h. sich auf die Suche nach 
Nahrung fur alle begiebt. Wenn es in der Nahe des Waldes keine 
Ernte zu plundern giebt, emahrt sich der Affe von Waldfriichten 
und Graswurzeln. Aber wenn der weisse oder rotę Mais reif 
wird, holen sich die Affen trotz der sorgfaltigsten Bewachung der 
Neger ihren recht reich bemessenen Teil. Der Affe schleicht sich 
leise heran, um die Aufmerksamkeit nicht zu erregen; er versteckt 
sich im Felde mitten unter den Stengeln, bricht eine Anzahl Kolben 
ab, bindet sie in eine Garbe zusammen und schleppt sie eiligst nach 
dem Walde. So macht er es mit dem roten Mais. Bei dem 
weissen Mais aber, dessen Kolben grósser sind, verfahrt er anders; 
er bindet sich ein Stiick Baumrinde wie einen Giirtel fest um den 
Leib, bricht die Maiskolben ab, steckt sie in den Giirtel und sucht 
so sein Heim im Urwald auf.

Der Tuitsch, haben wir gesagt, gehórt der grossen Familie 
der Dinka an. Physisch unterscheidet er sich von ihnen nicht; 
gross, schlank, von einer iiber Mittelgrosse hinausgehenden und 
manchmal zwei Meter erreichenden Statur, mit regelmassigen Ziigen 
und der Hautfarbe eines ziemlich dunkel schattierten Negers, hat
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der Dinka kein unsympathisches Aeussere. Seine Haare sind 
natiirlich kraus und kurz bei beiden Geschlechtern, wie bei der 
ganzen schwarzen Rasse, aber seine Haut ist im Gegensatz sehr 
fein, sehr weich und sammetartig. In dem Dinkatypus ist die 
breitgedriickte Nase nicht stark ausgepragt, man begegnet vielmehr 
in der Form nicht unschónen, wenn auch etwas platten Nasen.

Wenn der Tuitsch in physischer Hinsicht seinem Stammbruder, 
dem Dinka, gleicht, so weicht er von ihm im Charakter vollstandig 
ab. Dieser ist thatig, kriegerisch, ein unerschrockener Jager, be- 
weglich und besitzt die ungewóhnliche Eigenschaft hauslicher Rein- 
lichkeit. Der Tuitsch im Gegentheil verabscheut Krieg und Jagd, 
ist trage und arbeitet nur, um sich die notwendige Nahrung zu 
verschaffen, seine Behausung wie seine Person sind von einer wider- 
lichen Unsauberkeit. Was dazu beitragt, diese Unsauberkeit zu 
unterhalten und ihr einen besonders unangenehmen Geruch mitzu- 
theilen, ist seine Lieblingsbeschaftigung, der Fisclifang, den er im 
grossen betreibt, um den Fisch im getrockneten Zustande zu ver- 
kaufen, d. h. ihn gegen ein wenig Mais zu vertauschen und so 
der Unzulanglichkeit seines Ackerbaues zu Hulfe zu kommen.

Eine ihrer Seltsamkeit wegen erwahnenswerthe Sitte ist die Art 
und Weise, wie die Tuitsch und ebenso die Schilluk sich begriissen. 
Wenn Freunde und Verwandte bei beiden sich begegnen, so 
spucken sie sich in die hohle Hand, was bei ihnen das Hut- 
abnehmen des Europaers oder das Ssalamun aleikum des Orien- 
talen ersetzt.

Nachdem wir unsere Holzvorrathe in Schambe erneuert hatten, 
setzten wir unsere Reise nach Siiden zur Station Bór fort. Bór 
ist ein ungesundes Dorf, von pestilenzialischen Stimpfen und auf 
der Stromseite von hohen und dichten Grasern umgeben, die von 
Insekten und Reptilien jeder Art wimmeln. Die Mucken von 
Bór sind sicher die unertraglichsten, welche ich auszuhalten hatte. 
Ihre Menge ist der Art und ihre Stiche so schmerzhaft, dass ich 
gezwungen war, es wie die andern zu machen, obwohl ich mich 
anfangs dartiber amiisirt hatte, und mir zwei Neger mit Fliegen-
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wedeln in der Hand zur Seite nahm, um mich vor den Angriffen 
dieser kleinen Bestien zu schiitzen.

In Bór und Umgegend sind Haus- und wilde Thiere sehr 
zahlreich. Letztere sind Gegenstand einer eifrigen und haufig er- 
folgreichen Jagd, welche die hauptsachlichste Hiilfsąuelle der Ein- 
geborenen bildet. Man findet dort auch Honig in grosser Menge 
und betreibt einen verhaltnismassig bedeutenden Anbau von 
Sesam, Mais und Bohnen. Ebenso giebt es dort einen Frucht- 
garten mit den verschiedensten Arten, der Staatseigentum ist.

Die Einwohner von Bór und Umgegend sind Bór, die der 
grossen Familie der Dinka angehóren. Das zu diesem Bezirk 
gehórige Territorium ist sehr ausgedehnt und erstreckt sich im 
Stidosten bis in die Nahe von Latuka; es ist aber schwach be- 
vólkert und ausser der am Strome gelegenen Hauptstation hat 
die Regierung keine andere befestigte Station eingerichtet.

Von Bór setzte der Dampfer seine Fahrt nach Lado ohne 
Aufenthalt fort und passierte die Dórfer Wambesch, Bora und Schir.

Endlich komme ich in Lado am 14. Januar 1881, 81 Tage 
nach der Abfahrt von Chartum an ; nicht dass der Weg so lang 
ware, denn fur gewóhnlich dauert die Fahrt nur 15—22 Tage, 
sondern vielfache Umstande, wie der durch Oeffnung der Gras- 
barren gezwungene 2itagige Aufenthalt in Faschoda und die 
schweren Ladungen, die der Dampfer zu schleppen gehabt hatte, 
waren die Ursachen der ungewóhnlichen Dauer der Reise gewesen. 
Der Dampfer ubrigens, ein schlechter Fahrer, fuhrte den Spitz- 
namen »E1 agale min esch schitan«, d. h. die Eile ist vom Teufel1).

Es ist nicht uberfliissig, hier eine summarische Beschreibung 
der Stadt Lado zu geben; denn die gleiche lasst sich so ziemlich 
auf alle Dórfer dieses Teils des aąuatorialen Ssudans anwenden, 
und wenn man Lado kennt, wird man sich leicht eine Idee von 
den iibrigen Centren und Lokalitaten machen kónnen, von denen 
ich im folgenden zu sprechen haben werde.

*) Die erste Halfte eines arabischen Sprichworts; die zweite lautet: wettaanni 
min er rahrnan »"und die Langsamkeit ist voib barmherzigen (Gott)«. B. M.
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Lado, der Hauptort der Aequatorialprovinz, ist auf dem 
rechten Ufer des weissen Nils erbaut. Es besteht aus ungefahr 
2000 runden Hiitten (tokiil), die aus Pfahlen und Binsen construirt 
sind. Sie sind mit Stroh vermittelst Bandera aus Baumbast gedeckt 
und im Innern mit einem Fussboden aus Erde und Koth versehen. 
Bloss die Residenz des Góuverneurs und die Magazine der Provinz 
waren aus Luftziegeln erbaut und mit Binsen gedeckt. Diese 
primitiven Wohnungen liegen zerstreut, bald einzeln, bald in 
Gruppen von 2, 3, 4, selbst 10, 20, 30 Hiitten vereint; jede 
Gruppe ist von einer rechtwinkligen Umzaunung eingeschlossen, 
die aus demselben Materiał besteht. Die Strassen, die sie trennen, 
sind sehr breit, aber vóllig kahl und ohne einen Laden. Gegen 
Mittag erhitzt eine gliihende Sonne den Boden mit einer solchen 
Intensitat, dass man die Hitze des Sandes durch das Leder der 
Stiefel luhlt. Wegen des beinahe ganzlichen Mangels an Ge- 
schaftigkeit scheinen die Strassen von Lado zu jenen toten 
Stadten zu gehóren, von dereń Verfall und Verbdung die Ge- 
schichte berichtet. Kaum sieht man von Zeit zu Zeit einen 
Schwarzen sie eilig durchschreiten und die unleidliche Monotonie 
derselben fiir einen Augenblick unterbrechen.

Kaum in der Stadt angekommen, liess ich meine erste Sorge 
sein, mich meinem neuen Chef vorzustellen und mich ihm zur 
Verfugung zu stellen. Ich trat in den HauptsaaJ. des Gouvernements- 
gebaudes ein und fand im Hintergrunde eines ąuadratischen Raumes 
von massiger Ausdehnung auf einem breiten orientalischen Diwan 
mehrere Personen sitzen, die sich unterhielten.

Emin Bey, den ich nach der Beschreibung erkannte, die man 
mir von ihm in Chartum gemacht, hatte zu seiner Rechten Lupton 
Bey, seinen Untergouverneur, zu seiner Linken Nur Bey 
Mohammed, den Befehlshaber der Truppen der Provinz, an dessen 
Seite der Kadi Hagg Osman und einige Offiziere waren.

Bei meinem Anblick unterbrach Emin Bey seine Unterhaltung 
und sagte zu mir: chairan (Was fiihrt Sie her?) Ich setzte ihm so- 
dann auseinander, dass ich fiir den Apothekerposten in seiner Provinz
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bestimmt sei und zeigte ihm mein Ernennungsschreiben mit den 
Worten: Ich stehe zu Ihren Befehlen. —

Ich hatte ihn beim Eintritt italienisch begriisst, er hórte mich 
bis zu Ende an und sagte dann:

Sie sprechen italienisch, wie ich hóre?
Ja, mein Herr.
Er nickte mit dem Kopfe ais Zeichen der Befriedigung, und 

ich iibergab ihm dann ein Schreiben von einem Freunde, Herrn 
Giacomo Lumbroso, Generaldirektor der Post in Chartum, durch 
welches er mich an Emin Bey empfahl. Es scheint, dass Herr 
Lumbroso in diesem Schreiben bemerkt hatte, ich sei italienischer 
Nationalitat, denn kaum hatte Emin Bey das Schreiben gelesen, 
ais er sagte:

Sie sind Europaer, Italiener?
Auf meine bejahende Antwort fragte er mich, wie es ge- 

kommen sei, dass ich mich in diese Gegenden verirrt habe und 
noch dazu fur ein so unbedeutendes Gehalt und ob ich keinen 
anderen Zweck verfolge.

Ich antwortete bejahend, indem ich ihm die Verhaltnisse 
auseinandersetzte.

Gut, sagte er, ich hoffe, dass wir zusammen etwas zu Stande 
bringen kónnen, und fiigte dann hinzu: Haben Sie meine Stationen 
Schambe und Bór gesehen? sind sie in gutem Stande? geht dort 
alles ordentlich zu?

Ja, mein Herr; die beiden Stationen sind schón, sehr gut 
gehalten und es herrscht dort die vollkommenste Ordnung.

Ais ich mich nach dem Kaffee zuriickziehen wollte, hielt er 
mich zuriick und sagte: Sie begreifen, dass es hier weder ein 
Hotel noch ein Restaurant giebt; ich kann Ihnen Wohnung nicht 
anbieten, denn es fehlt mir an Raum. Sie kónnen aber in dem 
Hause wohnen, das Ihr Vorganger inne hat und das Ihnen nach 
seiner Abreise ausschliesslich gehóren wird; es ist zwei Schritte 
von dem meinigen. Was das Essen anlangt, so kónnen Sie zu mir 
kommen, wenn es Ihnen angenehm ist; es wird stets ein Platz
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an meiner Tafel fur Sie bereit sein; meine Stunden sind ein Uhr 
fur das Friihstiick und sieben fiir das Abendessen, und ich wiirde 
glucklich sein, einen Europaer an meiner Tafel zu haben. Nach- 
dem ich ihm fiir seine Giite gedankt, begab ich mich nach dem 
Hause meines Collegen Chalil Efendi Wassim, an den ich gewiesen 
war. Wassim Efendi empfing mich hóflich und behielt mich zum 
Essen bei sich. Ais Wohnung bot er mir bis zu seiner Abreise 
eine Hiitte an, die an sein Haus anstiess; solange er in Ladó 
blieb, pflegte ich bei ihm zu friihstiicken, wahrend ich fiir Abends 
das Anerbieten Emin Bey’s benutzte und sein Tischgenosse war. 
Die Leutseligkeit, mit der Emin mich im Diwan und zu Hause 
empfangen hatte, machte mich ganz aufgeraumt und bei Tafel 
waren wir wie alte Freunde. In dem Benehmen Emins gegen 
mich gab es keine Zuriickhaltung oder Hochmut eines Chefs gegen 
seinen Untergebenen, was auch mir jeden Gedanken an eine 
iibermassige Zuriickhaltung benahm, die man sich bisweilen unter 
ahnlichen Umstanden auferlegen muss. Seit dem Abend meiner 
Ankunft hatte ich Musse, Emin Bey zu beobachten. Er war ein 
Mann von ungefahr einigen 40 Jahren, von mittlerem Wuchse 
und regelmassigen Ziigen mit einem schwarzen runden Bart. Seine 
kleinen grauen Augen waren stets hinter einer goldenen Brille 
versteckt. Wenn man mit ihm spricht, fiihlt man seine kleinen 
Augen scharf auf sich ruhen, wie um die feinsten Ausdriicke des 
Gesichtes seines Gegeniiber zu erforschen.

Im allgemeinen ist seine Miene ernst und kalt, was Reserve 
auferlegt und in Entfernung halt. Wenn er mit jemand familiar 
wird, was sehr selten geschieht, ist er von einer ausserordentlichen 
Leutseligkeit und Herablassung, ohne jedoch seiner Wiirde etwas 
zu vergeben, mit der er sich stets umgiebt. Er hórt alles mit 
grosser Kaltbliitigkeit an. Manchmal jedoch bleibt er nicht Herr 
iiber sich und seine bewegliche Physiognomie verrat dann seine 
innersten Empfindungen. Ich habe bei Emin Bey eine sehr merk- 
wiirdige Eigentiiinlichkeit beobachtet, die mich frappiert hat: 
Wenn er in grossen Zorn gerat, fliesst ihm der Speichel aus dem
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Munde und unter seinem Kinn erscheint eine Schwellung, die den 
Eindruck eines Kropfes bei ihm macht.

Ich verliess Emin Bey gegen 9 Uhr; dies ist die Stunde, wo 
er sich gewóhnlich zuriickzog, um sich nach Beendigung seiner 
taglichen meteorologischen Beobachtungen zu Bett zu legen.

Am folgenden Tage begab ich mich mit meinem Collegen 
Chalil Efendi in das Hospital, um die Kranken zu besuchen. Ich 
muss bemerken, dass in der Aequatorialprovinz der Apotheker 
ausser seinen eigenen Funktionen noch die eines Arztes zu er- 
fullen hatte; bei schwierigen Fallen und schweren Krankheiten 
wandte der Apotheker sich an die Kunst Emin Bey’s.

Emin Pascha ist jetzt ein beriihmter Name, der mit Recht 
der Geschichte angehórt.

Was ist seine Heimat? warum hat er sie verlassen? Ich 
weiss es nicht, denn er hat sich in meiner Gegenwart niemals 
dariiber geaussert und ich habe ihn nie danach gefragt. Der 
Mann, der mein Chef war und mich mit seiner Freundscliaft be- 
ehrt hatte, besass meine ganze Achtung, und ich hegte ftir ihn 
eine ausserordentliche Bewunderung. Diese Achtung und Be- 
wunderung werden durch die Kenntnis der Herkunft Emin Pascha’s 
wie der mehr oder minder auffallenden Handiungen, die er vor 
der Zeit meiner Bekanntschaft mit ihm begangen hat, weder 
zu- noch abnehmen. Hatte ich damals gewusst, dass meine 
Lebensschicksale es so fugen wiirden, einmal dariiber schreiben 
zu miissen, dann wiirde ich wahrend der Unterhaltungen an den 
łangen Abenden unter dem Aequator, wo ich Auge in Auge mit 
Emin Bey freundschaftlich da sass, versucht haben, ihm mehr 
zu entlocken, ais er selbst erzahlte, vor allem aber alles zu be- 
halten, was er mir sagte. Der Gedanke an dergleiche.n lag mir aber 
vollkommen fern und heute kann ich das Resume meiner Unter
haltungen mit Emin Bey iiber sein friiheres Leben bis zur Ankunft im 
Ssudan nur a u s  dem  G runde m eines G edach tn isses  schópfen.

Ais Dr. Schnitzler aus Griinden, die ich fiir ehrenwerth halten 
zu diirfen glaube, seine Heimat verliess, begab er sich direkt
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nach Constantinopel, wo er nach seinem Uebertritt zum Islam bei 
der Tiirkischen Regierung ais Militararzt mit dem Rangę eines 
Hauptmanns in Dienst trat.

Ais Emin Pascha eines Abends in Wadeląi mit seinem ersten 
Schreiber Ahmed Mahmud bei mir speiste, kam die Unterhaltung 
zufallig auf das Tbema des Religionswechsels. Ahmed Mahmud 
hatte es einzurichten verstanden, bei Tische eine Flasche Absynth 
zu zwei Dritteln ganz allein auszutrinken, zum grossen Erstaunen 
des Paschas und trotz seiner Ratschlage und Mahnungen zur 
Massigkeit, die er selbst stets eifrig beobachtete.

In seiner Trunkenheit redete er von einem zum Islam iiber- 
getretenen koptischen Beamten und begann gegen die Personen 
zu sprechen, die ihre Religion verliessen, in der sie geboren sind. 
Der Pascha bewahrte einige Augenblicke eine Haltung, die triibe 
Betrachtungen verriet, fasste nach seiner Gewohnheit an den Bart, 
hob den Kopf und sagte zu ihm:

Hóren Sie mich, Ahmed Mahmud. Wenn ein Mann seine 
Religion eines Weibes wegen aufgiebt, ist er tadelnswert; thut 
er es des Geldes wegen, ist er verachtlich; aber wenn ihm das 
Messer an der Kehle sitzt, so ist er, wenn auch nicht ganz zu 
rechtfertigen, so doch zu entschuldigen und zu beklagen.

Diese Unterhaltung pragte sich meinem Gedachtnis fest ein, 
und ich bin seitdem in meinem Innersten iiberzeugt geblieben, 
dass irgend ein trauriges Geheimnis den Uebertritt Emins zum 
Islam herbeigefuhrt hat, ein Uebertritt, der zweifellos kein frei- 
williger war und nicht leichten Herzens geschah.

In Constantinopel hatte Emin gleich in den ersten Tagen 
begrififen, dass die Kenntnis der Landessprache ihm unentbehrlich 
sei und wandte sich sogleich mit solchem Eifer diesem Spezial- 
studium zu, dass er in sehr kurzer Zeit seiner wissenschaftlichen 
Ausriistung und der deutschen und englischen Sprache eine griind- 
liche Kenntnis des Tiirkischen hinzufugen konnte. Da die 
Tiirkische Regierung ihn zum Dolmetscher bei dem Bey von 
Tripolis ernannt hatte, lernte er in dieser Stadt den englischen 

* 2Vita Hassan.
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Consul kennen, der mit einer Italienerin verheirathet war; sehr 
schnell befreundete er sich mit beiden. Emin kannte die italienische 
Sprache noch nicht, die einzige, die die Frau des Consuls ihrer- 
seits sprach, sodass sie bei ihren Unterhaltungen den Consul zum 
Dolmetscher nehmen mussten. Es ist sicher sehr langweilig, sich 
eines Dolmetschers bedienen zu miissen, zumal bei einer intimen 
und freundschaftlichen Unterhaltung. Emin erkannte das und 
beschloss, das Italienische zu erlernen. Nach drei Monaten schon 
kannte er die Sprache Dante’s soweit, um sie wie jetzt gelaufig 
sprechen und schreiben zu kónnen.

Nach Constantinopel zuriickgekehrt, blieb Emin kaum einige 
Monate dort und wurde dann einer militarischen Expedition nach 
dem Libanon in Syrien mit dem Rangę eines Saghkol Aghassi 
(Adjutant-Major) *) beigegeben. Im Libanon erhielt Emin schwierige 
und gefahrliche Missionen, die er aber vorteilhaft ausfiihrte und 
wofur er zur Belohnung zum Major befórdert wurde.

Nach Beendigung seiner Mission nach dem Libanon kehrte 
Emin nach Constantinopel zuriick, wo einige einflussreiche Per- 
sónlichkeiten ihm den Vorschlag machten, die Leitung eines 
politischen Oppositionsblattes zu iibernehmen. Die Fonds sollten 
von diesen Herren hergegeben werden, welche sich an der Mit- 
arbeit beteiligen und das Blatt im geheimen inspirieren sollten. 
Emin hatte Zeit gehabt, die Intriguen des Ottomanischen Hofes 
kennen zu lernen. Er sah die Missbrauche aller Art, die ge- 
schahen, und die Tyrannei einer absoluten Macht. Emin war 
nicht ohne Enthusiasmus, und deswegen schlug er die schrift- 
stellerische Laufbahn ein, die sich ihm aufthat, und die Zeitung 
»E1 Hakika«2) (Die Wahrheit) erblickte das Licht der Welt. Ein 
Journal mit solchen Tendenzen konnte in Constantinopel nicht 
lange existieren. In der That verflossen kaum wenige Monate, ais 
trotz des geheimen Einflusses, der die Zeitung und ihren Direktor

ł) Ein militarischer Rang, der der tflrkischen und agyptischen Armee eigen- 
tiimlich ist und zwischen Major und Hauptmann steht. B. M.

3) Bekannter unter der tiirkischen Namensform Hakikat. B. M.
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beschtitzte, El Hakika unterdriickt und Emin mit fiinf seiner Mit- 
arbeiter, Personen vom Hofe, in die Verbannung geschickt wurde, 
urn dort iiber das Schicksal der Helden der Wahrheit und des 
Rechts nachzudenken. Vier Monate verflossen fur ihn und seine 
Gefahrten im Exil, wahrend dessen aber zwischen ihnen und ihren 
Freunden in Constantinopel eine lebhafte Correspondenz aus- 
getauscht und das Terrain fur ihre Riickkehr nach der Hauptstadt 
vorbereitet wurde. Ais der Boden gehorig vorbereitet war, begab 
sich Emin im geheimen nach Constantinopel. Dort gewann er 
durch Geld Zutritt zum Premierminister, den er vermittelst seiner 
Beredsamkeit fur die Sache der Verbannten zu gewinnen wusste. 
Drei Tage nach der Riickkehr Emin’s zu seinen Gefahrten iibergab 
einem dieser Herren, H . . . Pascha, ein Adjutant des Ssultans, im 
Auftrage seines Herrn die Insignien und den Firman eines Muschir 
(Marschall) und eróffnete allen Verbannten, dass der Ssultan sie be- 
gnadigt hatte. Dies war die Frucht von Emin’s Reise nach Con
stantinopel. Dort wurde Emin ais Chefarzt einem Regiment bei- 
gegeben, jedoch nach drei Monaten nahm er mit seinen gleichen 
Gefahrten die Yeróffentlichung der Zeitung »E1 Hakika« wieder auf, 
die er jetzt in England erscheinen liess. Die Polizei, die auf die Beine 
gebracht war, entdeckte einige Urheber des unbequemen Blattes, 
unter ihnen Emin, die nun alle aus dem tiirkischen Staatsgebiet 
atisgewiesen wurden. Mit dem Einfuhrungsschreiben eines Pascha’s 
von Constantinopel an Chalil Agha, den obersten Eunuchen der 
Vize-Kónigin Mutter Ismail Paschas versehen, kam Emin aller 
Hiilfsmittel bar in Alexandrien an. Aber Chalil Agha war eine 
zu einflussreiche Persbnlichkeit, ais dass Emin mit seiner Protektion 
lange in Verlegenheit hatte bleiben kónnen. Obwohl ihm Chalil 
Agha verschiedene Stellungen vorschlug, so zog er es vor, in den 
Ssudan zu gehen und liess sich ein Empfehlungsschreiben an Ismail 
Pascha Ajub, den damaligen Generalgouverneur desSsudan, mitgeben.

Emin blieb in Alexandrien nur zwei Tage und schiffte sich im 
Vertrauen auf die Vorsehung fur seinen Unterhalt bis Chartum nach 
Ssues ein.

2 *
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Die Vorsehung zeigte sich ihm in Ssues in der Gestalt eines 
nach Chartum reisenden Kaufmanns, der es iibernahm, Emin bis 
nach der Hauptstadt des Ssudans mitzunehmen. In Chartum 
angelangt, fand Emin Ismail Pascha Ajub nicht vor, da dieser 
sich nach Darfur begeben hatte, um die von Sober Rahmi (jetzt 
Sober Pascha in Cairo) vorbereiteten ihm nun leichten Eorbern 
zu pfliicken. Emin sandte ihm das Schreiben Challl Agha’s zu, 
Ismail Pascha hiess ihn seine Ankunft in Chartum erwarten.

Wahrend dieser Zeit machte Emin in Chartum die Bekannt- 
schaft des Consul Hansal und Ali Efendi Sserag, Gordons Vertreter 
in dieser Stadt.

In Chartum verwirklichte sich nun so zu sagen Emin’s Traum 
und zwar auf folgende Weise: Bei Gordon Pascha, dem damaligen 
Generalgouverneur der Aequatorialprovinzen, befand sich ein Arzt 
namens Emin Efendi, der der einzige Sohn einer Wittwe in Cairo 
war. Die arme Frau konnte es nicht langer ertragen, von ihrem 
Sohn durch mehrere tausend Kilometer getrennt zu sein und 
petitionierte beim Chedive Ismail Pascha um ein Amt fiir ihn in 
Cairo. Die Bitte wurde erhórt, und die Regierung schrieb an 
Gordon Pascha, den Dr. Emin Efendi nach Cairo zu senden. 
Einige Zeit nach Emin’s Ankunft in Chartum erhielt Ali Sserag 
von Gordon den Befehl, ihm einen Arzt zu schicken und schlug 
den Posten Emin vor, der ihn natiirlich mit Vergniigen annahm. 
Giegler Pascha, der 1882 Unter-Generalgouverneur des Ssudan 
wurde, war damals Telegrapheninspector in Chartum. Er suchte 
Emin von der Abreise nach dem Aeąuator abzuraten und sagte 
ihm: Was wollen Sie da thun, etwa Zeit Ihres Lebens in dem 
Posten eines Arztes im Ssudan vegetieren ? Emin gab ihm zur Ant- 
wort, der Grund, weshalb er dieses Amt anzunehmen sich beeile, 
liege weniger in der Notwendigkeit, sich den Lebensunterhalt zu 
verschaffen oder in der Aussicht sein Gliick zu machen, ais viel- 
mehr in dem Wunsch, fur die Wissenschaft zu arbeiten und unter 
diesem Gesichtspunkt der Welt und sich selbst niitzlich zu werden. 
Giegler erwiderte ihm lachend, dass das ein eitler Traum sei und
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dass man noch nie einen Menschen namens Mohammed oder Emin 
habe Ruf und Ruhm erwerben sehen.

Emin hatte Vertrauen zu seinem Stern. Er erwiderte Giegler, 
dass wenn man auch einen solchen bisher nicht gesehen habe, 
man ihn in Zukunft sehen wiirde. —

Das Kónigreich Uganda hatte damals einen intelligenten und 
mehr ais seine iibrigen Stammgenossen aufgeklarten Neger an 
seiner Spitze, den Kónig Mtesa, Vater des jetzigen Kónigs Muanga.

Emin wurde von Gordon ais Vertreter der Aegyptischen 
Regierung an Mtesa geschickt und wusste dessen Freundschaft zu 
gewinnen. Mtesa ermachtigte ihn sogar zu der Occupation eines 
Teiles seines Gebiets bis zu dem Lande Rondegana durch 
Aegyptische Truppen. Auf der Riickreise zum Aequator begegnete 
er Gordon in Mruli, erstattete ihm Bericht iiber das Ergebnis 
seiner Mission nach Uganda und iibergab ihm die von Mtesa ge- 
sandten Geschenke. Gordon war von Emin’s Thatigkeit befriedigt 
und erhóhte sein Gehalt von 25 auf 35 Aegypt. Pfund1) monat- 
lich; ausserdem iibergab er ihm das Amt eines Inspectors der 
Regierungsmagazine, das unter Gordon grosse Bedeutung besass. 
In Lado machte Emin die Bekanntschaft des Dr. Junker, der aus 
Makraka von seiner ersten afrikanischen Reise zurtickkehrte.

Ein zweites Mai reiste Emin nach Uganda und Unjoro und 
erneuerte hierbei seine freundschaftlichen Beziehungen zu Mtesa.

Mtesa’s Freundschaft mit Emin erweckte Eifersucht, und so 
liess ein agyptischer Oberst Nur Bey Mohammed, um Emin’s 
Piane zu stóren, einen Raubzug auf der Grenze Uganda’s aus- 
fuhren; aber Emin konnte im Namen seiner Regierung das Be- 
nehmen Nur Bey’s desavouiren, und die freundschaftlichen Be
ziehungen blieben bestehen.

Von Uganda ging Emin nach Unjoro zu Kabarega, dessen 
Freundschaft mit dem Gouverneur der Aequatorialprovinz aus 
dieser Zeit datiert. Emin blieb jedoch nur 30 Tage in Unjoro 
und wurde in demselben Moment nach dem Aequator zuriick-

l) 1 Aegypt. Pfund =  r t  20,18 Mark. B. M.
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berufen, wo Gordon nach Chartum abreiste, um sein neues Amt 
ais Generalgouverneur des Ssudan anzutreten.

Ibrahim Bey Fausi war Gordon ais Gouverneur der Aequatorial- 
proyinz gefolgt und Emin blieb nun einige Zeit in Ladó.

Seit seiner Ankunft im Ssudan widmete er die freie Zeit, die 
ihm der Dienst liess, einzig und allein wissenschaftlichen Beob- 
achtungen und Untersuchungen, die er je nach den Umstanden 
aufzeichnete.

In der Absicht, seine Tagebiicher zu publicieren, sandte er das 
Manuscript an Gordon mit der Bitte, es nach England zu schicken; 
dieser aber schickte es ihm mit der Bemerkung zuriick, dass er ihn 
ais Arzt und nicht ais Forschungsreisenden oder Gelehrten engagiert 
habe. Ais Prout von seiner Erforschung des Aequator zuriick- 
kehrte, begleitete ihn Emin und wohnte 21 Tage in Gordon’s Hause 
in Chartum.



K A P I T E L  II.
Reise nach Bór. Emin’s Sohn Fachri. Abreise nach Latuka. Annexion von 
Latuka. Die Urwalder von Latuka. Emin und Lupton. Die Leute von Latuka. 
Schónheit von Latuka. Leichtigkeit, mit der die Neger sich assimilieren. Die 
Sklaverei. Anecdote iiber die Sklaverei. Neue Methode des Hauserbaus in Ladó. 

Mein Haus. Das Hospital und die Apotheke. Krankheiten am Aequator.

Ich war kaum eine Woche in Ladó, ais ich auf Vorschlag 
Emin Bey’s mit ihm an Bord des Dampfers Tell Hawein auf eine 
Inspectionsreise nach der Station Bór aufbrach. Wahrend der 
ersten drei Tage in Bór besuchte ich die Kranken, pflegte sie und 
gab ihnen Arzneien, wogegen Emin Bey die Biicher der Magazine 
controlirte, Uniformen an die Truppen verteilen liess und sich 
iiber die Lagę der Dinge orientierte, indem er jeden fragte, ob er 
eine Ursache zur Unzufriedenheit habe. Er bekam so Beschwerden 
und Reclamationen zu hóren, untersuchte sie und schaffte Recht, 
wo es not that; er liess die Truppen defilieren, ermahnte sie, der 
Regierung treu und gehorsam zu dienen, beforderte verdiente 
Soldaten, um sie aufzumuntern und die andern anzuspornen, ihrem 
Beispiel zu folgen; mit einem Wort, er bekummerte sich mit einem 
geradezu wunderbaren Eifer und vaterlicher Fursorge um die ge- 
ringsten Sachen zu dem Zweck, unter den Truppen und der Be- 
vólkerung Zufriedenheit und Ordnung zu erhalten. Am dritten 
Tage schifften wir uns wieder auf dem Dampfer ein, der drei 
Kanonenschiisse abfeuerte; seit Gordon Pascha ist es Brauch, eine 
Ehrensalve von drei Kanonenschiissen bei der Ankunft oder Ab- 
reise des Mudir abzugeben. In dem Augenblick, wo der Gouvemeur 
an Bord stieg, prasentierten die am Ufer aufgestellten Truppen das 
Gewehr unter dem Rufę: Es lebe der Chedive! Kaum waren wir
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wieder in Ladó angelangt, ais man Emin die gliickliche Entbindung 
seiner Frau (einer Abessinierin) und die Geburt eines Knaben 
meldete. Er empfing diese Nachricht mit Freude und gab dem 
Ueberbringer, einem tiirkischen Kawassen, ein Geschenk von zehn 
Thalern. Das Kind, das den Namen Fachri erhielt, starb drei 
Jahre darauf.

Etwa 14 Tage nach unserer Riickkehr von Bór beauftragte 
Emin seinen Untergouvemeur Lupton Bey mit der Verwaltung 
des Bezirks von Latuka und gab ihm Ibrahim Hamar Geli ais 
Wekil oder Adlatus bei.

Der Distrikt Latuka besass eine besondere Wichtigkeit wegen 
der Menge und der Gtite seines Elfenbeins. Dies erklart die 
Sorgfalt Emins in der Wahl eines Administrators (Mamur) wie 
Lupton Bey.

Ich hatte mein Amt angetreten, obwohl mein Vorganger 
Challl Efendi noch nicht nach seiner neuen Bestimmung, dem Bahr 
el ghasal, abgereist war. So verging die Zeit fur mich mit der 
Sorge fur die Kranken, und wenn mein Dienst zu Ende war, ging 
ich in den Diwan oder in das Haus des Gouverneurs. Am 
14. April desselben Jahres nahm mich Emin Bey auf eine Inspections- 
reise nach dem Bezirk Latuka mit. Diese Reise, die ungefahr 
zwei Monate dauerte, war ausserordentlich interessant und ange- 
nehm. Das Latukaland war von Baker annektiert, von Gordon 
aufgegeben und wiederbesetzt worden, der spater anordnete, es 
gleich allen anderen Stationen im Siiden abermals zu raumen. 
1880 besetzte Emin Bey die verlassenen Stationen von neuem und 
schlug Latuka zur Aequatorialprovinz.

Latuka ist ein gebirgiges Land mit reicher Vegetation und 
dichten Urwaldern, die von Tieren und Vógeln aller Art wimmeln. 
Das Klima ist gemiissigt und sogar sehr angenehm; die mittlere 
Temperatur betragt 25° C. Klares, kóstliches Wasser fliesst in 
Mengen zwischen den Bergen. In den dichten Urwaldern leben 
zahlreiche Elefantenheerden, ferner Rhinozerosse, Lówen, Leoparden, 
Biiffel, Antilopen und Gazellen der verschiedensten Arten. Die
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Lówen von Latuka miissten, wenn man den Eingeborenen Glauben 
schenken will, jene fabelhafte Grossmut, die man dem Kónig 
der Tiere zuschreibt, im hóchsten Grade besitzen. Sie erzahlen, 
es sei nie vorgekommen, dass der Lówe einen Menschen an- 
gegriffen habe. Das kann sich aus dem Ueberfluss an Wild 
erklaren, welches den Lówen eine leichte Beute wird; da sie nie- 
mals Hunger haben, brauchen sie die Ortschaften der Menschen 
nicht anzugreifen. Vógel sind in den Urwaldern in Unzahl vor- 
handen. Emin Bey hat verschiedene bis dahin unbekannte Arten 
entdeckt, aus denen er zusammen mit einigen Vierfusslern eine 
prachtige Sammlung zusammcngestellt hat. Das war auch die 
Veranlassung, die Emin so lange in Latuka festhielt, denn vor 
allem ist er ein leidenschaftlicher Naturforscher. Diese zoologische 
Sammlung aus Latuka wurde dann teils nach Berlin, teils nach 
Wien gesandt, wo sie in den Museen aufgestellt ist. Emin war auf 
seine wissenschaftlichen Arbeiten nicht minder eiferstichtig, wie 
auf seine Macht und vertrug ebensowenig eine Concurrenz, wie 
einen Eingriff seiner Prarogative. Ais er erfuhr, dass sein Unter- 
gouverneur Lupton aus Nachahmung zwei Chutarije, den einen 
ais Jager, den andern ais Vogelpraparator, zu wissenschaftlichen 
Arbeiten beschaftigte, allerdings ohne Sachkenntnis und wirklichen 
Nutzen fur die Wissenschaft, bat er Lupton, ihm diese beiden 
Leute abzutreten, die er dann in seinen persónlichen Dienst nahm 
und sie aus eigener Tasche, den Jager mit 8, den Praparator 
mit 15 Thalern monatlich bezahlte.

Die Einwohner von Latuka ahneln in ihrem Typus ihren 
Nachbarn, den Bari, zu denen sie jedoch keine Beziehungen 
haben. Ihre Sitten sind ungefahr die gleichen, nur dass sie ihr 
Elaar behalten und die vier Schneidezahne nicht ausreissen, wie 
die meisten Neger. Wegen des Reichtums ihres Landes sind 
die Latukas hinsichtlich der Nahrung wahlerischer, ais andere 
Neger, fast ebenso wie die Dinka; sie essen nur Mais und andere 
Kórnerfriichte, Honig, Milcli und Fleisch von geschlachteten 
Tieren. Sie sind ausgezeichnete Krieger und von einem Adel,
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der gewissermassen ein Abbild ihrer prachtigen Walder ist. Ihre 
Beschaftigung ist vor allem die Biiffel- und Elefantenjagd; doch 
bauen sie auch Mais, Sesam und Kurbisse an, die, am Feuer ge- 
róstet, ein beliebtes Essen sind. Ferner halten sie zahllose Ziegen- 
heerden, die sie in dem Urwalde weiden lassen, wo zwischen den 
Stammen Unmengen von Blumen wachsen, die dem Fleisch der 
Tiere einen ausgezeichneten Geschmack verleihen. In Folgę 
dieser reichen Nahrung sind die sonst so mageren und diirren 
Tiere von einer auffallenden Schónheit.

Ein Ziegenbock war Emin ais Geschenk gegeben worden. 
Nachdem er unseren Leuten ein herrliches Mahl geliefert hatte, 
blieben noch mindestens 25 R otl1) Fett iibrig, das der Koch des 
Gouverneurs ausgeschmolzen hatte.

Um die Schónheit der Urwalder Latuka’s zu beschreiben, 
miisste man die Feder eines Dichters besitzen. Tausende von 
Baumen im prachtigsten Griin, die ihre Aeste bis zu einer Hóhe 
von 50 Metern und mehr emporsenden, dichte und undurchdring- 
liche Dickichte, die sich stundenlang wahrend des Marsches 
fortsetzen; und unter diesen Riesendomen ein hoher, dichter, griiner 
Teppich, iibersat mit tausenden von Bliiten der verschiedensten 
Farben und Formen, die einen feinen und durchdringenden Geruch 
verbreiten. Unzahlige Vógel mit ebenso lebhaften und ver- 
schiedenen Farben wie die Bliiten beleben diese seltsame Waldes- 
stille mit ihrem bestandigen Gezwitscher und dem Gerausch der 
Fliigelschlage, wenn sie durch das dichte Laubwerk streichen. 
Alles das erftillt mit Erstaunen und Bewunderung und nirgends 
weiter, weder in Afrika noch sonst, habe ich ein so herrliches 
Schauspiel zu sehen bekommen. Die Schónheit des Urwaldes, 
die wirklich angenehme Temperatur des Klimas, kóstliches und 
iiberreiches Wasser, alles dies macht Latuka zu einem Paradies, 
das man nicht mehr verlassen móchte.

Nachdem wir die Stationen Okello, Tarangole, Wataku und 
Faradjok, in welch letzterer wir zwei Tage blieben und wo Lupton

’) Ein Rotl =  445 Gramm. B. M.
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Bey sich von uns trennte, inspiziert hatten, gingen wir in den Bezirk 
Fadibek zu den Schuli, besuchten die Stationen Agawu und 
Fadibek und kehrten dann nach Ladó zuriick durch das Land 
der Bari, in welchem sich die Dórfer Obbo, Geefi und die Stationen 
Labore, Mugi, Kiri, Badein und Redjef befinden. In Ladó wieder 
angelangt, erfuhr ich, dass der Apotheker Chalil nach seinem neuen 
Posten abgereist sei und mich ais Herrn meines Hauses zuriick- 
liess. Ais ich so mein eigenes Heim hatte, begann ich mich mit 
meiner Einrichtung zu befassen, denn bis dahin war ich nur der 
Gast meines Vorgangers gewesen. Ich kaufte mir einige Sklaven 
fur den Dienst im Hause und versah mich mit den nótigsten 
Sachen, wahrend ich meine Mahlzeiten noch bis auf weiteres an 
der Tafel des Gouverneurs einnahm.

Emin Bey bot mir an, eine vielversprechende Sklavin von 
mir zu sich nehmen zu wollen, um sie von seinem Koch schleunigst 
in die Geheimnisse der Kochkunst einweihen zu lassen. Ich nahm 
sein Anerbieten mit Dank an, und nach 40 Tagen verstand die 
Negerin, die ich ihm gesandt und die kaum wenige Monate vorher 
aus ihren Heimatbergen geraubt war, europaische Gerichte ganz 
leidlich zuzubereiten und die Haushaltarbeiten zu besorgen.

Das Nachahmungsvermógen ist bei den Schwarzen erstaunlich; 
es genugt oft, etwas vor ihren Augen zweimal vorzumachen, um zu 
erreichen, dass sie es behalten und fast ebenso vollkommen nach- 
machen kónnen. Diese Fahigkeit machte unter der weisen und auf- 
geklarten Leitung Emins aus der Aequatorialprovinz ein gliickliches 
Land, das sich durch die Ausdehnung des Anbaus und Ein- 
ftihrung einiger Industrieen vóllig selbststandig erhalten konnte.

Ich habe soeben von meinen Sklaveneinkaufen gesprochen 
und sehe das Gesicht des Lesers, der dariiber erstaunt, dass ich 
selbst ais Regierungsbeamter ein so bóses Beispiel gegeben habe. 
Hierauf erwidere ich, dass im Ssudan alle Welt Sklaven besitzt. 
Wer je in dieses Land gegangen ist, weiss, dass es einem Europaer 
schlechterdings unmóglich ist, keine zu besitzen. So haben denn 
auch alle Europaer, Forschungsreisende sowohl wie Beamte es
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nicht umgehen kbnnen, Sklaven unter irgend welchem Namen zu 
kaufen oder zu besitzen. Die Dienste jemandes kaufen, d. h. ihn 
ais bezahlten aber freien Diener annehmen, ist im Ssudan ein 
Unding. Der Schwarze kennt das nicht.

Der Schwarze versteht die Sklaverei, der er sich unterwirft, 
so lange es ihm gefallt oder er nicht entfliehen kann, aber das 
Dienstverhaltnis versteht er nicht. Was wiirde der Europaer in 
diesen Landem anfangen, wenn er keine Sklaven kaufte? Wer 
wiirde ihm die Durra mahlen, Teig machen und Bród backen? 
Wer wiirde ihm auf dem Gebirge, im Urwalde oder im Dornen- 
gebiisch der Wiiste sein Feuerholz suchen? Wer wiirde ihm jene 
tausend Arbeiten und kleinen Verrichtungen ausfuhren, die man 
auf Schritt und Tritt braucht, die er nicht einmal in Europa be- 
sorgen konnte, geschweige denn in Afrika, wo er Blut und Wasser 
schwitzen wiirde, bevor er sich einen Bissen schwarzes Durrabrod 
zwischen die Zahne stecken konnte? Es ist demnach unmóglich, 
die Humanitatstheorien von Freiheit und Gleichheit praktisch aus- 
zufiihren. Man muss vorher den Neger zum Verstandnis der 
Kenntnisse erziehen, die er bisher nicht besitzt. Ja noch mehr, 
der Europaer erweist dem Sklaven einen Dienst, und die Sklaverei, 
statt mit den Humanitatsideen in Widerspruch zu stehen, hilft 
vielmehr sie durchfiihren. Denn der Sklave, den wir in unsern 
Dienst nehmen, bleibt in seinem Lande und mitten unter den 
Seinigen, erhalt seinen Lebensunterhalt leichler und besser, braucht 
im allgemeinen keine iibermassigen Anstrengungen zu ertragen 
und lebt in sicherem Schutze vor den tausend Gefahren, die ihn 
in seinen Bergen umgeben. E r unterscheidet sich demnach wenig 
von dem bezahlten Dienstboten. Der einzige Unterschied besteht 
eben nur darin, dass er sich nicht den oder jenen Herrn selbst 
wahlen kann; er selber aber giebt nichts auf diese freie Wahl, da 
er sie selbst nicht auszuiiben versteht. So oft einige Beamten nach 
Chartum abreisten und ihre Sklaven in Freiheit gesetzt wurden, war 
das Weinen und die Verzweiflung dieser nun herrenlos gewordenen 
Leute geradezu herzzerreissend. Ais Emin wahrend unserer Gefangen-
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schaft in Dufile allen seinen Sklaven die Freiheit gab, wollte 
keiner sie benutzen und sie blieben samtlich in seinem Dienst. 
Ich will nun noch eine seltsame Thatsache anfiihren, die sich zwar 
nicht im Ssudan, sondern an einem civilisierten Orte zugetragen 
hat. Ein Pascha starb in Cairo und der Advokat F . . . . ward 
gerufen, seinen Nachlass zu ordnen. Unter diesem Nachlass 
befand sich ein Sklave, welchem einige Brocken von der Erbschaft 
seines Herrn zufallen sollten. Der Liąuidator gab ihm etwas 
Geld in die Hand und den Freiheitsschein. Wenn der arme 
Schwarze zum Tode verdammt worden ware, hatte er nicht mehr 
erschrecken kónnen, ais iiber diese unerwartete Freiheit. Er 
protestierte nach Kraften und sagte: »Frei, aber ich weiss nicht, 
was ich nun anfange, an wen ich mich wenden soli. Ich bitte 
Sie, verkaufen Sie mich. Der Herr, der mich kaufen wird, wird 
mich arbeiten lassen, er wird mir aber auch zu essen geben.« Ihn 
verkaufen? Das passte nun wenig zu den Ideen der modernen 
Gesetzgebung. Man liess den Schwarmer fur die Sklaverei 
jammern, der schliesslich an den Ministerprasidenten einen letzten 
Notschrei richtete; dieser lachelte iiber das seltsame Gesuch und 
nahm ihn in seine Dienste.

Nachdem mein Haus so in leidliche Ordnung gebracht war, 
beschloss ich, es noch weiter zu verbessern. Jene Hiitten aus 
Stroh und Kuhdiinger schienen mir widerlich und unserem fort- 
geschrittenen und verhaltnismassig civilisierten Zustande wenig 
entsprechend, ganz abgesehen davon, dass sie keine ernstliche 
Sicherheit gewahrten. Da es an Kraften nicht fehlte, so begriff 
ich nicht, weshalb man sie zur Verbesserung unserer Lagę nicht 
brauchen sollte. Ich entschloss mich also, ein Haus aus Luft- 
ziegeln zu bauen; es war dies schon ein Fortschritt, und ich 
machte mich unverziiglich an die Arbeit. Ich fertigte zunachst 
sieben Holzformen fur Ziegel von 35 cm Lange und 20 cm 
Breite an ; indem ich meinen sieben Sklaven selbst mit gutem Beispiel 
voranging und vor ihren Augen einige Ziegel strich, konnte ich 
jeden an den ersten Tagen 100, an den folgenden gegen
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500 Ziegel anfertigen lassen. Nach einem Monat hatte ich mehr 
ais 40,000 Ziegel fertig. Ich iiberwachte die Arbeit selbst, die 
mit grosser Geschwindigkeit vor sich ging, und nach 14 Tagen 
besass ich ein ganz prasentables Haus mit hdlzernen Thtiren, 
die siclier solider waren ais jene Schilfmatten, mit denen sonst 
die Wohnungen geschlossen wurden.

Da Materiał und ordentliche Arbeiter fehlten, hatte ich 
tausend Schwierigkeiten zu iiberwinden, um diese Unternehmung 
zu gutem Ende zu fiihren und verdankte dies Resultat haupt- 
sachlich der Anwesenheit eines Maurers und eines Tischlers, die 
sich im Dienst der Regierung zu Lado befanden und mir ge- 
fallig zu Hiilfe kamen. Im iibrigen wurde diese Hiilfe nicht 
umsonst geleistet; die Provinz hatte zwar einen Maurer, einen 
Tischler, einen Schmied, einen Klempner und einen An- 
streicher, doch wurden diese Handwerker monatlich von der 
Regierung besoldet und standen nicht anderen Leuten zur Ver- 
fiigung. Wenn ein Beamter ihre Dienste gebrauchte, musste 
er die Arbeit von dem obersten Beamten der Provinz ab- 
schatzen lassen, und der Preis dafiir wurde von seinem Gehalt ab- 
gezogen.

Ais mein Haus in Ordnung war, lud ich Emin Bey und die 
obersten Civil- und Militarbeamten von Lado zu einer Be- 
sichtigung ein. Alle waren von der Schnelligkeit uberrascht, mit 
der ich das Haus gebaut hatte, das allgemein bewundert wurde 
und neben den Htitten von Lado ein wahrer Palast war. Der 
Mudir bezeugte mir seine volle Zufriedenheit mit dem so ge- 
gebenen guten Beispiel und fiigte hinzu: »Wenn Jedermann 
hier eine solche Initiative und ein solches Verlangen nach Fort- 
schritt zeigen wollte, wurden die Dinge in Lado viel besser 
gehen.«

Ich muss allerdings bemerken, dass Emin Bey mich zu dleser 
Unternehmung sehr ermutigt und durch seine Befehle, mir allent- 
halben zu helfen, viel beigetragen hat, dass ich die Arbeit zu 
einem guten Ende bringen konnte.
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Der Plan meines Hauses war kurz folgender:
Trat man durch die Thiir der Umfassungsmauer ein, so be- 

fand man sich in einem weiten Hof, in dessen Mitte ein unge- 
heurer Eucalyptus globulus und zwei Citronenbaume standen. 
Auf der linken Seite des Hofes lag ein Empfangsraum (Ssa- 
lamlik), ein Cabinet und ein Gastzimmer, auf der rechten Seite 
ein Dienerzimmer und ein Stall. Aus diesem ersten Hof gelangte 
man in einen kleinen Garten, in welchem ausser anderen Ge- 
wachsen sich eine Sykomorenfeige befand, unter dereń Schatten 
es dem Dr. Junker so wohl gefiel, dass er bisweilen ganze Tage 
dort zubrachte. Auf der linken Seite des Gartens fand man ein 
geraumiges Gemach, das mir ais Schlafzimmer diente, und ein 
Cabinet. Mein Schlafzimmer war durch einen schattigen Baum- 
gang mit zwei weiteren Raumen an der rechten Seite des 
Gartens verbunden, dereń einer meine Sachen enthielt, wahrend 
der zweite ais Privatsalon diente.

Im Hintergrunde des Gartens waren zwei kleine pavillon- 
artige Gebaude; unter einem befand sich in grossen porósen 
Thongefassen (»Sir«) der Wasservorrat, das andere, geraumig und 
vergittert, diente zugleich ais Kafig und Menagerie und enthielt 
einige Gazellen, einige zehn Papageien und etwa 5° andere 
Vógel der verschiedensten Arten. Von dem Garten kam man 
in eine dicke Umzaunung; hier war links ein geraumiges Zimmer, 
das ais Vorrats- und Rumpelkammer diente, in der Mitte ein 
bedeckter Gang, im Hintergrunde zwei Raume, die Backofen, 
Kiiche und Cabinette bildeten, und schliesslich rechts zwei 
Schlafzimmer fiir die Sklaven.

Ich gebe diese Beschreibung deshalb, weil die besseren 
Wohnungen in Lado und den iibrigen Aequatorialstationen ebenso 
eingerichtet sind.

Wenn in allen Hausera die Zimmer durch einen ziemlich 
grossen Zwischenraum von einander getrennt werden, so geschieht 
dies aus Furcht vor Feuer, das wegen des zum Bau der Hiitten 
und bei Ziegelhausern zum Dach viel gebrauchten Strohes leicht
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entstehen und słch verbreiten kann. Wenn die Raume aber so 
getrennt liegen, so kann man das Feuer leicht isolieren und 
seiner besser Herr werden. Mein Beispiel war nicht umsonst. 
Einige Zeit darauf waren die Hauser des Gouverneurs und der 
obersten Civil- und Militarbeamten der Stadt gleichfalls aus 
Ziegeln erbaut.

Auch meinen Kranken wołlte ich den Nutzen einer solchen 
Verbesserung zuwenden und baute aus Ziegeln und mit einer 
comfortableren und hygienisch besseren Einrichtung das Hospital 
und die Apotheke neu auf. Letzterer nahm ich mich besonders 
an und versah sie mit schónen Glasschranken, wo die Btichsen und 
Schalen in schónster Ordnung aufgestellt wurden, sowie mit einem 
sauberen und bequemen Laboratorium. Sie wiirde sich neben 
manchen Apotheken Cairo’s nicht schlecht ausgenommen haben.

Wahrend zehn Monaten verfloss uns die Zeit ohne ein be- 
merkenswertes Ereignis; jeder hatte mit seiner Arbeit zu thun. 
Meine Beziehungen zu Emin Bey blieben die denkbar intimsten 
und wurden mit allen Civil- und Militarbeamten immer herz- 
licher. Die Soldaten und Leute, die ich zu pflegen hatte, be- 
nahmen sich ergeben und respectvoll.

Bei der Ausiibung der niederen Heilkunde hatte ich selten 
nótig, an die Kunst des Mudir zu appellieren, denn die gewóhn- 
lich vorkommenden Falle waren sehr einfach. Es waren fast 
immer leichte Verwundungen durch wilde Tiere. Jedoch einmal 
wurde die Frau eines Soldaten in das Hospital gebracht, dereń 
Gesicht und Hals von einem Leoparden buchstablich zerfetzt 
war. Ich zog Emin Bey zu Hulfe; er riet mir ganz einfach 
Auswaschungen von kaltem Wasser. Ich machte die vor- 
geschriebenen Waschungen und fand am andern Tage nach Ab- 
nahme des Verbandes zu meiner grossen Ueberraschung, die 
Wunden der Ungliicklichen ganz von Maden wimmeln. Ich hatte 
weder vorher noch nachher einen ahnlichen Fali gesehen und 
blieb ganz starr. Fast zwei Stunden hatte ich zu thun, die 
Maden mit der Pinzette zu entfernen und gebrauchte dann Aus-
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waschungen mit Carbollósung. Am folgenden Tage fand ich 
keine Maden mehr und in dem Zustande der Kranken zeigte sich 
eine merkliche Besserung; ich setzte diese einfache Behandlung 
fort, und 39 Tage spater konnte die Frau das Hospital voll- 
standig geheilt verlassen. Kaum aber waren drei Tage ver- 
gangen, ais ihr Mann mir unter Thranen erzahlen kam, dass 
seine Frau soeben von einem Lówen gefressen sei; es stand nun 
einmal geschrieben, dass die Ungliickliche einem wilden Tier 
zum Opfer dienen sollte.

In Lado wie in den anderen Aeąuatorialstationen gab es 
weder Krankheiten noch tiberhaupt ernstliche Affektionen; nur 
selten kamen kleine Wechselfieber vor, mit denen ich aber ver- 
mittelst einiger Gramm Chinin oder bisweilen eines leichten Ab- 
fuhrmittels bald fertig wurde. 'Wahrend meines ganzen Auf- 
enthalts in Lado sind mir nur ein Fali von perniciósem, ein 
Fali von thyphósem, zwei von biliósem Fieber und einige 
syphilitische Falle vorgekommen. Im Ssudan wie in allen andern 
Landem schiebt man die Schuld hierftir auf den andern Theil. 
Die Neger versichern, dass sie diese Plagę erst kennen gelernt 
haben, seitdem das arabische Element in das Land gekommen 
ist. Augenkrankheiten sind hier sehr selten. Die Augen der 
Ssudanesen sind, wie man ohne Uebertreibung sagen darf, die 
beśten in der ganzen Welt, ebenso wie ihre Zahne die besten 
aller Racen sind. Eine sehr gewóhnliche und fast die einzige 
endemische Krankheit ist der Medinawurm, hier Frantit genannt; 
doch kommt sie anscheinend nur bei den Negern vor und ist 
nicht tótlich.

Vita Hassan. 3



K A P I T E L  III.
Monopolisierung des Handels. Der Handel von Ladó. Die Straussenfedern. Die 

Regierung ais Handler. Modus der Auszahlung der Gehalter an die Beamten.

Bevor ich iiber die Ereignisse berichte, die auf diese Zeit der 
Ruhe fur die Aequatorialprovinz folgten, móchte ich mir erlauben, 
ein paar Worte iiber die Art und Weise zu sagen, wie die 
Beamten der Provinz bezahlt wurden, sowie iiber die diirftigen 
geschaftlichen Transactionen, die seit der Monopolisierung des 
Handels zu Gunsten der Regierung noch stattfanden. Diese 
Monopolisierung datierte aus den ersten Zeiten der Annexion 
der Aeąuatorialgebiete; sie wurde von Gordon Pascha angeordnet 
und seitdem fortgesetzt.

In Ladó, wie in den iibrigen Stationen des Aeąuator und des 
Bahr el ghasal von Faschoda an, gab es keinen eigentlichen Handel 
mehr, wie ich schon bemerkt habe. Ladó besass an Handlem 
drei: Ssabra, einen Aegypter aus dem Ssald, einen Kopten namens 
Raphael und einen Griechen Dimitri; letzterer befand sieli spater 
unter den zwólf Hellenen, die Gordon beauftragt hatte, den eng- 
lischen Consul zu beschiitzen und bis Berber zu begleiten, und die 
alle unterwegs von den Derwischen niedergemetzelt wurden. Diese 
drei Kaufleute von Ladó besassen zusammen ein Kapitał von 
kaum 1500 Thalern1), das durch einige Stiicken Calicot und Damiir 
Baumwolle), einige Flaschen alkoholischer Getranke und wenige 
Lebensmitteln reprasentiert wurde.

Die einzig bedeutenden Exportartikel waren monopolisiert 
•und wurden nach Chartum geschickt; es waren Elfenbein, Straussen
federn und Ochsenfelle. Der erste Artikel war durchaus Staats-

<) Ein iigyptischer Thaler (talari) =  4,35 Fr. B. M.
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eigentum, und alle Eingeborenen mussten es unmittelbar nach 
der Jagd ohne jedwede Entschadigung an die Regierungsmagazine 
abliefern. Warum, wird man fragen, gab sich da der Schwarze 
iiberhaupt noch die Miihe, Elefanten zu jagen? Allerdings jagt 
der Eingeborene den Elefanten weniger seines Elfenbeins ais 
seines Fleisches und Fettes wegen, die ihm reiche Nahrung 
liefern. Vor der Monopolisierung pflegte er das Elfenbein 
an die Handler gegen Glasperlen oder eine Flasche schlechten 
Alkohols zu vertauschen, wenn er es nicht wie manche Haupt- 
linge oder Duodezkónige um seine Hiitte ais Balustradę pflanzte, 
abgesehen nattirlich von Landem wie Uganda und Unjoro, 
die mit der Kiiste in Handelsbeziehungen standen. Spater 
war der Schwarze gezwungen, Elefanten zu jagen, denn die Re- 
gierung verlangte von ihm Elfenbein ais Tribut und er musste 
die geforderte Menge, um Ruhe und Frieden zu haben, liefern.

Die Monopolisierung hat dem schwarzen Eingeborenen viel 
weniger geschadet, ais dem intelligenteren Araber, der aus dem 
Verkaufe des Elfenbeins auf dem Markt in Chartum seinen schónen 
Nutzen hatte ziehen kónnen. Die Straussenfedern mussten gleich 
dem Elfenbein an die Regierungsmagazine abgeliefert werden; 
doch bezahlte man sie zur Halfte, wahrend die andere Regierungs- 
gefalle war. Und zwar geschah die Bezahlung zu folgenden 
Satzen:

Das Rotl weisser Federn bester Qualitat, namens Awam 
zu 18 Thalern =  76 Fr.

Das Rotl schwarzer Federn bester Qualitat, namens assuad, 
zu 12 Thalern =  51 Fr.

Das Rotl gewóhnlicher grauer Federn, namens rebeda, zu 
3 Thalern =  12.50 Fr.

Diese Preise wurden nicht in bar bezahlt, sondern in Waren 
jeder Art, welche die landlaufige Miinze in der Aequatorialprovinz 
darstellten, in der auch die Gehalter der Beamten und der Sold 
der Truppen ausgezahlt wurde. Die nach Chartum abgehenden 
Schifife nahmen Elfenbein, Straussenfedern, Ochsenfelle und einige

3'
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andere kleinere Artikel mit; auf der Riickfahrt brachten sie Sonnen- 
schirme, Schuhe, Tarbusche, Calicot, Glasperlen, Verbands- 
waaren jeder Art, Seife, Zucker, Kaffee, Thee, Getranke, Cognac, 
Branntwein, Bier, Wein, feine Liąueure etc. mit. Wahrend 
meines ganzen Aufenthalts am Aeąuator habe ich nur ein einziges 
Mai von Chartum eine bare Geldsendung von etwa 52 000 
Thalern ankommen sehen, die Reuf Pascha zur Zahlung der bis 
Ende 1879 riickstandigen Gehalter und Besoldungen der Civil- 
und Militarbeamten schickte. Diese Summę hat fast zehn Jahre 
hindurch den Fonds des Geldumsatzes in der ganzen Provinz ge- 
bildet. Jedes von Chartum ankommende Schiff brachte uns fur 
etwa 30 OOO Thaler Waren aller Art. Der Preis dieser Waren, 
die in Chartum schon teuer eingekauft waren, wurde bei ihrer 
Ankunft zunachst um iO°/o ais Regierungsgefalle und sodann um die 
Transportkosten erhoht; letztere wurden mit 1200 Piaster Tarif 
pro Tag fur 90 Tage, d. h. vom Abgang des Schiffes von Chartum 
bis wieder zu seiner Ankunft daselbst angesetzt, was 108,000 Pi. 
=  6640 Thaler ausmachte. Demnach erhóhte sieli der W ert 
einer Schiffsladung von 30,000 Thalern um 3000 Thaler Steuern 
und ca. 6600 Thaler Transportkosten, d. h. im ganzen um ca. 
30°/o. Und demnach erhielt der Beamte, der sein Gehalt in 
Waren ausbezahlt bekam, thatsachlich nur zwei Drittel desselben. 
Ebenso wurden auch die von den Eingeborenen ais Tribut ge- 
zahlten Naturalien, wie Mais, Sesam, Bohnen, Honig, Sesamól, 
vegetabilische Oele etc. den Beamten zu einem festen und gleich- 
massigen Satze abgelassen und auf ihr Gehalt angerechnet. Die 
Preise der Regierung hierfiir waren folgende:

das Ardebb 28 Pi. T.Roter Mais da
Weisser „ ,,
Sesam „
Bohnen ,,
Kordofaner Bohnen ,,

„ 3° „
„ 6o „
„ 25 „
n 35 H

’) I Ardebb =  197.7 Liter. B. M.
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Honig das Rotl 1.50 Pi.
Sesamól „ ,, 1.25 „
vegetabilisches Oel I ,,

Bei jeder Ankunft eines Schiffes oder eines Teiles des Tributs 
versorgte sich jeder Beamte und Offizier mit Vorraten und 
stellte dariiber dem Magazinverwalter eine Bescheinigung mit 
Angabe des Preises der entnommenen Waren aus; dieser Betrag 
wurde dann vom Gehalt resp. Sold abgezogen. So war bares 
Geld nicht nótig, und seine fast vollige Abwesenheit machte sich 
nie fiihlbar.

Wir wollen uns nunmehr zur politischen Lagę der Aeąuatorial- 
provinz und dem Stande ihrer gedeihlichen Entwicklung wenden.



K A P IT E L  IV.
Anexion des Aequatorialgebiets. Die Handler. Baker. Gordon. Fausi. Reform. 
Insubordination des Ahmed Bey Ibrahim. Energisches Auftreten Emin’s. Raumung 

der siidlichen Stationen.

Erst 1871 war das Aeąuatorialgebiet und zwar durch Sir 
Samuel Baker erobert und dem Aegyptischen Ssudan einverleibt 
worden. Es erstreckte sich damals bis zum zweiten Breiten- 
grad und umfasste Unjoro, das Reich Kabarega’s. Bis dahin 
hatten einzig und allein die Kaufleute und Handler die Aeąuatorial- 
lander, d. h. die spateren Aeąuatorial- und Bahr el ghasal-Provinzen 
durchzogen. Sie hatten zahlreiche befestigte Seriba’s>) errichtet 
und pliinderten bald die Neger auf Raubzligen aus, bald trieben 
sie Tauschhandel und erwarben gegen ihre eigenen Waren Sklaven, 
Elfenbein und andere Landeserzeugnisse, die sie zum Verkauf 
nach Chartum schickten. Die Regierung erhob von diesen 
Handlem eine gewisse Steuer. Ais dann die Truppen diese 
Gegenden besetzten und die Regierung ihre Autoritat aufrichtete, 
suchte man die im iibrigen Ssudan schon bestehenden Ver- 
waltungsgrundsatze auch hier einzufuhren, namlich die Monopoli- 
sierung des Handels zu Gunsten des Staates und die Abschaffung 
der Sklaverei.

Durch dieses Regime wurden die Gallaba’s (Handler) der 
Aequatorialprovinz allmahlich entfernt, und 1880 war kein einziger 
mehr von ihnen iibrig. Schwerer wurde der Kampf gegen diese 
Handler und Kaufleute im Gebiet des Bahr el ghasal, wo sie

*) Wórtlich »Umzaunung«, mit Domen und Pallisaden befestigte Nieder- 
lassungen, dasselbe was »Boma« in Ostafrika. B. M.



39

sich um ihren Chef Ssoliman Sober schaarten und der Regierung 
einen verzweifelten Widerstand entgegensetzten, der łange Zeit 
dauerte.

Auf Baker folgte 1877 der Oberst Gordon mit dem Titel 
eines Gouverneurs der Aequatorialprovinz. Er schlug seinen 
Sitz in Lado statt in Gondókoro auf und errichtete zahlreiche 
befestigte Stationen. Nach Gordon wurde Ibrahim Bey Fausi 
berufen, die Provinz zu verwalten. Da er aber beschuldigt 
wurde, selbst Sklavenhandel betrieben zu haben, wurde er von 
Gordon Pascha, der nun Generalgouverneur des Ssudan geworden 
war, wieder abberufen. Gordon war in Verlegenheit um die 
Wahl seines Nachfolgers; Dr. Junker, der sich damals gerade 
bei ihm befand, nannte den Namen des damaligen Arztes der 
Provinz, Emin Efendi. Der Name schien Gordon zu missfallen, 
und auf Junker’s Vorstellungen antwortete er: »Wer ist dieser 
Emin Efendi? Wie heisst er eigentlich? Er móge seinen wahren 
Namen nennen und zu seiner ursprunglichen Religion zuriick- 
kehren, dann werde ich ihn sofort zum Pascha machen und ihm 
das Gouvernement der Aequatorialprovinz iibertragen. Aber 
so lange er seinen gegenwartigen Namen ibeibehalt, werde ich 
nichts fur ihn thun«. Jedoch schon am nachsten Tage entschloss 
er sich, empórt tiber Fausi’s Betragen und da er sonst niemand 
fur den Posten zur Hand hatte, an Emin Efendi zu schreiben, 
ernannte ihn zum Untergouverneur des Aequator mit 35 Aegypt. 
Pfund monatlich und befahl ihm, unverzuglich nach Lado zu 
gehen, wo er auch sei, selbst wenn er nur eine halbe Stunde 
von Chartum ware, um dort Ibrahim Bey Fausi zu arretieren 
und unter Eskortę nach Easchoda zu schicken.

Emin Bey befand sich thatsachlich dicht bei Chartum, um 
iiber eine Mission an Mtesa von Uganda zu berichten. Das 
Schiff welches ihm Gordon’s Ordre brachte, begegnete ihm unter- 
wegs. Sobald er von ihr Kenntnis genommen, antwortete er 
mit demselben Schiff, dass er sie ohne Verzug ausfiihren werde 
und machte sich sofort nach dem Aequator auf. Beim Empfang
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von Emin’s Brief, ohne noch zu wissen, ob seine eigene Ordre 
ausgefiihrt sei, schrieb Gordon Emin, dass er mit ihm zufrieden 
sei und erhóhte sein Gehalt von 35 auf 50 Aeg. Pfund, unter 
gleichzeitiger Verleihung des Titels eines Generalgouverneurs der 
Aequatorialprovinz. »Sie kónnen sich, fugte er hinzu, ais Miralai 
oder Bey betrachten.* Emin Bey kam in Ladó an, liess Ibrahim 
Bey Fausi verhaften und sandte ihn nach Faschoda. Zu dem 
Posten eines Arztes der Provinz, den er selbst bis jetzt inne ge- 
habt, ernannte er bis auf weiteres den Apotheker Challl Efendi 
Wasslm. Dieser vereinigte seitdem in seiner Person die beiden 
Aemter eines Arztes und Apothekers, bis ich ihn ablóste.

Emin Bey reorganisierte die ganze Verwaltung der Aeąuatorial- 
provinz. Er hob die Mudirijen (Provinzen) auf und machte 
aus ihnen blosse Distrikte einer und derselben Provinz, dereń 
Gouverneur er war und die das ganze Aegyptische Aeąuatorial- 
gebiet umfasste. Er verstand es, die Chutarije, die irregularen 
Danakla, zu ziigeln, dereń Betragen die Interessen der Regierung 
sehr .geschadigt und ihr viele Feinde unter den Schwarzen ge- 
schaffen hatte. Sodann war er bestrebt, das Gebiet der Provinz 
weiter auszudehnen; er annektierte den gróssten Teil des von 
Baker eroberten Gebiets und besetzte das Land der Lur und 
Latuka von neuem. Er befestigte die freundschaftlichen Be- 
ziehungen zu den Hauptem der Stamme und beschaftigte sich 
mit der Entwicklung des Ackerbaus. Unter Emin’s Auspizien 
lenkte das Aeąuatorialgebiet in eine unverhoffte Balin der 
Ordnung und des Gedeihens.

An der Spitze der ehemaligen Provinz Bór, die nun zu ein- 
fachem Bezirk der Aequatorialprovinz herabgedriickt war, befand 
sich ein gewisser Ahmed Bey Ibrahim, friiher Quartiermeister 
in Faschoda, der nach dem Aeąuator verschickt war, um eine 
Strafe zu verbiissen, von Gordon aber auf seiner Durchreise 
begnadigt und zu einer Civilstellung, nach einem Jahre sogar zum 
Gouverneur von Bór befórdert worden war. Ais Ahmed Ihrahim 
erfuhr, dass seine Provinz ein blosser Bezirk und er selbst ein ein-
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facher Mamur Idara (Bezirkschef) geworden sei, wurde er aufsassig 
und weigerte sich, Emin ais Chef anzuerkennen. Sobald Emin 
dies erfuhr, brach er unverziiglich nach Bór auf; An der Station 
angelangt, liess er Ahmed Ibrahim rufen, der sieli aber zu kommen 
weigerte. Darauf liesser die Truppen alarmieren, aber auch diese 
riihrten sich nicht. Nur Bey, der Oberbefehlshaber der Truppen 
der Aequatorialprovinz, ging nun selbst zu Ahmed Ibrahim 
und brachte ihn auch gliicklich zum Dampfer. Ahmed setzte 
sich ohne Umstande vor Emin nieder und rauchte seine Cigarette, 
ohne ihn irgendwie zu griissen. Empórt iiber diese Frechheit, 
hielt ihm Emin Bey eine strenge Ermahnung, auf welche Ahmed 
Bey kurz erwiderte: »Weshalb soli ich Sie griissen? Sie sind 
Bey und ich auch; Sie sind Mudir und ich auch und kenne keine 
Ordre, die Sie zu meinem Chei ernennt«. Sofort befahl Emin 
Bey seinen Soldaten, Ahmed zu arretieren, die aber nicht heran- 
zutreten wagten. Da sprang der Kapitan Hauasch Efendi vor, 
packte Ahmed Bey dank seiner ungewóhnlichen Kórperkraft 
bei beiden Armen und fesselte sie ihm auf den Riicken. Nun 
befahl Emin Bey, ihn in den Kielraum des Schiffes zu werfen, 
was sofort geschah.' Die Kunde hiervon verbreitete sich in dem 
Orte schnell, und jetzt entschlossen sich die Soldaten, ais sie 
keine Stiitze an ihrem Chef mehr hatten und das gleiche Schicksal 
fur sich selbst fiirchten mussten, in corpore zu erscheinen und 
dem Generalgouverneur, der seine Autoritat so energisch geltend 
zu machen verstanden hatte, die militarischen Ehren zu er- 
weisen. Emin Bey stieg nun an Land und liess Ahmed Bey 
durch den Kapitan des Dampfers nach Badein schafifen, mit dem 
Befehl an den Chef dieser Station, ihn in seinem Hause gefangen 
zu halten; zum Chef des Bezirkes Bór ernannte er den Kapitan 
Abdullah Aglia Nemer. Dies war eine heilsame Lektion fur 
die Soldaten, die, vorher zur Rebellion geneigt, sich nunmehr 
sehr ehrerbietig gegen den Gouverneur betrugen. Die Kunde 
von diesem Vorfall verbreitete sich durch die ganze Aeąuatorial- 
provinz, in der Emin fortan stets geachtet und gefurchtet blieb,
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bis jene unseligen Ereignisse eintraten, welche die Auflósung der 
Provinz hervorriefen.

Um diese Zeit empfing Emin von Gordon Pascha den Befehl, 
die siidlichen Stationen Fadibek, Fowera, Latuka, Carota u. s. w. 
bis Dufile zu raumen, welch’ letzteres die Siidgrenze der Provinz 
bilden sollte. Emin Bey war dieser Raumung entgegen, seitdem 
nach den betrachtlichen Ausgaben fur die Einrichtung der 
Stationen diese inzwischen fur die Regierung schon recht eintrag- 
lich geworden waren. Er umging also den Befehl. Statt sie auf- 
zugeben, projektierte er vielmehr eine Ausdehnung der Provinz 
bis zum Albert-See. Gordon aber hielt an seinem einmal ge- 
fassten Entschluss fest und beauftragte Gessi Pascha, der sich im 
Bahr el ghasal befand, nach dem Aeąuator zu gehen und die 
Raumung zu bewerkstelligen. Sobald jedoch Gordon den Dienst 
quittiert hatte, wurden die aufgegebenen Stationen von Emin 
wieder besetzt, dem sie spater von grossem Nutzen geworden sind.

Gordon hatte vor seiner Abreise an Emin Bey geschrieben 
und ihm den Posten eines Gouverneurs von Ssuakin iibertragen. 
Diese Versetzung war Emin nicht angenehm, weil es ihm in 
seiner Provinz gefiel und weil es ihm schwer wurde, seine wissen- 
schaftlichen Arbeiten und Studien iiber das Land abbrechen zu 
sollen. Da Gordon bald darauf in Reuf Pascha einen Nachfolger 
fand, konnte Emin in der ihm liebgewordenen Stellung verbleiben.



K A P I T E L  V .

Territorium der Aequatorialprovinz im Jahre 1881. Bór und seine Bevólkerung. 
Kiri. Die Bari. Dufile. Die Madi, Mętu und Kuku. Fowera. Die Magango 
und die Amiru oder Lango. Latuka und seine Bevólkerung. Fadibek. Die 
Schuli. Ról. Die Dinka. Makraka und seine Bevólkerung. Gurguru. Die 

Mambettu.

Im Jahre 1881 war die MudirJje Chatt el IstiwaT) in zehn 
Idara (Bezirke) eingeteilt, von denen jeder eine Anzahl Mahatta 
(Stationen) umfasste. Diese Bezirke fiihrten zu Gordon’s Zeit die 
Bezeichnung Mudirije (Provinzen) und hatten ais Sitz der Central- 
verwaltung die Stadt Lado; der Chef hatte den Titel: General- 
administrator der Aequatorialprovinz.2) Die Zahl der Stationen 
belief sich auf 170, nicht zu erwahnen die Dórfer ohne Besatzung 
und die unterworfenen und tributzahlenden Stamme. Die zehn 
Idara waren:

I. Bor auf dem bstlichen Ufer des weissen Nils
2. Lado >> f t westlichen ,, t t t t t t

3- Kiri f t  f t t t t t t t

4- Dufile „ ,, t t  '  f t ,, t t t t

5- Fowera óstlich vom t t t t

6. Latuka t t  f t t t

7- Fadibek f t  t t t t

8. Makraka westlich ,, t t 11

9- Ról » , f t t t t t

10. Gurguru f t  f t t t t t

bedeutet wórtlich: Linie der Gleichheit, also Aequator. B. M.
2) arab, mndir umum chatt el istiwa. B. M.
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Die Grenze unserer Provinz nach Norden bildete die zu Ról 
gehórige Station Schambe, das friihere Taufikije Baker’s, auf dem 
westlichen Ufer des Stromes gelegen. Die Station war nur zu 
dem Zwecke, die Dampfer mit Holz fiir die Maschinen zu ver- 
sorgen, angelegt worden. Der Boden ist bei Schambe zum 
gróssten Teil sumpfig, das Land sonst mit ausgedehnten Ur- 
waldungen bedeckt, in denen sieli zahllose Heerden Affen, ver- 
schiedene Antilopenarten, Biiffel und Elefanten finden. In dem 
Strome bei Schambe wie fast iiberall im Bahr el abjad leben 
zahlreiche Crocodile. Die Einwohner sind Tuitsch, von denen 
schon oben die Rede war. Die Neger auf den Bergen westlicli 
vom Strom, gleichfalls Tuitsch, sind nicht unterworfen und man 
hat auch nie den Versuch hierzu gemacht.

Der erste Bezirk stromaufwarts nach Osten zu ist Bor mit 
dem gleichnamigen Hauptort. Sein Gebiet umfasst vornehmlich 
ungeheure Ebenholzwaldungen, in denen sich so ziemlich die- 
selben Tiere wie in Schambe finden. Der Bezirk hat eine 
betrachtliche Ausdehnung und reicht bis Latuka, ist aber nur 
schwach bevólkert und ausser der Station Bór ist kein weiterer 
befestigter Posten angelegt. Die Einwohner nennen sich Bór, 
eine Bezeichnung, die sie ihrem Gebiete gegeben haben, wie das 
im ganzen Ssudan der Fali ist, wo jedes Land den Namen des 
Stammes, der es bewohnt, tragt. Die Bór gehóren zu der 
Familie der Dinka, sind aber im Gegensatz zu ihren Nachbarn, 
den Tuitsch, gefiirchtete Krieger. Sie beschaftigen sich aber 
auch viel mit dem Ackerbau', besonders dem Anbau von Mais, 
Sesam, Kiirbissen und Tabak. Mit besonderer Vorliebe befassen 
sie sich mit der Zucht von Hornvieh, von dem sie grosse, schóne 
Heerden besitzen. Ihre Sitten und Gebrauche sind denen der 
Dinka vóllig gleich, weshalb ich mich beschranken kann, den 
Leser darauf zu verweisen.

Der zweite Bezirk weiter stromaufwarts gegen Siiden ist 
Lado, gleichzeitig die Hauptstadt der ganzen Provinz. Das Gebiet 
von Lado ist in der Hauptsache eine sandige Ebene, aus der zwei
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Gebirge aufsteigen, das eine 25 Kilometer nordwestlich von der 
Stadt und von nichtunterworfenen Stammen bewohnt, das andere 
łn der Nahe der Station Redjaf. Bei der Station Badein beginnt 
dann eine kleine Htigelkette, die bis Dufile lauft. Die Be- 
vólkerung des jBezirkes Lado sind Bari oder Gilio; gleich den 
Bor beschaftigen sie sich viel mit Ackerbau und Viehzucht. Sie 
bauen roten Mais, Sesam, Bohnen, Erdniisse und eine Kiirbisart, 
die sie urdjur nennen. Ausserdem besitzen sie zahllose Heerden 
Hammel, Rinder und Ziegen. Die Bari haben beide Stromufer 
von Lado bis zur Station Chór Aju incl. inne, d. h. auf eine 
Lange von ungefahr 140 Kilometern. Die Hautfarbe des Bari- 
negers ist weniger dunkel, ais die der Dinka. Sein Gesicht ist 
flacher, seine Nase mehr plattgedriickt und die Lippen viel 
wulstiger, ais die des Dinka, bei dem sie eher fein sind. Der 
Bari reisst sich die vier Schneidezahne aus, wie die Dinka, Mak- 
raka, Madi, Schuli, Magango und Lango. Ein junges Barimadchen 
ist ziemlich gut gebaut; sobald es sich aber verheiratet und 
Mutter geworden, werden ihre Briiste schlaff und herabhangend, 
alle Muskeln erschlaffen, die Haut zieht sich in Falten und wird 
runzlig; sie wird dann geradezu widerwartig. Die Hauptlinge, 
die die Mittel dazu haben, heiraten deshalb alle Jahre von neuem, 
um eine frische und hiibsche Frau zu haben, und schaffen sich 
so einen ganzen Harem an. Wenn der Hauptling eine Nacht in 
der Hiitte eines seiner Weiber zubringen will, so pflanzt er seinen 
Speer vor die Thiir; die Frau versteht es und bereitet sich vor, 
ihren Herrn und Meister zu empfangen. Der gewóhnliche Bari, 
der nur eine Frau besitzt, muss sich ihren Wiinschen fiigen, die 
sie auf die Weise kundgiebt, dass sie an dem betreffenden Tage 
sich den ganzen Kórper mit einer Schicht aus geriebenem Stein 
und rotem Ocker bedeckt. Der Bari verheiratet sich ohne 
Standesamt und Priester, wohl verstanden wie alle Schwarzen, 
mittels einer Morgengabe an Vieh, die je nach den Vermógens- 
umstanden der beiden Familien mehr oder minder reich ausfallt. 
Die Morgengabe wird seitens des Mannes an den Vater der Frau



46

gezahlt; stirbt letztere ohne Kinder, dann muss der Vater die 
Morgengabe dem Schwiegersohne zuriickzahlen, falls er ihm keine 
andere Tochter ais Ersatz geben kann. Das Hochzeitsfest be- 
steht aus einem Mahle im Hause der Braut, an dem die Eltern 
und Freunde der beiden Familien teilnehmen und nacli dessen 
Beendigung getanzt wird. Dieses Fest wie alle sonstigen Feste 
fiihren den Namen Congo. Der Congotanz wird in der Weise 
aufgefuhrt, dass Manner und Weiber zusammen einen Kreis 
bilden, springen und nach dem Tonę der Nugara, einer Art 
Pauke, Schreie ausstossen.

Der Musiker befindet sich in der Mitte des Kreises der 
Tanzer, die bald Kette bilden, wobei sie sich mit den Handen 
fassen, bald auseinander gehen, um mit den Stócken den Takt 
zu schlagen. Diese Feste sind von starken Merissagelagen be- 
gleitet und dauern manchmal bis zum folgenden Tage. Ist der 
jungę Ehemann reich genug, so wird der Congo an mehreren 
Tagen hintereinander wiederholt. Bei allen fróhlichen oder 
ernsten Festen wiederholen die Bari denselben Congo. Wenn 
einer gestorben ist, findet der Congo am Abend nach dem Be- 
grabnis auf dem Grabę selbst statt, das mit Merissa besprengt 
wird. War der Tote ein wohlhabender Mann, so wird sein Grab 
mit dem Blute einiger Opfertiere begossen, dereń Fleisch ais 
Congomahl dient. Die Kópfe der zu diesem Zweck geschlachteten 
Tiere werden auf einen Pfahl gesteckt, den man auf das Grab 
des Verstorbenen setzt. Im Gegensatz zu den orientalischen 
Sitten wird die Geburt eines Madchens bei den Bari ais ein 
grósseres Gliick betrachtet, ais die eines Knaben; der Grund 
hierfiir ist der, dass das Madchen bei der Heirat ihrer Familie 
eine Mitgift verschafft, die der Brautigam zu zahlen hat, wogegen 
ein Knabe nichts einbringt. Ein weiterer noch wichtigerer Grund 
fur die Achtung, in der die Frauen stehen, und fur die besondere 
Freude, die die Geburt eines Madchens bereitet, ist die wichtige 
Rolle, welche die Frau in der Vermehrung der Rasse spielt. 
Die Morgengabe an die Frau besteht nicht immer bios in Tieren,
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sondern haufig fiigt man je nach den verabredeten Bedingungen 
noch eine Anzahl Lanzen und Pfeile hinzu.

Die Art und Weise, wie die Bari und andere Negervolker 
zahlen, ist sehr eigentiimlich. Sie fangen mit i, 2, 3 an bis 10. 
Dann fangen sie von vorn an und zahlen 1 und 10, 2 und 10 
u. s. w. bis 2 Zehner, dann 1 und 2 Zelmer, 2 und 2 Zehner, 3 und 
2 Zehner bis 3 Zehner und so fort bis zur Zahl 100, die fur sie 
10 Zehner und der Gipfel ihrer Rechenkunst ist. Will man iiber 
100 gehen, so nimmt man seine Zuflucht zu einem Strohbiindel, 
das 100 Halme enthalt und nach Bedurfnis verdoppelt oder ver- 
dreifacht wird.

Die Bari sind Fetischanbeter; sie schneiden in einen Baum- 
stumpf die ziemlich rohe Figur eines Manner- oder Frauenkopfes, 
die ihren Gott Kudjur vorstellen soli. Diese Gótzenbilder werden 
in den Hiitten, bisweilen auch mitten in den Feldern, dann aber 
mit einem Schutzdach gegen die Sonne versehen, aufgestellt. 
Die Anbetung geschieht einfach in der Weise, dass von Zeit zu 
Zeit etwas Merissa vor den Fiissen des Fetisch ausgegossen wird. 
Ausserdem stehen gewisse Tiere, der Stier und besonders der 
Bock, bei den!Bari in aberglaubischer Verehrung. Wenn man 
die Sitten der schwarzen Rasse hinsichtlich ilires Verhaltnisses zu 
dem Stier genauer ansieht, so kann man unschwer in mehr oder 
minder deutlicher Weise herausfinden, dass es einfach der Apis 
der alten Aegypter ist, den sie verehren. Wenn die Ernte- 
vorrate zu Ende sind, lebt der Bari haufig wie sein Fetisch, der 
Kudjur, von Merissa oder Tamarindensyrup und den sparlichen 
wilden Friichten des Urwaldes. Der Bari ist trage, gelit wenig 
auf die Jagd und verlasst seine Htitte erst ziemlich spat am 
Morgen wie ein holier Herr. Wenn er seine Ernte eingebracht 
hat, bezahlt er den Tribut an die Regierung und verzehrt den 
Rest in kurzer Zeit, in 2 oder 3 Monaten; wenn er nichts mehr 
hat, verschafft er sich seine Nahrung durch etwas Fischfang oder 
Jagd und Einsammeln wilder Friichte. Der Bari ist, wie die 
meisten Neger, kein sehr starker Esser; sein Magen tyrannisiert
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ihn nicht. Lebt er in Ueberfluss, dann missbraucht er ihn; gerat 
er in Not, so ist er mit sehr wenig zufrieden. Wegen seiner 
Verschwendung und seiner Sorglosigkeit um den kommenden 
Tag sagen die Araber der Provinz,- dass er gleich dem Raben 
sei, der drei Monate im Jahre Datteln und wahrend der iibrigen 
neun . . . Aas frisst. Sicher kennt der Bari die Sprache der 
Ameisen nicht, sonst wiirde ihr guter Rat und ihr Beispiel ihm 
nicht fehlen. Thatsachlich sind die Ameisen in ganz Centralafrika 
in merkwiirdiger Menge vorhanden; im Lande der Bari ist be- 
sonders die rotę und schwarze Art vertreten. Nur der Bari, der 
in der Nahe der Stadt Lado wohnt, hat, durch das Beispiel der 
Beamten angeregt, seine Tragheit abgeschiittelt, ist thatiger ge- 
worden und hat sogar Neigung zum Verdienst und Wohlleben 
bekommen. Dieser Fortschritt hat sich bei allen Negern, welcher 
Rasse sie auch angehbrten, gezeigt, die in unmittelbare Beriihrung 
mit unsern Stationen getreten sind. Durch Ausdehnung des Be- 
griffes des Wortes Kudjur, das in der Landessprache einen Be- 
schiitzer vor Unheil bezeichnet, auf Menschen, die eine Art 
mittelalterlicher Zauberer darstellen, ist der Titel Kudjur in der 
Familie erblich geworden und geht vom Vater auf den Sohn 
iiber. Der alteste Sohn oder die alteste Tochter wird bei dem 
Tode des Vaters rechtmassiger Kudjur, und dieses Privileg ver- 
erbt sich nach denselben Successionsregeln, wie sie in Europa 
befolgt werden, d. h. wenn der Kudjur ohne Kinder stirbt, geht 
der Titel auf die Frau, oder wenn keine vorhanden ist, auf seinen 
Bruder, oder wenn ein solcher nicht existiert, auf seine Schwester 
iiber u. s. w .; hinterlasst er ein minderjahriges Kind, so iibt einer 
seiner Verwandten die Kudjurschaft bis zur Grossjahrigkeit des 
rechtmassigen Kudjur aus. Der Kudjur ist wie der Zauberer, 
der Allerweltsmann, der Regen macht oder Sonnenschein; an 
ihn wendet man sich, um Regen zu bringen oder zu beendigen, 
um eine Pest zu entfernen, Sieg zu verschaffen, die Zukunft 
kennen zu lernen und die Kranken gesund zu machen. Er ist 
gleichzeitig der Arzt, Astrologe und Magier seines Yolkes und
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damit Gegenstand allgemeiner Achtung und Vcrehrung. Wenn 
ein Mann irgend eines Verbrechens angeklagt wird, so lasst ihn 
der Kudjur die Abkochung eines gewissen Krautes trinken. 
Sobald der Patient dies eingenommen hat, wird er von einem 
brennenden Durst verzehrt und muss ungeheure Mengen Wasser 
trinken. Giebt er das Wasser von sich, so gilt er fur unschuldig; 
behalt es aber der Magen bei sich, dann wird der Ungliickliche 
krank, stirbt wohl auch, und wird fur schuldig befunden und nach 
den Landesgesetzen verurteilt.

Der Bari tragt keine Kleidung und hat nicht einmal [das 
Feigenblatt des ersten Menschen; selbst die Haare kann er nicht 
leiden und lasst sich den ganzen Kopf rasieren, reisst sich auch 
die Augenbrauen und Augenwimpern etc. aus und duldet am 
ganzen Kórper kein einziges Haar. Sein Rasiermesser ist irgend 
eine gescharfte und gut schneidende WafFe, eine Lanzen- resp. 
Pfeilspitze oder ein Messer. Die Augenbrauen, Augenwimpern 
u. s. w. bedeckt er mit angefeuchteter Asche, damit die Haare 
seinen Fingern nicht entgleiten, und reisst sie einzeln aus. Stets 
besorgen die Weiber das Geschaft eines Barbiers fur die Manner 
und unter ihresgleichen erweisen sie sieli gegenseitig diesen 
kleinen Dienst.

Die Frau allein bedeckt sich die Hiiften mit einem Stiick 
Feli, das sie vom Giirtel herabhangen lasst. Der Bari ist im 
allgemeinen kein grosser Held; ohne ein Hasenfuss wie der 
Tuitsch zu sein, greift er nur in Fallen dringender Not oder 
wenn er von seinem Hauptling gezwungen wird, zu den Waffen, 
Lanze und Pfeil. Die Industrie bei den Bari beschrankt sich auf 
Herstellung ziemlich gut gemach ter Thontópfe, Eisenperlen und 
Waffen, die zwar wenig elegant, aber bemerkenswert solide sind. 
Eine besondere Geschicklichkeit zeigt der Bari in der Herstellung 
der Eisenperlen, die er in kaum Stecknadelkopfgrósse mit einer 
geradezu wunderbaren Genauigkeit anfertigt.

Unter den Produkten des Bezirkes Lado sind zu erwahnen: 
Salz, das sich in Unjati bei La^ó-ffiMet, ferner das vegetabilische

Vita Hassan. 4
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Fett; der Baum, der es liefert, ist in den Stationen von Kiri 
haufig. Es giebt uberhaupt nur drei Salłnen in der ganzen 
Aeąuatorgegend: Unjati in der agyptischen Provinz, Kibiro und 
Usongora in Unjoro. Die Produktion von Unjati ist so ergiebig, 
dass das ganze agyptische Aeąuatorialgebiet, also die Provinzen 
Bahr el ghasal und Chatt el istiwa, von hier mit Salz versorgt 
werden kann. Von den Eingeborenen wird es gegen alle 
Naturalien und Vieh eingetauscht und bildet eine wichtige Ein- 
nahmeąuelle fur die Regierung. Das Salz von Kibiro ist fur 
Kabarega, den Kónig von Unjoro, ein sehr gewinnbringender 
Handelsartikel; es wird exportiert und an die benachbarten Lander, 
besonders Uganda, verkauft.

Ausser den Salinen von Kibiro besitzt Unjoro noch eine 
weitere bei Usongora; doch ist die Produktion hier sehr be- 
schrankt und das Salz, weil gut cristallisiert und sehr schón, fur 
den persónlichen Gebrauch des Kónigs und seiner Familie be- 
stimmt.

Der dritte Bezirk ist Kiri, zwischen Lado und Dufile, óstlich 
vom Strome; er besteht aus einer fast ununterbrochenen Hiigel- 
kette. Kiri ist von schwarzen Bari bewohnt, die ungefahr die- 
selben Beschaftigungen treiben, wie die von Ladó. Unter den 
verschiedenen Produkten des Bezirks, Mais, Sesam, Bohnen u. s. w., 
verdient besonders das vegetabilische Oel Erwahnung. Ausser 
der Station Kiri giebt es noch drei grossere, Chor Aju, Labore 
und Mugi.

Der vierte Bezirk ist Dufile, óstlich vom Strome und ca. 
150 Kilometer von Ladó entfernt. Hauptort ist die Stadt Dufile, 
Der Distrikt ist in der Hauptsache gebirgig. Die Bevólkerung 
besteht zum gróssten Teil óstlich vom Strome aus Schuli, west- 
lich von ihm aus Madi, Mętu und Kuku, die allesammt Acker- 
bauer sind. Hauptsachlich bauen sie Mais, Sesam und Tabak. 
An Tieren ist das Land arm. Das Gebiet des Bezirks umfasst 
im Osten das ganze Madi-Land und einen Teil des Schuli- 
Landes, westlich vom Strome die Gebirge der Mętu und Kuku.
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Diese Vólker, obwolil an Rasse und Sprache vollkomtnen ver- 
schieden, differieren sonst sehr wenig. Der Madi gleicht im 
Typus dem Bari, nur dass er beleibter ist und seine Haare nicht 
rasiert. Im ubrigen besitzt er ganz dessen Faulheit und Sorg- 
losigkeit. Mit Ackerbau giebt er sich nicht viel ab und zwar 
nicht sowohl um seine Nahrung zu gewinnen, ais um den Tribut 
an die Regierung zahlen zu kónnen. Hinsichtlich der Nahrung 
lebt er von der Hand in den Mund. Denn wenn er seinen Tribut 
bezahlt hat, bleibt ihm nur sehr wenig iibrig, und dann sucht er 
je nach Bediirfnis seine Nahrung durch etwas Jagd, Fischerei 
oder den Fang von Ameisen zu erwerben, die wie bei anderen 
Negern sein Lieblingsessen sind. Die Madi sind im Gegensatz 
zu ihren Nachbarn, den mutigen Mętu, wenig kriegerisch. Obwohl 
die letzteren nur durch einen Zwischenraum von wenigen Stunden 
von den Kuku getrennt sind, so ist ein deutlicher Unterschied 
zwischen den beiden Vólkerschaften zu bemerken. In ihrern 
Aeusseren reprasentieren die Kuku einen schóneren Typus und 
erinnern fast an die Dinka; im Charakter aber stehen sie ihnen 
nach und sind nichts weniger denn kriegerisch. Alle drei Vólker- 
schaften aber haben dieselben Sitten und Gebrauche. Die Frau 
verhiillt ihre Blósse mit einem kleinen Schaffell oder etwas Gras; 
auch die Manner tragen ein Schaffell, bald um die Hiiften, bald 
auf den Schultern. Es scheint, dass diese Bekleidung mehr aus 
Luxus, ais aus Schamgefiihl geschieht; denn es ereignet sich 
haufig, dass dieses Schaffell nur die Schultern bedeckt, wahrend 
der iibrige Kórper vollstandig nackt bleibt. In Ermangelung von 
Kleidern aber tragen die Eingeborenen ais Schmuck eine Menge 
Glasperlen und Kupferdrahte, mit denen sie sich das Handgelenk, 
den Unterarm, die Knóchel und den Hals ais Arm- resp. Hals- 
band bewickeln. An der Menge ihres Schmuckes kann man 
ihre Vermógensverhaltnisse erkennen. Vor dem Erscheinen der 
Handler, das der bewaffneten Occupation der Aequatorialprovinz 
vorauSging, waren die Vólkerschaften sehr reicli oder wohlhabend 
und besassen ungeheure Heerden. In dem kleinsten Dorf zahlten

4'
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die Rinder nach Tausenden, und in der ersten Zeit der Er- 
oberung konnten die Truppen von einer Razzia gegen die nicht 
unterworfenen Stamme leicht bis io ooo Ochsen heimbringen.

Aber seit den Pliinderungen und dem unerhórten Treiben 
der Handler sind die friiher so bliihenden Lander sehr verarmt. 
Zumal die Kuku sind sehr arm an Vieh und fur die Fleisch- 
nahrung vollstandig auf den Ertrag der Jagd und des Fischfanges 
angewiesen. Sie essen alles: Elefanten und Hammel, Fische und 
Crokodile, Eidechsen, selbst Schlangen und an Vegetabilien alle 
Friichte des Urwaldes, vorausgesetzt, dass sie ais nicht giftig 
kenntlich sind; bei einer Hungersnot leben sie selbst von den 
Wurzeln der Graser. Kurz, alles was der Eingeborene verdauen 
kann, findet er gut. Die geflugelten Ameisen bilden fur die 
Schwarzen einen Leckerbissen und thatsachlich haben sie einen 
ganz angenehmen Geschmack. Diese weissen und an Grósse 
den Bienen gleichen Tiere finden sich wahrend des Winters in 
allen Teilen des Ssudan in betrachtlichen Mengen. Vor Beginn 
der Regenzeit bauen sie ihre Wohnungen in Gestalt hoher Haufen 
aus Thonerde, die man Kantur nennt und tiberall im Ssudan finden 
kann. Die Kantur haben gewóhnlich einen Durchmesser von 
0,50 m, bei gleicher Hóhe; sie kónnen jedoch auch eine Hóhe 
von 3 m oder mehr bei 4— 5 m Durchmesser erreichen, was 
ihnen den Anblick kleiner Hiigel verleiht. Wenn die Regenzeit 
eintritt, dringen die Tropfen leicht in die Erde ein und hóhlen 
darin kleine Lócher aus. Dann ziindet der Eingeborene ein 
grosses Strohfeuer um den Kantur an. In dem Augenblick, wo 
die Ameise ihren vom Wasser iiberschwemmten Bau verlasst, 
ist sie wie erstarrt und kann nicht fliegen. Von dem Feuer an- 
gezogen wie der Schmetterling, verbrennt sie sich die Fliigel und 
fallt auf die Erde, wo der Eingeborene sie sammelt, absiedet und 
aufbewahrt. Die Menge der Ameisen ist so betrachtlich, dass 
der Schwarze sich einen bis zur nachsten Ernte ausreichenden 
Vorrat einsammeln kann. Wie die Ameise, bildet auch der Fisch 
einen wichtigen Bestandteil in der Nahrung der Madi, Mętu und
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Kuku; getrocknet und gerauchert wird er aufbewahrt oder bei 
den benachbarten Vólkerschaften gegen alle móglichen Produkte 
eingetauscht. Bei der armeren Klasse kann der Mann, wenn er 
keine Tiere oder Waffen besitzt, bei der Heirat ais Morgengabe 
eine Quantitat Fische geben. Der Brautwerber begiebt sich dann 
nach dem Beispiel des Erzvaters Jakob in den Dienst seines zu- 
kiinftigen Schwiegervaters und liegt fur dessen Rechnung eine be- 
stimmte Zeit dem Fischfang ob.

Was die Industrie der Vólkerschaften des Dufile-Bezirks an- 
langt, so befassen sie sich mit Eisenarbeiten, ohne aber darin den 
Bari oder Mambettu an Geschicklichkeit gleichzukommen. Ihre 
Werkstatte ist die denkbar primitivste. Ein kleines auf vier 
Pfahlen ruhendes Dach schtitzt den Arbeiter; das Eisen wird in 
einem bestandig unterhaltenen Holzfeuer erhitzt, mit einer Zange 
aus griinem Idolz herausgezogen und zwischen zwei grossen Steinen, 
von denen der eine ais Hammer, der andere ais Ambos dient, 
geschlagen. Was den Mangel an Werkzeugen ersetzt, ist die 
Geduld des Negers, der mit diesen seinen so beschrankten Mitteln 
Arbeiten ausfuhrt, die man fur unglaublich halten móchte; in der 
Anfertigung von manchen Sachen, wie Waffen und Geraten, hat 
er es zu einer gewissen Vollkommenheit gebracht.

Die wichtigsten, von Dufile abhangigen Militarstationen sind: 
Fabbo, Fatiko und Wadelai, das letztere von Lur bewohnt.

Der fiinfte Bezirk, Fowera, etwas oberhalb óstlich von Dufile 
gelegen, bildet die Grenze der Aequatorialprovinz, hinter welcher 
man nach Unjoro, dem Reich des Kónigs Kabarega, kommt. 
Der Hauptort war die Stadt Fowera, mit nur einer Station, Foda. 
Das Gebiet von Fowera ist vorwiegend gebirgig; die Bewohner 
sind Magugo und Amira. Sie bauen viel Tabak, eine den 
europaischen ahnliche Art Bohnen, namens Maranga, Linsen 
(Gifenda) und Mais, der iiberall das wichtigste Bodenprodukt ist. 
Sie besitzen zahlreiche Rinderheerden und treiben viel Bienen- 
zucht. Im Bezirk von Fowera beginnen die Bananenpflanzungen, 
die fur die Eingeborenen, noch mehr aber fur die Reisenden die
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Rolle der Vorsehung spielen. Ich werde auf das Gebiet von 
Fowera und seine Bewohner weiter unten ausfiihrlicher zuriick- 
kommen.

Der sechste Bezirk ist Latuka, iiber den ich gelegentlich 
meiner Inspektionsreise mit Emin Bey schon des weiteren ge- 
sprochen habe. Hier mag es genugen hinzuzufiigen, dass Latuka 
sicher und in jeder Beziehung das Paradies von Afrika ist. Der 
Boden ist zwar gleichfalls vorwiegend gebirgig, jedoch fast iiberall 
mit einer prachtigen Vegetation bedeckt. Die bedeutendsten, 
zu Latuka gehórigen Militarstationen sind: Okello, Tarangole, 
Obure und Obbo.

Der siebente Bezirk ist Fadibek, zwischen Latuka und Fowera. 
Das Land ist gebirgig, die Einwohner sind Schuli, die Produkte sa 
ziemlich dieselben, wie in den anderen Gegenden. Es ware hier- 
iiber weiter nichts zu sagen, nur der Hauptling der Schuli, ein 
gewisser Agoy, verdient eine besondere Erwahnung. Ob- 
wohl von derselben Rasse, ist er unstreitig der civilisierteste 
Schwarze in ganz Central-Afrika; sowohl durch seine hóflichen, 
fast gebildeten Manieren, wie durch seine saubere und, spasshaft 
genug, europaische Kleidung unterscheidet er sich durchaus von 
den anderen Negerhauptlingen. Der Bezirk Fadibek wie das 
ganze Land ostlich vom Strome von Latuka bis Manganga ist 
von den Schuli bewohnt, einer Vólkerschaft, die sich sowohl durch 
ihren Mut im Kriege und auf der Jagd, wie durch ihre Neigung 
zum Ackerbau auszeichnet. Der Schuli hat ziemlich helle Farbę 
und tragt ais Kleidung nur das Feli eines Schafes oder eines 
wilden Tieres und zwar bald iiber den Schultern, bald unter dem 
Arme oder urn die Hiiften. Mit Vorliebe beackert der Schuli 
den Boden, der seinen Fleiss mit so reichem Ertrage belohnt, 
wie ihn keine andere Vólkerschaft erzielt. Bisweilen ist die Ernte 
so reich, dass sie in den Speichern verfault und er sie wegwerfen 
muss. Seine Sitten sind freier, ais bei den anderen; in dieser 
Beziehung ist er das Gegenteil vom Dinka. Wenn er sich auch 
sehr eifrig mit Ackerbau abgiebt, so verschmaht er doch die
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Vergniigungen nicht, und wenn er seine Arbeit beendet hat, kann 
man ihn essen, trinken, lachen und eifrig tanzen sehen. Letzteres ist 
sein Lieblingsvergniigen, und in die cadenzierten Bewegungen seines 
Congoweiss er vielGrazie undEleganz zu bringen. Sein Aberglauben 
ist derselbe wie beim Bari, Madi u. s. w., seine Fetische sind hólzerne 
Figtiren, welche Bócke, Ziegen, Weiber und Manner vorstellen.

Der Schuli besitzt wenig Haustiere, dafur bietet ihm der 
Urwald fur seine Bediirfnisse eine Menge Giraffen, Buffel, Gazellen, 
Elefanten und Antilopen, -dereń Fleisch er trocknet und auf- 
bewahrt. Seine Geschicklichkeit und sein Mut bei der Jagd sind 
unglaublich; ich musste dariiber erstaunen, ais ich eines Tages 
Gelegenheit hatte, mich davon zu uberzeugen. Ich war mit 
Hauasch auf dem Marsche nach Fadibek, ais wir unterwegs bei 
einem gewissen Abu Ssala’a (»wildes Tier«), einem friiheren Diener 
des Schech Farag, auf den ich spater zuruckkommen werde, 
einkehrten. Abu Ssala’a rief einen Burschen von 15 oder 16 Jahren 
.und befahl ihm, sich nach Nahrung fiir seine Gaste umzusehen. 
»Ich will«, sagte er, »keine toten, sondern lebendige Tiere, 
die sich unsere Glistę selbst schlachten mógen, damit sie sehen 
kónnen, dass die Schuli gute Jager sind.« Der Bursche ging ab 
und brachte nach Verlauf von knapp zwei Stunden e.in Paar 
Gazellen gefiihrt. Wie er es fertig bekommen hat, diese beiden 
fliichtigen Tiere zu fangen, weiss ich nicht, doch hege ich nicht 
den mindesten Zweifel dariiber, dass er sie im Urwald gefangen 
hat. Bei den Schuli und in den bewohnten oder besuchten 
Gegenden kann ein einzelner Mann unbewaffnet allein reisen, ohne 
sich vor wilden Tieren fiirchten zu miissen, da die Schuli hóchst 
energisch auf sie Jagd machen und es fur eine Schande halten, 
wenn ein Fówe oder Leopard in ihrem Gebiet gesehen worden 
ist. Seitdem die Regierungstruppen im Fande der Schuli er- 
schienen sind, haben diese sich durchaus treu verhalten und nur 
sehr selten hatte die Regierung eine kleine Erhebung bei ihnen 
zu unterdriicken. Seit der Ankunft des Schech Farag haben die 
Schuli die Weissen sogar lieben gelernt.
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Stidlich von den Schuli wohnen die Lango, auch Amiru ge- 
nannt; ganz im Gegensatz zu ihren Nachbarn, sind sie stets 
rebellisch gewesen und haben nie unterworfen werden kónnen. 
Von Zeit zu Zeit wurden Truppen gegen die Lango gesandt, 
ohne anderes Resultat aber, ais ihnen eine Anzahl Esel von den 
Weideplatzen abzujagen. Der Lango ist im hohen Grade 
kriegerisch; sein seltsamer Kopfschmuck verleiht ihm einen 
schreckenerregenden Anblick. Seine von Natur langen und dichten 
Haare werden zu einer fdrmłichen Decke zusammengeflochten und 
iiber den Nacken zuriickgeworfen, mit der er sich das Gesicht 
verhiillt, wenn er sich in den Kampf stiirzt. Trotz der zahlreichen 
Angriffe, die die agyptischen Truppen gegen die Lango unter-' 
nahmen, hat man niemals einen dieser schrecklichen Krieger ge- 
fangen nehmen kónnen; und obwohl unsere Provinz Neger aus 
allen móglichen Stammen besass, hat man unter unseren Soldaten 
oder unseren Sklaven nie einen Lango sehen kónnen.l)

Ais Bekleidung tragt der Lango das Feli eines Schafes oder 
eines wilden Tieres; in seinen Sitten unterscheidet er sich in 
nichts von den Nachbarvólkern und auch seine Beschaftigungen 
sind dieselben: Ackerbau und Jagd. Der Viehstand der Lango 
besteht aus unzahligen Heerden Esel, von grauer Farbę mit einem 
schwarzen Streifen den Rticken entlang; diese Tiere ersetzen die 
Rinderrasse, die im Langolande fast unbekannt ist. Der Esel ist 
aber bei ihnen nicht unser geduldiges und verachtetes Lasttier, 
sondern liefert ihnen die Nahrung, Milch und Fleisch. Die Tiere 
kónnen auch nicht geritten werden, da sie dazu nicht abgerichtet 
sind; und wenn unsere Truppen eine Razzia auf Esel gegen die 
Lango unternahmen, konnten nur die jungen Tiere nutzbar ge- 
macht werden; abgerichtet leisteten sie dann gute Dienste. Einen 
Esel, der bei den Lango gross geworden war, reiten zu wollen, war 
verlorene Mtihe; weder Sporen noch die starksten Stockpriigel 
vermochten ihn von der Stelle zu bringen. Man konnte ihn eher 
totschlagen, ais dass er einen Schritt machen wiirde, befand sich

’) Bild eines Lango bei Junker, Reisen III, 509.
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aber ein Gebusch in der Nahe, so lief er in gerader Linie darauf 
zu, um die lastige Last zwischen den Dornen abzustreifen. So 
ist der Esel des Lango ebenso hartkópfig und wild wie sein Herr 
und ebenso scliwer zu behandeln. Zwei befestigte Stationen ge- 
hóren zu dem Bezirk von Fadibek: Labor und Galii, dazu 
Fadibek selbst.

Der achte Bezirk ist Ról und umfasst das Gebiet westlich 
vom weissen Nil bis zum Bahr el ghasal. Sicher gehórt der Be
zirk zu den wichtigsten der ganzen Provinz. Die zahlreiclie Be- 
vólkerung desselben bilden die Agar, Gok, Atwot, Belu und Mętu, 
die alle dem grossen Stamme der Dinka oder Djange angehóren.

Die Dinka sind sicher die schónste und edelste aller schwarzen 
Rassen. Hinsichtlich seines Charakters ist der Dinka stolz, mutig, 
rein und sittenstreng; was sein Aeusseres anlangt, so ist er schlank 
und lioch gewachsen, die Taille bei den Frauen ausserordentlich 
schmal, die Augen sind stolz und die Zuge trotz der platten Nase 
sympathisch. Die Dinka teilen sieli in zwei Abteilungen: die 
Dinka oder Djange, die im Norden der Aequatorialprovinz und 
im Bahr el ghasal wohnen, und die Dinka Elsagiha, die mit den 
Nuer und Schilluk die Ptovinz Faschoda bewohnen. Von der 
ganzen schwarzen Rasse sind der Dinka und der Latuka die 
einzigen, an die man ohne Riechflaschchen herantreten kann. 
Sie sind die einzigen, dereń Transpiration nicht jenen kraftigen 
Geruch nach faulen Zwiebeln verursacht, der fur die anderen 
Neger charakteristisch ist, ein Geruch, der noch auf mehrere Meter 
bemerkbar wird und jeden Aufenthalt in ihrer Nahe selir un- 
angenehm, wenn nicht unmóglich macht.

Der Dinka ist ein ebenso guter Krieger wie Jager. Ausser- 
dem treibt er sehr eifrig Ackerbau und baut besonders Erdntisse, 
verschiedene Arten Mais und Bohnen an. Im Gegensatz zu den 
Madi und ihren Nachbarn ist er in seiner Nahrung reinlich und 
wahlerisch; sie besteht hauptsachlich aus Milcli, Honig, Mehl, 
Mais, Bohnen, Erdnussól und sehr wenig Fleisch. Die Zubereitung 
der Speisen seitens der Dinkafrau geschieht sauber und ordent-
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lich, so dass ich kein Bedenken trug, unter Umstanden bei dem 
Dinka zu bleiben und selbst mit ihm zu essen. Die verheiratete 
Dinkafrau tragt ein gegerbtes Hammelfell um die Htiften, ihre 
Blósse zu bedecken; vor ihrer Verheiratung bleibt sie ohne andere 
Kleidung ais die, welche ihr die Natur bei ihrer Geburt gegeben 
hat. Wenn die Frau des Dinka ihn verraten hat oder selbst ver- 
letzt worden ist, so tótet der Mann sehr haufig seinen Neben- 
buhler, die Frau aber schickt er ihren Eltern zuriick. Ihr selbst 
thut er kein Leid, mag sie auch mitschuldig sein; er halt 
sie fur ein schwaches Wesen, das der Gewalt oder der Ver- 
suchung erliegen kann, und deshalb ftir entschuldbar.

Die Geburt von Zwillingen ist ein Ereignis von sehr schlimmer 
Vorbedeutung. Wenn dieses Ungliicksereignis schon beim 
Menschen kaum ertragen wird, so zieht es bei den Tieren un- 
barmherzig den Tod der Mutter und der Neugeborenen nach sich; 
eine Kuh oder Ziege, die Zwillinge zur Welt bringt, wird sammt 
den Jungen sofort getótet.

Die Dinkakrieger tragen ais Kleidung ein Leopardenfell; 
ihre Tapferkeit kann man an der Breite der eisernen Armbander 
erkennen, die sie tragen und die manchmal von der Faust bis 
zur Schulter reichen. Diese Armbander sind nicht beweglich, 
sondern um die Muskeln derart befestigt, dass sie die genauen 
Conturen jedes Punktes, auf dem sie anliegen, bezeichnen. Wenn 
ein Krieger sie sich anlegen lasst, schwellen die Arme an und 
bilden ernstliche Wunden, die manchmal Monate zu ihrer Heilung 
brauchen. Der Dinka ist zwar wie die anderen Neger Fetisch- 
anbeter, doch verehrt er vor allem den Stier und die Schlange. 
Der erstere fiihrt den Namen Madjok, der grosse Gott, der 
Apis des Dinka, und wird deshalb niemals getótet. Der Madjok-. 
cult besteht in einem Congo, den man um das Tier mit Gesang, 
Musik und Tanz auffiihrt; diese Ceremonie wird manchmal 
mehrere Tage hintereinander wiederholt. Wenn das Tier dabei 
zu briillen anfangt, so wird dies ais ein Zeichen seiner Befriedigung 
angesehen, und der Congo geht lustig weiter. Das arme Tier,
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das von dieser Demonstration nichts versteht, briillt dann noch 
starker.

Die Schlange ist der Gegenstand eines weniger larmenden 
Cultus. In jedem Hause befindet sich eine ungeheure zahme 
Schlange, die das Zischen ihres Herrn kennt und auf diesen Ruf 
hervorkommt, um Milch aus einer Tasse zu trinken. Die Schlange 
ist durchaus harmlos und spielt die Rolle eines treuen Wachters 
des Hauses, wie bei uns in Europa die Hunde.

Die ausgedehnten und verschiedenen Anpflanzungen, die 
ungeheuren Rinderheerden und die grosse Produktion von Elfen- 
bein machen den Bezirk von Ról zu einem der wichtigsten des 
ganzen Aequatorialgebietes. Nach seiner Bodengestalt bildet Ról 
eine weite Ebene, die von einer grossen Zahl von Bachen mit 
reichem und gutem Wasser durchschnitten wird. Die Ein- 
geborenen beschaftigen sich darauf mit Landbau, Viehzucht und 
Elefantenjagd. Wenn man auch in den Urwaldern von Ról zahl- 
reiche Leoparden trifft, so unternehmen sie doch nur sehr selten 
Einfalle in die bewohnten Gegenden. Andere wilde Tiere trifft 
man in Ról kaum an. Die hauptsachlichsten Militarstationen des 
Bezirks sind: Schambe, Rumbek, der Hauptort Ajak, Bufi, Ssajadin, 
Lessi, Affard und El Gók Muchtar.

Der neunte Bezirk ist Makraka und umfasst den ganzen 
Raum siidlich von Ról bis zum Bezirk Gurguru, der gewóhnlich 
unter dem Namen Mambettu bekannt ist. Der Hauptort ist die 
Stadt Kabajendi. Makrakaland ist sehr gebirgig und ausser- 
ordentlich wasserreich. Die Bevólkerung tragt den Namen des 
Landes und teilt sich in eine Menge kleiner Stamme, die manche 
Verschiedenheiten unter einander zeigen; ich nenne die folgenden: 
Moru-Miza, Moru-Kadderu, Mondu-Mondu, Abaka, Abu Kaja, 
Mondari, Fadjellu, Kakuak, Kallika, Ligi, Dongo, Abaja, Ugongo 
und Mondu.

Die Makraka im allgemeinen befassen sich fast ausschliesslich 
mit dem Ackerbau. Sie besitzen wenige Heerden und haben 
wenig Neigung zur Jagd. Fiir ihre Nahrung brauchen sie sehr
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wenig; es geniigt ihnen eine Hand voll Mais. Es ist ein fried- 
liches und unterwiirfiges Volk. Wahrend meines zehnjahrigen 
Aufenthalts am Aeąuator habe ich nie gehórt, dass die Makraka 
der Regiernng die geringste Schwierigkeit bereitet hatten. Ohne 
Zweifel gehóren sie dem Stamm der Niamajem,1) ihren Nachbarn, 
an, denen sie im Aetissern wie im Charakter gleich sind. Sie 
haben denselben Typus, den gleichen mittleren Wuchs, dieselbe 
stark ausgepragte platte Nase und die gleiche Chokoladenfarbe, 
dieselben Sitten und Gebrauche; sie teilen mit ihnen den Kanni- 
balismus, obwohl in geringerem Masse, wegen des strengen Ein- 
schreitens der agyptischen Behórden gegen den Genuss des 
Menschenfleisches. Wenn Makrakatrager uns Getreide oder 
Elfenbein brachten, mussten die Weiber ihre Kinder mit grósster 
Sorgfalt bewachen und sie bis zum Abgang der Makraka in ihren 
Hiitten behalten. Trotz aller Wachsamkeit wurden aber jedesmal 
Kinder vermisst, ohne dass es den Behórden gelingen konnte, den 
Schuldigen zu ermitteln. Nicht selten konnte man in dem Sacke 
eines Makraka ein Menschenbein oder einen Arm finden; ebenso 
sah man haufig an den Platzen, wo sie gelagert hatten, abgenagte 
Menschenknochen liegen. Ais wir Makraka zu Soldaten nahmen, 
konnte die Menge an Fleisch einerseits und andererseits die 
Schwierigkeit, auf einer Regierungsstation sieli ein Gericht 
Menschenfleisch zu verschaffen, bei den Makraka die Abnahme 
ihrer Anthropophagie bewirken. Der Makraka, der seinesgleichen 
verzehrt, hat naturgemass auch keinen Ekel vor den widerlichsten 
Nahrungsmitteln, wie einer Króte. Trotz seines Kannibalismus 
besitzt er merkwiirdiger Weise mehr Schamgefiihl, ais die andern 
Neger und thut sein móglichstes, sieli irgend einen Lappen zum 
Bedecken seiner Blósse zu verschaffen. Wenn sie in unsere 
Stationen kamen, um Tribut abzuliefern, so trugen sie stets Sorge, 
sich mit einem Gegenstand zu versehen, den sie gegen ein Stiick 
Stoff umtauschen konnten, mit dem sie sich sofort bedeckten. 
Der Makraka ist ein guter Ackerbauer, und der Boden bildet

*) gewóhnlich Niam niani genannt. B. M.
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den wichtigsten Gegenstand seiner Beschaftigung. Er besitzt 
keine Tiere und hat nicht die geringste Neigung zu den Strapazen 
und Gefahren der Jagd. Trotzdem ist er kein iibler Soldat, und 
ohne so lebhaft wie die iibrigen Neger zu sein, ist er gleichzeitig 
nicht minder beweglich und iibernimmt jede Arbeit. Aus diesem 
Grunde hatte Emin Bey die Truppen der Provinz fast ausschliess- 
lich aus Makraka gebildet.

Er hat dieselben Gebrauche, wie die andern und dieselben 
Fetische. Er reisst sich die vier Schneidezahne aus; nur in den 
an Mambettu angrenzenden Teilen haben manche die Sitte 
dieses Landes nachgeahmt und die Schneidezahne zu Spitzzahnen 
gefeilt.

Die wichtigsten Militarstationen von Makraka sind: Kabajandi, 
der Hauptort, Wandi, Makraka Sughaijara1), Gosa, Kalika, Watako, 
Kudurma, Umm Dirfi, Rimo, Korobek, Ganda, Umbimba, Nuguma, 
Dango und Dango-Kebir.2)

Der zehnte Bezirk ist Gurguru oder Mambettu. Er hat eine 
ungeheure Ausdehnung und reicht fast bis zum Gebiet des Congo, 
von dem er kaum durch einen 20 Kilometer breiten Urwald- 
giirtel getrennt ist. Ein Teil dieses Urwaldes gehórte iibrigens 
zu dem agyptischen Gebiet von Gurguru und der Major Hauasch 
hatte die Zwergvólker der Akka bis auf 15 Marschtage weit im 
Urwalde unterworfen. Es ist dies der einzige Bezirk der 
Aequatorialprovinz, in den weder mein Beruf noch die Ereignisse 
mich gefiihrt haben. Was ich demnach im folgenden dariiber 
sagen kann, verdanke ich meinem Freunde und Gefahrten, dem 
Major Hauasch Montassar, der ais Clief dieses Bezirkes wahrend 
dreier Jahre dem Dr. Junker von grossem Nutzen gewesen ist.

Die hauptsachlichsten Militarstationen in Mambettu sind: 
Tangasi, Kobbi, Uniboron, Mperia, Ganga, Rensi u. s. w.

Das Land ist von den menschenfressenden Niamajem und 
Mambettu bewohnt. Die ersteren haben den nórdlichen Teil

x) Klein-Makraka. B. M. 
2) Gross-Dango. B. M.
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desselben und den siidlichen der Bahr el ghasal - Provinz inne; 
die andern bewohnen den ganzen Siiden bis zur Grenze jenes 
Urwaldes, Stanley’s »grossem Walde«.

Mit dem generischen Namen Mambettu1) werden die Vólker- 
schaften der Monfu, Mabodde, Ab ramo, Abarambo, Ababua, 
Bandje u. s. w. zusammengefasst, die ihrerseits in eine Menge 
kleiner, immer nach ihren Hauptlingen benannter Stamme zer- 
fallen. Ihre Hauptnahrung ist die Banane, von der sie endlose 
Walder haben. Sie bauen auch gelben und weissen Mais, aber 
selir wenig, so dass er grade zur Merissabereitung hinreicht. Der 
Anbau des weissen Mais erfordert weniger Arbeit und ist zehn- 
mal ergiebiger, ais der des gelben. Den Anbau des weissen in 
Gurguru verdankt man Hauasch Montassar, der ihn eingefiihrt 
Rat und dessen' unermudliche Thatigkeit und intelligente 
Initiative diesem Lande auch die Einfiihrung von Fruchtbaumen, 
Orangen, Citronen, sowie von Gemiisen der verschiedensten Arten, 
worunter namentlich Zwiebeln, ferner Tabak, wozu er sich den 
Samen aus Gadaref in der Provinz Kassala verschafft hatte, ge- 
bracht hat. Die Rinderrasse ist in Gurguru fast unbekannt; an 
Schlachttieren giebt es nur wenige Hammel und Ziegen. Letztere 
sind von einer andern Art ais im iibrigen Aequatorialgebiet und 
unterscheiden sich vor allem durch ihr langes Haar. Obwohl 
also die Tiere in diesem merkwtirdigen Lande rar genug sind, 
so versagen sich die Einwohner doch nicht den Fleischgenuss; 
denn trotz des strengen Verbots der Regierung geben diese 
anthropophagen Vólkerschaften den Genuss von Menschenfleisch 
nicht auf.

Im Gegensatz zu den meisten schwarzen Vólkerschaften des 
Ssudan reissen sich die Mambettu und die Niamajem die Schneide- 
zaline nicht aus, sondern behalten und feilen sie zu scharfen 
Spitzen, wie ich das friiher gelegentlich von einem Teile der 
Makraka erwahnt habe.

*) Der Name wird von Schweinfurth Monbuttu, von Junker Mangbattu, von 
Casati Mambettu geschrieben. B. M.
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Der Kodjur des Mambettu ist selir merkwiirdig und ver- 
dient eine spezielle Erwalinung. Zwei Arten davon stehen in 
besonderem Ansehn: das Mafinga und der Stock. Wenn man 
das Schicksal uber den guten oder schlechten Ausgang irgend 
eines Unternehmens befragen will, so legt man ein glattes 
Bananenstammchen mit den Enden auf zwei in den Boden ge- 
pflanzte Pfahle oder Baume. Auf dieses vorher mit Fett be- 
strichene Stammchen legt man mit unendlicher Vorsicht eine 
Reihe gleichfalls mit Fett gesalbter Bananenholzstiickchen, die 
auf ihrer schmalen und schliipfrigen Unterlage im Gleichgewicht 
bleiben miissen. Nun beschwórt der Kudjur das Mafinga, sein 
Orakel zu geben, indem er ihm eine Frage vorlegt; behalten die 
in Reihe aufgepflanzten Holzstiickchen ihr Gleichgewicht und 
fallen nicht herab, so ist die Antwort giuretig; purzelt aber, 
sobald der Kudjur seine Fragen gestellt hat, die ganze Reihe 
herab, ais ob ein boshafter Windstoss dariiber gefahren ware, so 
ist die Antwort ungtinstig.1)

Das Wahrsagen mit dem Stock wird gebraucht, wenn es 
sich urn die Entdeckung von Schuldigen handelt. Alle die, aui 
welchen hauptsachlich der Verdacht ruht, miissen sich in einen 
Kreis stellen, in dessen Mitte der Kudjur sich befindet. Er halt 
in der Hand den griinen Zweig von einem besonderen Busche, 
der geglattet und in viele Stiicke geknickt ist, so, dass die 
einzelnen Teile noch mit einander zusammenhangen. Er halt 
den Zweig an dem einen Ende und richtet das andere gegen 
den Kreis. Der gebrochene Zweig richtet sich krtimmend auf 
und das freie Ende wendet sich einzeln gegen die Personen des 
Kreises, bis es auf einmal vor dem vom Orakel ais schuldig 
Bezeichneten Halt macht.

*) Siehe eine Abbildung dieses Orakelapparats bei Junker, Reisen. Bd. II. 
S. 287. B. M.



K A P I T E L  VI.
Mambettu mit der Aequatorialprovinz vereinigt. Niedermetzlung der Garnison 
in Mambettu 1881. Hauasch. Der Blutbund. Repressalien von Hauasch. Der 
Fiirst Mambanga. Mambanga gefangen. Krieg gegen den Fiirsten Asanga von 

Majaggó. Hinterhalt. Asanga gefangen.

Bis zum Juli 1881 hatte das Mambettuland zu der Provinz 
Bahr el ghasal gehórt. Dann wurde es, ebenso wie Ról, davon 
getrennt und mit der Aequatorialprovinz vereinigt, von der es 
weniger weit entfernt lag.

Im April 1881 erhielt der Major Hauasch Efendi Montassar, 
der Oberbefehlshaber der Truppen in Makraka, den Auftrag, 
die Verwaltung des Bezirkes Gurguru zu iibernehmen, der gleich- 
falls von Bahr el ghasal abgetrennt und Aequatoria unterstellt 
wurde. Nur mit 45 Mann brach er auf, um sich mit den Chutarije 
zu vereinigen, die in Gurguru garnisonierten. In dem Dorfe Anzia, 
der letzten Station von Makraka, fand er den erkrankten Kapitan 
Casati1), pflegte ihn den ganzen Tag und zog am nachsten Tage 
nach Birindji Soghaijar, der ersten Station von Gurguru, wo er 
erfuhr, dass die Eingeborenen soeben die Chutarije- Garnison von 
80 Mann niedergemetzelt hatten. Ohne sich von dieser Nach- 
richt ausser Fassung bringen zu lassen, schrieb Hauasch an Emin: 
»Die Garnison von Gurguru ist niedergemetzelt worden; ich gehe 
dorthin, um die Neger fur ihre Erhebung zu ziichtigen; wenn 
ich diese Unternehmung iiberlebe, werde ich Ihnen das Resultat 
mitteilen«. Von Birindji Ssoghaijar begab er sich nach dem Dorfe 
Tawil, wo er mit dem Chef den Blutaustausch vollzog und nach

’) Vgl. Casati, 10 Jahre in Aequatoria. Bd. I, 223 ff.
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12 Tagen gegen 300 mit Flinten bewaffnete Neger versammeln 
konnte, die ihre Waffen ans der Zeit besassen, wo der Handel 
noch frei gewesen war.

Der Blutaustausch ist ein Bundnis offensiver und defensiver Art, 
das, durch das Blut der beiden Parteien besiegelt, sie unlóslich 
bindet. Das Verfahren hierbei ist folgendes: Jeder macht in 
den Arm oder die Seite mit einem scharfen Instrument einen 
leichten Einschnitt und taucht in das Blut des Anderen irgend 
ein Kórnchen, am haufigsten Kaffee, das er alsbald verzehrt, und 
das Bundnis ist fertig. In anderen Landem bestreicht man mit 
dem Bltlte beider Parteien die Wolle ein es Schafes, das dann 
sofort geschlachtet wird, um den neuen Verbiindeten ais Mahlzeit 
zu dienen1). Wenn der Bund einmal abgeschlossen ist, furchtet 
man keinerlei Verrat von einander, wenn man auch vorher Tod- 
feind mit einander gewesen ist; die Vergangenheit mit ihrer 
Feindschaft ist vollstandig vergessen, und die beiden paktierenden 
Parteien sind gehalten, sich wechselseitig Hulfe und Beistand zu 
leisten. Im Ssudan giebt es bis jetzt kein Beispiel, dass der 
Blutbund irgendwie verletzt worden ware. Die Achtung der 
afrikanischen Wilden vor der beschworencn Treue konnte in ihrer 
Loyalitat und Ritterlichkeit uns Kulturmenschen mit Fug und 
Recht ais Beispiel dienen.

Mit seinen 45 Mann und den 300 Negern zog der Major 
Hauasch nach dem Dorfe Bangedi am Uelle. Der Hauptling, 
auf die Kunde von seinem Vorhaben und angelockt durch die 
Beute, schloss mit Hauasch den Blutbund und liess seine 
ca. 1800 mit Lanzen bewaffneten Krieger zu ihm stossen. Mit 
dieser Verstarkung setzte sich Major Hauasch nach Mambettu 
in Marsch. Er verliess das Land der Niamajem und drang durch 
das Bambaland bei dem Fiirsten Asanga, Bruder des Fiirsten 
Gambari, in Mambettu ein. Dort veranstaltete er viele 
Demonstrationen mit seinen Truppen und liess oft in die Luft 
schiessen, um die PZingeborenen einzuschiichtern. Mit Asanga

’) Vgl. die Beschreibung bei Junker, Reisen II, 499 ft.
Vita Hassan. 5
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schloss er den Blutbund und marschierte mit ihm und seinen 
1500 Mann weiter. An der Spitze von 3600 Mann zog er in 
Kubbi ein, das zum Gebiet des Fiirsten Gambari gehórte. Dieser 
war Gefangener in Balir el ghasal; sein Sohn Gomaa ging Hauasch 
entgegen, schloss den Blutbund mit ihm ab und bat ihn, bei 
der Regierung die Freilassung seines Vaters zu vermittelm 
Hauasch erfuhr hier, dass die Niedermetzelung der Garnison in 
Tangasi auf Veranlassung des dortigen Fiirsten Jangara von dem 
Mambettufursten Mambanga, dessen Gebiet sieli liinter Tangasi 
befindet, in’s Werk gesetzt worden war. Er zog nun gegen 
Tangasi, schlug dort Jangara, nahm ihn gefangen und stellte eine 
Untersuchung iiber die Niedermetzlung der Chutarije an. Auf 
Grund dieser Untersuchung machte er sich gegen Mambanga auf. 
Dieser stand auf der Grenze des Abramolandes und wurde von 
Hauasch so plótzlich angegriffen, dass er sein Lager yerlassen 
und in das Innere von Abramo entfliehen musste. Der Major 
verfolgte ihn 17 Tage lang; da er ihn aber nicht einholen konnte, 
machte er in dem ehemaligen Hauptort Mambanga’s bei dem 
Fiirsten Mboró Halt und schloss mit diesem den Blutbund. Er 
baute hier eine befestigte Station, legte seine 45 Mann hinein und 
entsandte die schwarzen Hiilfstruppen unter dem Befehle eines 
gewissen Muhammed Abdu, um die Stationen von Mambettu 
einzurichten und zu befestigen. Gestarkt durch das Biindnis mit 
Mboro, erwartete Hauasch den Mambanga. Dieser that sein Móg- 
lichstes, um seinen Gegner einzuschiichtern und von seiner Ver- 
folgung abzuhalten. Eines Tages kam ein Bote vom Fiirsten an 
Hauasch, brachte ihm die Łiblichen Geschenke und zeigte ihm 
vier mit gehacktem Stroił gefiillte Korbę mit den Worten: »Mein 
Herr lasst dir sagen, dass seine Leute so zahlreich sind, wie das 
Stroh, das du vor dir siehst; er will lieber dein Freund sein, ais 
dein Feind und rat dir in deinem Interesse, von seiner Verfolgung 
abzustehen.« Der Major Hauasch zog aus seiner Tasche ein 
Biichschen mit Wachsstreichhólzern, gab dem Boten Geschenke 
fiir Mambanga und sagte: »Wenn du bei deinem Herm an-
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kommst, wirst du thun, was ich dir zeigen, und ihm antworten, 
was ich dir sagen werde,« stiess die vier Korbę mit Stroh um, 
ziindete es mit einem Streichholz an und sagte zum Boten: 
»Wenn du das hier vor deinem Herrn gethan hast, wirst du ihm 
erklaren, dass, obwohl meine Soldaten nicht zahlreicher sind ais 
die Streichhdlzer in dieser Btichse (45), ein einziger geniigt, 
Mambanga’s Heer zu vernichten, wie ein einziges Streichholz ge- 
niigt hat, dieses Stroh in Asche zu verwandeln.« Die Behauptung 
war wahrlich ein wenig iibertrieben und der Hełdenmut der 
Soldaten nicht weit her; man darf aber nicht vergessen, dass 
Hauasch es mit Wilden zu thun hatte und Kiihnheit in Worten 
und Handlungen mehr ausrichtete ais Klugheit.

Nach zwei Monaten kam Mambanga zuriick und griff Hauasch 
auf die Kunde, dass dieser seine Hiilfstruppen fortgesandt hatte, 
in dem Dorfe des Mboró an. Da Hauasch geniigend Munition 
besass, so stellte er seine Soldaten mitten in der Station auf und 
rings herum hinter einer Pallisadenbefestigung, die er vorsichtiger- 
weise von vornherein gebaut hatte, die Schwarzen von Mboró. 
Nach einer Belagerung von ungefahr 3 Monaten unternahm 
Mambanga, der inzwischen alle Abramo ausser denen des Mboró 
versammelt hatte, den Sturm auf die Station. Es war etwa 
Mittag. Die Neger hatten strengen Befehl erhalten, die Befestigung 
nicht zu verlassen und den Feind dicht herankommen zu lassen. 
Hauasch eróffnete nun mit seinen Soldaten ein gut genahrtes 
und ununterbrochenes Feuer auf den Feind. Jede Kugel schlug 
in die diclite Masse und streckte unfehlbąr einen nieder. Hinter 
den Verschanzungen geborgen, konnten die Soldaten mit ihren 
Verbiindeten den Feind dezimieren, der sieli gegen 8 Uhr Abends 
mit Verlust von 360 Mann zuriickzog und in einiger Entfernung 

[ lagerte. Wahrend der Nacht liess Hauasch einige Hiitten des Dorfes 
anziinden und versteckte seine Leute hinter Baumen oder im 
Terrain mit dem Befehle, nicht eher auf den Feind zu feuern, 
ais bis er das Signal mit einem Flintenschuss geben wiirde. Die 
Leute Mambanga’s, die an ein zufalliges Feuer glaubten, stiirzten

5’
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in Unordnung nach der unheilvollen Stelle, in dem Glauben, 
Beute machen zu kónnen. Ais sie im Bereich der Soldaten 
waren, gab Hauasch einen Schuss ab; sofort wurden die Feinde 
yon allen Seiten umringt und eine grosse Zahl niedergemacht. 
Man fand 382 Tote auf dem Platze1). Mambanga sammelte seine 
Leute und zog sich erschreckt nach Abramo zuriick; die Haupt- 
linge, die ihm bisher gefolgt waren, verliessen ihn mit ihren 
Leuten und unterwarfen sich einer nach dem andern der Regierung, 
indem sie mit dem Major Hauasch den Blutbund schlossen. Um 
diese Zeit empfing letzterer die Nachricht, dass Dr. Junker bei 
den Madi gefangen sei. Er liess ihn sofort nach Mambettu 
holen.* 2) 23 Monate spater war Mambanga ein Fiirst ohne Reich 
und Unterthanen und Gefangener seines Onkels, des Ftirsten 
Asanga, Sohn des Nabimbari, im Lande Majaggó. Da liess er 
durch seinen Bruder Jodó Hauasch sagen: »Die Braut, der du 
zwei Jahre nachgelaufen bist, ist von Azanga gefangen. Wenn 
du mutig bist, komm sie zu retten,« was heissen sollte: »Zwei 
Jahre hast du mich bekriegt, um mich zu unterwerfen; jetzt rette 
mich von meinem Onkel Asanga und ich werde mich ergeben«; 
gleichzeitig schickte er ihm seine gebrochene Lanze, was ais der 
heiligste Eid bei ihnen gilt. Major Hauasch ergriff die Gelegen- 
heit, das Gebiet der Regierung weiter auszudehnen und versprach 
Mambanga seine Hiilfe.

Zu diesem Behuf berief er die verschiedenen unterworfenen 
Fiirsten zusammen und teilte ihnen sein Verlangen, Asanga mit 
Krieg zu iiberziehen, mit. Alle diese Hauptlinge bildeten mit 
ihren Leuten ein ganz respektables Heer von mehreren tausend 
Mann; sie waren bereit aufzubrechen, ais ein Gesandter von 
Asanga kam. Dieser hatte von den Riistungen Hauasch’s gehórt 
und wollte ihm zuvorkommen, indem er seine Verbtindeten von 
ihm abtriinnig zu machen versuchte. Wenn ein Gesandter an- 
kommt, ist es Sitte, alle Einwohner des Ortes mit einer Art

Vergl. Junker, Reisen II, 490 ff. B. M.
2) Ibid. S. 470.
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Jagdhorn zusammenzurufen und ihn nur in Gegenwart der ganzen 
Bevólkerung anzuhóren, die von dem Hauptling tiber die zu er- 
teilende Antwort um Rat gefragt wird. Der Hauptling kann nicht 
allein iiber Krieg beschliessen, er muss seine Leute zusammen- 
rufen und ihnen seine Ansicht mitteilen, die dann erórtert oder 
gebilligt wird. Es ist dies eine Art Volksabstimmung, die, in 
Europa angewendet, wohl stets das Uebel des Krieges beseitigen 
wiirde. Ais alle vereinigt waren, trat ein feierliches Stillschweigen 
ein und der Gesandte begann seine Rede mit folgenden Aus- 
driicken1): »Tapfere Hauptlinge, die ihr hier versammelt seid, 
und ihr, zahlreiche Krieger, die ihr mich umgebt; mein Herr 
Asanga rat euch, nicht dem gefahrlichen Wege zu folgen, den 
Hauasch euch vorzeichnet. Er fiihrt euch ins Verderben, und 
vielleicht ist dies der Zweck, den dieser Weisse verfolgt. In das 
Haus Asanga’s hat noch niemand einzudringen gewagt, ais allein 
die Wolke. Darum bildet euch nicht ein, Asanga besiegen zu 
kónnen; bleibt lieber in Frieden zu Hause und verlasst Hauasch 
mit seinen verwegenen Planen.« Dann wandte er sieli an Hauasch, 
der mitten unter den Hauptlingen war, mit folgenden Worten: 
»Hauasch, mein Herr lasst dir sagen, dass du ein Narkuk (Kind) 
bist. Siehst du nicht, dass deine Haut noch rot ist, wie die ganz 
frische und zarte Haut eines Narkuk. Du bist noch nicht im Stande, 
die Strapazen des Krieges zu ertragen; der schlechte Weg voller 
Dornen und Steine wird dich ermtiden, und du wirst besser thun, 
zu Hause zu bleiben, denn niemals wirst du den grossen Asanga 
besiegen kónnen, dessen Land noch kein fremdes Volk betreten 
hat. Wenn du aber darauf bestehst, in Asanga’s Land einzudringen, 
dann musst du deinen Herrn und selbst deinen Efendina (Chedive) 
mit allen seinen Soldaten mitbringen, um von deiner Unternehmung 
einen guten Ausgailg zu erwarten. Ich habe gesprochen.«

1) Es ist zu bemerken, dass ein Bote bei den Negern die ihm anvertraute 
Botschaft mit einer erstaunlichen Treue wiedergiebt, fast mit denselben Gesten, 
die er seinen Chef hat machen sehen, und derselben Betonung der Stimme. Er 
verschónert und schwacht nichts ab, sondern giebt alles wieder, wie ein Phonograph.



70

Der Major Hauasch gab ihm zur Antwort: »Mein Efendina 
ist nicht nótig, urn deinen Fiirsten Asanga zu fangen und zn 
hangen. Der letzte seiner Diener, ich z. B., geniigt dazu und 
ich schwóre dir, dass ich im Augenblicke mich in Marsch setzen 
werde, um erst bei Asanga selbst Halt zu machen.« An die 
Verbiindeten gewandt, sagte er: »Ihr habt nicht verstanden, wie 
beleidigend Asanga’s Worte fiir euch sind. Ihr seid mehrere 
Fiirsten mit euren Vólkern, und er traut euch nicht zu, dass ihr in 
sein Fand dringen kónnt, wenn er sagt, nur die Wolke allein konne 
bei ihm herein. Das ist eine Beleidigung, die sofortige Bestrafung 
fordert, um  ihm zu zeigen, dass ihr nicht so klein seid, wie er 
glaubt.«

Die Worte von Hauasch regten den Stolz seiner Ver- 
biindeten auf, die sofort erklarten, dass sie alle bereit seien, ihm 
zu folgen. Das ganze Heer setzte sich nun in Marsch und 
lagerte am siebenten Tage an einem Bach, der die Grenze von 
Asanga’s Fand bildete. Die Worte des Gesandten waren offen- 
bar nur ein Einschuchterungsversuch gewesen, denn bei der 
Annaherung von Hauasch verliess Asanga sein Dorf und zog sich 
mit allen seinen Feuten zuriick. Hauasch nahm sein Quartier 
im Hause des Fiirsten und stellte am Abend Wachen aus Furcht 
vor einem nachtlichen Ueberfall aus. Am folgenden Tage er- 
schien der Sohn Asanga’s, um Hauasch nach dem Zweck seines 
Finfalls zu fragen. Er wusste, dass die Pliinderung nicht das 
Motiv des Krieges war, denn auf den strengen Befehl von Hauasch 
hin waren weder die Felder noch die Hauser Asanga’s beriihrt 
worden. Hauasch liess ihm sagen, dass er selbst ohne Besorgnis 
kommen móge, und am vierten Tage hielt Asanga wirklich seinen 
Einzug in den Ort, wo ihn Hauasch, von den vornehmsten Haupt- 
lingen umgeben, inmitten seiner in Reihe und Glied aufgestellten 
Soldaten und Neger empfing. Der Major gab ihm ein europaisches 
Costtim, das er unverziiglich anlegte. Eine Stunde spater er- 
schien der gefangene Mambanga, iiberbrachte die der nieder- 
gemetzelten Garnison von Gurguru abgenommenen Gewehre und
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erklarte seine Unterwerfung. Er kam auf allen Vieren in die 
Hiitte, wo sieli Hauasch mit samtlichen Hauptlingen befand, und 
setzte seinen ehemaligen Thron, den einer seiner Leute herbei- 
schleppte, zu den Fiissen von Hauasch nieder mit den Worten: 
»Du hast mich besiegt, ich bin also kein Fiirst mehr und iiber- 
gebe dir den Thron, den du gewonnen hast.« Der Major gab 
ihm aber den Thron zuriick und sagte ihm: »Du warst Fiirst 
und wirst es auch immer bleiben, von mir hast du nichts zu 
fiirchten.« Zu seiner Beruhigung schloss er den Blutbund mit 
ihm. Bei derartigen Festlichkeiten und feierlichen Gelegenheiten 
ist es Sitte, dass ein jeder der versammelten Hauptlinge einen 
Tanz auffuhrt, wobei er eine Rede halt, die sich auf die An- 
gelegenheit des Tages oder seine Person oder auf irgend einen der 
Anwesenden bezieht. Mambanga erhob sich zuerst; sein Speech 
druckte seine Genugthuung dariiber aus, dass er seinen Verfolger 
Asanga nun so erniedrigt sehen konne. Er sprach: »Asanga hat 
gesagt, die agyptischen Soldaten werden niemals sein Land 
betreten, in welches allein die Wolke eindringen konne; er 
hat mich gehóhnt, indem er mir wiederholte, wie Hauasch, der 
nur ein Kind und nicht fahig zum Kampfe sei, mich verjagt hat. 
Da steht jetzt der stolze Asanga, von demselben Hauasch ge- 
bandigt; jetzt móge er seine Tapferkeit zeigen und den Mann, 
den er verachtete, verjagen.«

Jetzt erhob sich Asanga und begann mit einer verdachtigen 
Resignation: »Jeder Mann riihmt sich bei den Seinigen, aber wenn 
der Lówe in schwachen Netzen gefangen ist, kommen die kleinen 
Tiere, die er sonst mit seiner Grósse zerdruckte, ihm Trotz zu 
bieten.« Dann wendete er sich an Hauasch und forderte ihn 
auf, zu zeigen, was er konne. Der Major stellte seine Soldaten 
in Schlachtordnung auf und Hess sie eine Reihe von Manóvern 
ausfiihren, welche die ganze Versammlung gleichzeitig ent- 
ziickten und erschreckten. Bei jeder Salve warf sich alles vor 
Schrecken zu Boden; Hauasch selbst machte einige Fecht- und 
Schiessubungen.
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Nachdem so das Land unterworfen war, baute der Major 
eine befestigte Station fur die Garnison; Cheria, Asanga’s Bruder, 
sagte deshalb zu diesem: »Wie eilig sie es haben, eine Festung 
zu bauen! Bilden sie sich vielleicht ein, hier lange bleiben zu 
wollen ?«

Ein Chutarije, der die Landessprache verstand, hórte diese 
Worte, die eine bevorstehende Gefahr verrieten und bericlitete 
sie sofort an Hauasch. Dieser war seitdem auf seiner Hut und 
richtete in unauffalliger Weise einen sehr strengen Wachtdienst 
ein. Um Mitternacht begab sich Mambanga heimlich in die 
Hiitte von Hauasch und teilte ihm mit, dass gegen ihn und seine 
Verbiindeten ein Complot ins Werk gesetzt sei. Auf dem Wege, 
den er auf dem Riickmarsche einzuschlagen łiabe, lagen auf 
Asanga’s Befehl 4000 Mann im Hinterhalt, um ihn anzugreifen. 
Hauasch hatte seinen Abmarsch auf den folgenden Tag fest- 
gesetzt, heuchelte nun aber ein starkes Unwohlsein und verschob 
den Aufbruch. Er lud Asanga und seinen Bruder zum Essen 
ein; ais sie in die Hiitte traten, stiirzten auf ein Zeichen von 
Hauasch sechs Chutarije herein und fesselten die Verrater. 
Asanga und sein Bruder hatten keine Zeit, eine Bewegung zu 
machen oder auch nur einen Laut auszustossen, da sie im Nu 
bei der Kehle gepackt waren. Jetzt feuerte Hauasch einen 
Schuss in die Luft ab; dies war das Zeichen fur seine Leute, 
Asanga’s Krieger anzugreifen, unter denen nun ein schreckliches 
Blutbad angerichtet wurde.

Nach diesem Streich liess Hauasch in dem Lande eine kleine 
Garnison zuriick und fiihrte Asanga und seinen Bruder gefangen 
mit sich, nachdem er die Herrschaft iiber Majaggó Mambanga 
iibertragen hatte. Ais er in Tangasi erschien, war Capitan 
Casati aufs hdchste erfreut, Asanga gefangen zu sehen, der ihn, 
ais er auf seiner Reise nach Majaggó gekommcn war, aufs 
schmahlichste behandelt hatte.1)

*) cf. Casati I, 173.
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Ich habe diesen kurzeń Bericht iiber meine Unterhaltungen, 
die ich spater mit Hauasch iiber diese Ereignisse hatte, nur des- 
halb gegeben, um zu zeigen, wie gross bei diesen wilden Vólkern 
das Prestige der agyptischen Regierungstruppen war, und wie 
leicht es in diesen Landem ist, mit nur einer Handvoll Leute, 
aber unter Anwendung von List und Kiihnheit ganze Vólker- 
schaften zu unterwerfen.



K A P I T E L  VII.
Die Militarmacht der Aequatorialprovinz. Bevólkerung. Soldaten, Chutarije, 
Taragma. Finanzielle Lagę der Provinz in 1881 und 1882. Ausgaben. Ein- 
nahmen. Elfenbein. Straussenfedern. Rinderfelle. Kautschuk und Palmenól. 
Tribut der Eingeborenen. Razzias. Ausdehnung des Gebietes der Provinz. 

Reforraen und Projekte Emin’s.

Jeder Bezirk der Aequatorialprovinz hatte an seiner Spitze 
einen Civil- und Militarchef mit dem Titel Mamflr Idara und 
besass je nach seiner Wichtigkeit oder den kriegerischen Eigen- 
schaften seiner Bevdlkerung eine Garnison von 60—300 regularen 
Soldaten oder Chutarije (arabischen Freiwilligen) und 10— 200 
Taragma (ssudanesischen Freiwilligen).1) Die militarische Macht 
der Bezirke war folgende:

Bór . . . .

Regulare Soldaten 
(Neger)

120

Chutarije Taragma

40
Ladó 3 0 0 — 70
Kiri . . . . 70 — 10
Dufile . 170 — 30
Fowera . ÓO — 20
Latuka . — 200 20
Fadibek — 170 40
Makraka ÓO IOO IOO
Ról . . .  . 130 — 40
Gurgitru 80 70 30

’) Taragma bedeutet
99°

Dolmetscher und
540

bezeichnete

400
ursprtinglich Neger,

welche den Yerkehr der Regierung mit den Eingeborenen ais Dolmetscher ver-
mittelten; spater bildete sich aus ihnen eine feste militarische Truppe. B. M.
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Diese Handvoll Soldaten geniigte, um die ganze Bevólkerung 
von Aequatoria, die man auf ungefahr i 500000 Seelen schatżen 
kann, in Respekt zu halten, von denen aber kaum 500 000 wirk- 
lich unterworfen waren. Es erklart sieli dies, wenn man beriick- 
sichtigt, dass die Bevólkerung in eine Unmenge von Stammen 
der verschiedensten Rassen zerfiel, die stets mit einander im 
Kriege lagen. Folgende Tabelle giebt eine Uebersicht iiber 
die annahernde Zahl der unterworfenen Neger nach Rassen und 
Landem:

Yólkerschaften Lander Approximative Zahl
Dinka oder Djange Ról, Bór IOO OOO
Makraka Makraka 50 OOO
Mambettu Gurguru IOO OOO
Bór Bór 20 OOO
Bari Lado, Kiri, Makraka IOO OOO
Madi, Schuli Dufile, Fadibek, Fatiko 40 OOO
Magongo Fowera, Wadelai und

Station Foda 30 OOO
Lur Wadelai 40 OOO
Latuka Latuka 20 OOO

500 OOO

Zu dieser Zahl kam im Jahre 1886 der Stamm der I.andu 
von den neuen Stationen Miswa und Tuguru in einer Starkę von 
etwa 60 000 Seelen.

Der regulare Soldat wurde aus den Eingeborenen rekrutiert; 
er erhielt eine militarische Ausbildung, wurde von der Regierung 
bekleidet und bewaffnet, empfing Rationen und einen Sold von 
20 Piastem pro Monat.

Die Chutarije waren arabische Freiwillige, meistens Danagla.1) 
Sie waren mit Perkussionsgewehren bewaffnet, welche die Regierung 
lieferte, erhielten einen Sold von 100 Pi. pro Monat, aber weder 
Rationen noch Kleidung.

*) Bewohner von Dongola. B. M.
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Die Taragma waren schwarze Freiwillige und hatten die- 
selbe Bewaffnung wie die Chtitarije. Sie empfingen an Rationen 
nur Fleisch und Mais nebst einem Sold von 20 Pi. pro Monat. 
Sie besorgten hauptsachlich den Postverkehr zwischen den ver- 
schiedenen Stationen, sowie mit der Centralverwaltung in Ladó. 
Im Falle der Not wurden sie auch mit den Truppen vereinigt 
und zeichneten sich durch ihren Mut aus. Ais wir uns spater 
seit der Invasion der Derwische unter dem Emir Karam Allah 
nach dem Siiden zuriickziehen mussten, wurden die Truppen auf 
einige Punkte konzentriert und die Zalil der regularen Soldaten 
auf ungefahr 1370 Mann gebracht, die in ein erstes und ein 
zweites Bataillon eingeteilt wurden.

Wir wollen jetzt die Finanzlage der Provinz priifen.
Sie hatte ein Ausgabebudget von ungefahr 11 000 agyptischen 

Pfund, welches aus folgenden Posten bestand:
Aegypt. Pfd.

Gehalt des G o u v e rn e u rs ................................ 600
„ ,, Untergouverneurs........................... 360
„ ,, Oberbefehlshabers derTruppen 360
„ der C iv ilb e a m te n ..............................4300
,, der Sanitatsbeamten (ein Apotheker,

der gleichzeitig ais Arzt fungierte, 
und vier Krankenwarter) . . . .  200

,, des K a d i ...........................................120
Sold der Truppen: Offiziere 1800 ,

Soldaten 3300 I . . 5100

11 040
óder in runden Zahlen 11 000 agyptische Pfund.

Diese 11 000 Pfd. reduzierten sich thatsachlich auf ungefaht 
8000, wenn mail sich vergegenwartigt, wie diese Zahlungen er- 
folgten. Man kónnte selbst alle Ausgaben gleich Nuli betrachten, 
wenn man beriicksichtigt, dass die wichtigsten Bediirfnisse, die 
Lebensmittel, der Provinz ais Tribut, also umsonst geliefert, von
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dieser aber an die Beamten und das Militar verkauft wurden. 
Selbst wenn man aber anch die obigen 11 ooo Pfd. ais wirkliche Ziffer 
der Ausgaben beibehalt, so waren die Einnahmen, welche der Provinz 
dank ihrer neuen Organisation durch den Generalgouverneur Emin 
Bey ztiflossen, weit hóher; wir wollen sie kurz auffuhren:

Das ais Tribut gelieferte Elfenbein betrug die rundę Ziffer 
von 1700 Kantar ’), namlich:

B ór. . . . . . . .  100
L a d o .......................................60
K i r i .......................................20
D ufile ..................................... 150
F o w e r a ................................. 20
L a t u k a ............................... 200
F a d ib e k ................................. 50
M ak rak a ............................... 500
R ó l..........................................200
Gurguru ................................400

1700 Kantar
was, den Kantar zu 30 Pfd. gerechnet, allein 5 1 000 Aegyptische Pfd. 
ausmacht.

Von dieser Summę sind etwa 1000 Pfd. fiir Geschenke ab- 
zuziehen, die den uberbringenden Negern gegeben werden, bleiben 
also 50 000 agypt. Pfd.

Von den Bezirken Bór, Dufile, Fowera, Latuka und Fadibek 
kamen ungefahr:

1. 400 Rotl Straussenfedern ais Tribut in Finnahme. Mit 
11 Thalern oder 47 Frcs. das Rotl gerechnet, ergaben 
sie einen Durchschnitt von 19 000 Frcs. =  760 Pfd.

2. 5000 Rinderfelle, ca. 5 Pi. pro Stiick =  250 Pfd. 
Totaleinnahme demnach 5 1 000 agypt. Pfd. 1 2)

1 agyptischer Kantar =  44,5 Klgr. B. M.
2) Dies sind die von der Regierung in Lado festgesetzten Preise und es

ist wahrscheinlich, dass sie beim Verkauf dieser Artikel in Chartum oder Kairo 
hóhere Preise hatte erzielen kónnen.
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Diese Zalilen beziehen sich auf das Jahr 1881/82, wo die 
Verbindungen mit Chartum noch ziemlich regelmassig waren. 
Sie hatten, wie man ohne Uebertreibung sagen darf, noch ver- 
doppelt werden kónnen, wenn die Yerbindungen nicht unter- 
brochen worden waren, und der Mudir seinen Plan, das Gebiet 
seiner Provinz noch weiter auszudehnen, hatte verwirklichen 
kónnen.

Zu diesen Produkten kónnte man noch Kautschuk und 
Palmenól rechnen, die von Gurguru kamen. Ais Emin Bey im 
Mai 1882 nach Chartum abgereist war, hatte Hr. Marąuet fur 
Kautschuk 4 agypt. Pfd. pro Kantar und ftir Palmenól, das er 
nach England zur Fabrikation feiner Parfiimseifen exportieren 
wollte, 4*/3 agyptische Pfd. pro Kantar geboten Kautschuk 
haben wir nur einmal und zwar gegen 400 Kantar erhalten; 
zweifelsohne hatten wir mindestens 1000 Kantar jedes Jahr 
einsammeln kónnen, wenn der Handel nicht gehemmt worden 
ware.

Ausser Elfenbein und Straussenfedern erhielt die Regierung 
der Aequatorialprovinz von den Hauptlingen der Stamme einen 
Tribut an Naturalien, hauptsachlich Mais, Bohnen, Sesam, Honig, 
Sesamól, vegetabilisches Oel, Erdniisse oder Kordofaner Bohnen 
und Tabak.

Vor der Ernennung Emin Bey’s zum Generalgouverneur 
war der Mais dem Personal der Provinz von der Chartumer 
Regierung geliefert worden. Emin erhóhtc den Tribut an 
Naturalien, namentlich das abzuliefernde Maisąuantum; infolge 
dessen hatte die Provinz jene Sendungen von Chartum nicht 
mehr nótig und hatte sogar noch Cerealien exportieren kónnen, 
wenn die Befórderungsmittel nicht zu kostspielig gewesen 
waren.

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht iiber die 
approximative Menge von Naturalien, die jeder Bezirk zu liefern 
hatte:
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Erdniisse
Namen! :

derBezirke

Mais
od. Duchn
od. Millet

oder
Kordofaner

Bohnen

Sesam Bohnen Honig; Oel Yegetab. Oel Tabak

Bór I2OO ń ,, 200 IOO1)1 IOO2)

Ladó 3500 IOO3) 150 IOO 200 IOO4) 200
Kiri 500 400 300 500 IOO 150 11 11

Dufile 4500 300 300 300 400 IOO 20
Fowera 400 11 50 11 11 ,, M
Latuka IOO , , 11 ,, » > 11 > , » »
Fadibek IOOO , , IOO IOO 200 200 IOO ,,
Makraka 7000 700 300 200 400
Ról 4000 200 IOO 200 300 300
Gtirgiirti 200 »1 >• 4006)

22 4OO 700 1700 1700 1400 1650 800 20
Das Quantum der gelieferten Naturalien itnd der Wert der- 

selben stellt sich demnach:
Mais Ardeb 22 400, macht pro 1 Ardeb 30 Pi. 668 000 Pi.
Kordofaner

Bohnen „ 700 n 11 I 30 „ — 21 000 „
Sesam ,, 1700 11 11 I 60 ,, 102 000 „
Bohnen „ 1700 11 11 I 25 „ =  42 500 „
Tabak Kantar 20 11 11 I „ 326 „ 6 520 „
Honig Maassv. 6Rotl 8400 11 >1 I „ 1,50 „ 12 600 „
Oel 6 „ 9900 11 11 I „ 1,25 ,, 12 400 ,,
Yegetabil.Oel 6 ,, 4800 I ,, 1,00 ,, 4 800 ,,

869 820 Pi.
oder in runden Ziffern ungefahr 8700 agypt. Pfund.

') 2) 4) Die Ziffern beziehen sich auf Maasse von 6 Rotl fiir jedes. 
a) Die Erdniisse, die im Bezirk von Ladó abgeliefert werden, stammen aus

der Gegend von Kiri.
a) Palmenól, von dem eine Probe von Emin nach Chartum gebracht wurde 

und wofiir Herr Marquet 4*/a agypt. Pfund pro Kantar geboten hatte. Nach- 
dem die Handelsbeziehungen unterbrochen worden waren, wurde der Artikel 
nicht mehr ais Tribut yerlangt.
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Beim Anblick dieser Ziffern wird man leicht begreifen, wie 
die Aequatorialprovinz wahrend fast 6 Jahren sich von ihren 
eigenen Hułfsąuellen hat erhalten kónnen. Diese Ziffern reprasen- 
tieren das von der Regierung ais Tribut verlangte Quantum, das 
zusammen mit den Ertragen der Ernten, welche die Beamten 
auf den verschiedenen Stationen erzielten, fur die Bediirfnisse der 
Provinz vollkommen ausreichte. Wenn man iibrigens von den 
Negern einen hóheren Tribut hatte verlangen miissen, so hatten sie 
mit Leichtigkeit das Vierfache des obigen Quantums liefern kónnen.

Die vorher genannten Reąuisitionen sind die, welche man 
offen eingestand, welche die Hauptlinge der Stamme selbst an 
die Verwaltung des Bezirks, zu dem sie gehórten, lieferten. 
Ausser diesen wurde noch eine andere Art von Reąuirierungen 
ausgeiibt, welche noch niemand einzugestehen gewagt hat, die 
im Gegenteil abzuleugnen versucht worden sind. Dies waren die 
Razzias. Man kann fragen, wie und weshalb die Behórden der 
Provinz diese Art der Pliinderung trotz der strengen Befehle des 
Generalgouverneurs dulden konnten. Die Antwort ist einfach: 
alles was im Ssudan verboten war, wurde trotzdem gethan; und 
gerade diejenigen, welche eine Sache offiziell unter Pauken- und 
Trompetenschall verboten, waren haufig die ersten, sie zu ihrem 
eigenen Nutzen zu thun oder wenigstens ihre Augen vor dem, 
was sie sahen, zu verschliessen. Wir wollen hierffir aus absolut 
sicherer Quelle einige Beispiele- anfuhren: N . . . . Pascha, der
Mudir v o n ............., besass ungefahr 500 Sklaven, die seine
Landereien bebauten und von ihrem despotischen Herrn selbst 
nicht einmal mit Milde behandelt wurden, trotzdem war dies ein 
Vertreter der Regierung, der, anstatt den Gesetzen Mohammed 
Alis, Saids und Ismails gegen die Sklaverei Achtung zu ver- 
schaffen, der erste war, der sie zu seinem Vorteil ribertrat.

Eine andere Thatsache: Eines Tages befand sich Gordon 
Pascha ganz allein auf dem Wege nach Kordofan; er bemerkte 
eine Negerkarawane, die eine ziemliche Anzahl Sklaven fiihrte. 
Ais die Handler, Gallaba, ihn erkannt hatten, fragte er sie: »Hat
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euch schon ein anderer ausser mir gesehen?« »Nein.« »Dann 
hat euch Gordon auch nicht gesehen, ihr kónnt weiter gehen.« 
Derart war die Sklaverei verboten! Ich móchte niemanden an- 
greifen, bleibe aber bei meiner Behauptung, dass im Ssudan nichts 
ernstlich verboten war. Der Grund hierfur ist der, dass es 
absolut unmóglich war, die Sklaverei mit einem Schlage abzu- 
schaffen, wie es gleichfalls unmóglich ist, in diesen entlegenen 
Gegenden keine Razzias zu veranstalten. Es sind dies zwei not- 
wendige Uebel, und die zu ihrer Beseitigung vorgeschlagenen 
Massregeln sind verfriiht. Am Aequator haben die Razzias 
niemals, auch zu Gordon’s Zeit nicht, jenen Ungliicklichen erspart 
bleiben kónnen, welche, wie gesagt, noch jetzt unter dem 
Fluche Noah’s gegen seinen Solin Ham zu leiden haben. Der 
Neger trennt sich von seinem Ochsen oder seiner Kuh um keinen 
Preis, andererseits konnten die Civil- und Militarbeamten samt ihren 
Familien, zusammen gegen 4000 Personen, auch nicht ausschliess- 
lich von Vegetabilien leben. Von Chartum schickte man ihnen 
wahrlich kein Schlachtvieh, sie waren demnach notwendigerweise, 
wie auch anderwarts, auf dieses wilde Pliinderungssystem an- 
gewiesen, das durch die Sachlage durchaus gerechtfertigt ist. 
Diese clira necessitas wurde in ihren Folgen von Emin Bey nach 
Kraften gemildert, der nach seiner Ernennung zum General- 
gouverneur die strengsten Befehle ergehen liess, dass keine 
Razzia ohne seinen Befehl und dann nur gegen einen aufstandischen 
oder feindlichen Stamm veranstaltet wurde. Auf solche Weise 
waren die Razzias eine gute Beute und bildeten eine Art 
Kriegsentschadigung in Naturalien. Wenn man ohne Heraus- 
forderung zu dieser Gewaltthat gegen nicht unterworfene Stamme 
seine Zuflucht nehmen musste, um sich Schlachtvieh zu ver- 
schaffen, so wurden strenge Instruktionen gegeben, dass man der 
Person der Fingeborenen, ihren Feldern und Hausern keinen 
Schaden zufiigen sollte. Wurden diese Instruktionen nicht immer 
befolgt, so lag dies an der Schwierigkeit, die Negersoldaten 
zuriickzuhalten, wenn sie einmal losgelassen waren. Diese Ex-

Vita Hassan. 6
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peditionen wurden gewóhnlich in folgender Weise ausgefuhrt. 
Wenn in einem Bezirk der Provinz Mangel an Schlaclitvieh ein- 
getreten war, versammelte man ioo oder ijoS o ldaten  aus den 
Besatzungen verschiedener Stationen. Die Sklaven (Feruch) der 
Beamten und Offiziere des Bezirkes vereinigten sich samt einem 
Teil der Bevólkerung mit den Soldaten. Die Expedition bestand 
so aus 3, 4— 500 Personen und setzte sich gegen das betreffende 
Land in Marsch. In der Nahe des ersten Dorfes wurde bis zum 
Tagesanbruch bivouakiert und dann eine Anzahl Schiisse in die 
Luft abgegeben. Die ungliicklichen Eingeborenen erwachten 
voller Schrecken und nur auf ihre eigene Rettung bedacht, er- 
griffen sie die Flucht und iiberliessen den Pliinderern ihr ganzes 
Hab und Gut. Diese drangen in die Dórfer, raubten alles Vieh 
und begaben sich auf den Riickweg. Wenn die Beraubten sich 
von ihrem ersten Schrecken erholen und ihrerseits die Expedition 
verfolgen konnten, kam es zu blutigen Kampfen, bei denen die 
Pliinderer bisweilen schwere Verluste erlitten. Namentlich war 
bei den Dinka diese Art von Expeditionen sehr gefahrlich, denn 
der Dinka kann sich nicht leicht von seinem Vieh trennen. Wenn 
man ihm seine Weiber und Kinder raubt, so regt er sich dar- 
uber weniger auf, ais wenn man ihm einen Ochsen oder eine 
Kuh nimmt. Einmal im Jahre 1883 pliinderte in der Bahr el 
ghasal-Provinz eine von einem Chutari namens Raffai gefuhrte 
480 Mann starkę Expedition dieser Art die Landschaft Wando 
im Gebiet der Niamajem. Die ganze Bevólkerung erhob sich 
und machte sich unter der Anftihrung ihres Fiirsten Wando 
an die Verfolgung der Pliinderer. Die Expedition wurde voll- 
standig niedergemetzelt, ohne dass ein einziger entrinnen konnte. 
Dieses Verfahren der Razzias war iibrigens zu jeder Zeit 
von den Negerstammen gegen einander in Anwendung gebracht 
worden.

Die Umstande haben die Aeąuatorialregierung gezwungen, 
in dieser Beziehung dem Beispiele der Wilden zu folgen. Es ist 
also ungłiicklicherweise nicht zu leugnen, was man auch hieriiber



83

sagen will, dass die Razzias im Aeąuatorialgebiet bis zum letzten 
Augenblick sehr beliebt waren.

Die Zahlen, welche wir weiter oben gegeben, beweisen den 
aufbliihenden Zustand der Aequatorialprovinz im allgemeinen zur 
Evidenz. Wir kónnen hinzufugen, dass wenn die Regierung Emin 
Paschas die Zeit gehabt hatte, ihre Reform- und Verbesserungs- 
plane durch die Entwicklung des Ackerbaues und der Industrie 
in der Provinz in Ausfiihrung zu bringen, diese sicherlich, wenn 
nicht andere Markte versorgen, so doch wenigstens eine 2, 3, 
selbst 4 mai zahlreichere Bevólkerung hatte befriedigen kónnen. 
Die Halfte des ungeheuren Gebiets der Provinz, d. h. alles Land 
zwischen dem zweiten und siebenten Breitengrad in seiner gróssten 
Lange, und zwischen dem 27. und 33. Grad ó. L. (Greenwich) 
in seiner gróssten Breite, ungefahr 360000 Quadratkilometer, 
also fast ebenso viel wie die ganze Bodenflache von Aegypten, 
besteht aus anbaufahigem Boden. Selbst in den Bergen von 
Latuka und Kiri, wo der Boden sehr felsig ist, baut man zwischen 
den Felsen Mais, Duchn oder Millet von bester Qualitat. 
Wasser fehlt nirgends und ausser den zahlreichen Nebenfliissen 
des weissen Nil braucht man nur an jedem beliebigen Punkte 
2 oder 3 m tief in die Erde zu graben, um susses, klares und 
reichliches Wasser zu finden. Man braucht deshalb nur Arme 
und eine verstandige Leitung, um alle diese Gegenden urbar zu 
machen und das Aeąuatorialgebiet in eins der fruchtbarsten Lander 
zu verwandeln.

Man wiirde iibrigens undankbar sein, wenn man Emins An- 
strengungen, den Zustand der Provinz in jeder Beziehung zu ver- 
bessern, nicht anerkennen woli te. Er liess sich verschiedene 
Pflanzen und Samereien von allen Teilen der Welt schicken und 
versuchte verschiedene Arten von Gemiisen und Fruchtbaumen 
mit gutem Erfolg zu acclimatisieren. Namentlich gediehen die 
Gemiise wunderbar; von den Fruchtbaumen wollen wir spater 
sprechen. Die wertvollsten Nutzpflanzen, welche Emin einftihrte, 
sind Baumwolle und Reis, die dank der eifrigen Unterstiitzung

6*
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des Major Hauasch sehr gut gediehen. Von der Entwickelung 
der Maiskultur, die Emin zu verdanken ist, wollen wir hier nicht 
weiter sprechen. Die Baumwolle zumal wurde uns in der Folge- 
zeit von grósstem Nutzen, ais wir infolge der Stórung unserer 
Verbindung mit Chartum gezwungen waren, fur unsere Bekleidung 
selbst zu sorgen. Die Reiskultur allerdings entwickelte sich 
niemals in besonderem Grade, obwohl sie sehr gut gelungen war. 
Sie verlangte eine gewisse Arbeit, wahrend die Kórnerfriichte, 
wie Mais, Duchn, Bohnen und Sesam, die sie ersetzen konnten, 
in solchem Ueberfluss vorhanden waren, dass man sie bisweilen 
wegwerfen musste, da sie in den Magazinen verdarben. Und 
trotzdem waren die sumpfigen Umgebungen von Schambe und 
Lado und die im Winter uberschwemmten Teile die fur die 
Reiskultur geeignetsten Landereien, die man sich denken kann; 
sie wiirden erhebliche Mengen haben produzieren kónnen. Um 
die landwirtschaftliche Lagę des Landes vorteilhaft zu verbessern, 
hatte Emin die Regierung in Kairo mehrmals gebeten, einige 
tausend chinesischer Kulis nach Aequatoria zu schicken. Ware 
dieses Projekt angenommen worden, so hatte man mit Sicherheit 
auf eine glanzende Zukunft des Landes rechnen kónnen. Aber 
die Lagę Aegyptens (es war 1881— 82) erlaubte der Regierung
nicht, an solche Dinge zu denken, und auf den letzten Brief 
Emins antwortete der General Stone Pascha, dass der Chedive 
zwar seinen Vorschlag zu schatzen wisse, dass aber die Umstande 
ihn zwangen, seine Ausfiihrung auf spater zu verschieben. Man 
weiss, was spater geschah, und der Plan Emins biieb immer im 
Stadium des Projektes.

Wir glauben uns iiber diesen Gegenstand geniigend ver- 
breitet zu haben und wollen jetzt den fur einen Augenblick 
unterbrochenen Faden unserer Erzahlung wieder aufnehmen.
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Bey und Bachit Bey.

Nachdem die beiden Bezirke Ról und Gurguru im Juli 1881 
der Aequatorialprovinz einverleibt worden waren, fasste Emin 
den Entschluss, sie in eigener Person zu besuchen, um die Ver- 
waltung einzurichten. Er nahm mich auf dieser Reise mit, vund 
damals erhielt ich Gelegenheit, diese Bezirke, ebenso wie 
Makraka, d. h. die wichtigsten und reichsten der ganzen Provinz, 
kennen zu lernen.

In Begleitung des Sekretars des Mudirs, seiner 3 Baltadji 
(Ordonnanzen), seiner Diener und 14 Soldaten machten wir uns 
nach Westen auf den Weg. Von Ladó bis zum Dorfe Cango 
gebrauchten wir 5 Tage. Wir marschierten wahrend des Tages 
und hielten am Abend im ersten besten Dorf an, wo wir gut 
empfangen und reichlich bewirtet wurden. Der Weg fiihrte 
durch eine weite Ebene, die hin und wieder von Wasserlaufen 
(Chór) durchschnitten war und die wir an ihren Furten iiber- 
schritten. Im Dorfe Seribet Cango wohnten arabische Danakla 
in grosser Zahl. Hier erschien eine schwarze P'rau vor dem 
Mudlr, um sieli iiber die schlechte Behandlung ihres Herrn, eines 
dieser Danakla, zu beklagen. Der Mudlr, der den unerhórten 
Despotismus dieser Chutarije kannte, liess sich leicht von der 
Richtigkeit dieser Reklamation iiberzeugen, handigte der ungliick-
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lichen Frau ihren Freiheitsschein ein und liess sie in ihre Heimat 
zuriickkehren. Da sich die Kunde hiervon schnell in dem Dorfe 
verbreitete, so erschienen Sklaven, Manner und Weiber, in grosser 
Zahl, um ahnliche Klagen vorzutragen. Der Mudir brachte so 
den ganzen Tag damit zu, die Beschwerden der Ungliicklichen 
ruhig und wohlwollend anzuhóren, denen er samtlich ihren 
Freiheitsschein aushandigte, indem er gleichzeitig ihre Entlassung 
in die Heimat anordnete. Auf diese Weise wurden im Laufe 
einer Woche gegen 350 Sklaven freigelassen und ihrer Heimat 
wiedergegeben. Wenn die Sache tiberhaupt móglich gewesen 
ware, so wiirde Emin die Sklaverei sicherlich abgeschafft haben; 
wenn er aber trotz aller seiner Fiirsorge ftir diese Ungliicklichen, 
trotz seiner liberalen Gesinnung und seiner Prinzipien der Humanitat 
und Gerechtigkeit diese Wunde Afrikas nicht hat heilen kónnen, 
so liegt der Grund hierfur eben daran, dass in unserem Jahr- 
hundert tiberhaupt niemand dieses Ziel wird erreichen kónnen. 
Muągte demnach auch Emin im Widerspruch mit seinen eigenen 
Gefiihlen die Sklaverei fortbestehen lassen, so that er doch sein 
móglichstes, um ihre Uebel zu mildern.

In der Aequatorialprovinz beschiitzte die Gerechtigkeit Emins, 
wie wir sogleich sehen werden, ebenso sehr die Schwarzen jedes 
Standes, Freie und Sklaven, wie die Weissen.

Der Mudir war auf die Danakla schon von jeher schlecht zu 
sprechen. Sie genossen iibrigens, man weiss nicht weshalb, das 
Privileg, der Regierung keinerlei Abgaben zu zahlen, bereiteten ihr 
aber dabei mehr Aerger und Verdruss, ais die Eingeborenen. Alle 
diese Griinde zusammen bestimmten den Mudir, dem ein Ende zu 
machen und die Vorrechte dieser Araber aufzuheben, um so 
mehr, ais dieselben auf keinerlei Weise verdient oder zu recht- 
fertigen waren. Er befahl ihnen demnach, wie alle andereń an 
den Staat Steuern zu zahlen, oder das Gebiet der Provinz zu 
verlassen. Sie zogen es vor, nach Chartum zuriickzukehren. 
Wenn so die Danakla mit der Gerechtigkeit des Mudirs nicht 
zufrieden waren, so hórten andrerseits die Neger niemals auf,
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seine Grossmut zu bewundern. Erst nach 8 Tagen hatten wir 
das Dorf Seribet Cango verlassen und uns nach Bufi, einer Station 
des Bezirks Ról, begeben kónnen. Der Chef derselben war ein 
Dongolaui, namens El Asab Agha. Emin inspizierte die ganze 
Verwaltung der Station, kontrolierte die Biicher, besuchte die 
Magazine, hielt eine Revue iiber die Garnison ab und vergass 
kein Detail, das einen Chef interessieren konnte. Am folgenden 
Tage erhielt der Mudir binnen 2 Stunden zweimal Post von 
Gurguru. Die erste enthielt ausser der offiziellen Korrespondenz 
einen Brief von Dr. Junker mit Worten der Anerkennung fur 
den Kapitan Hauasch Montassar, den Chef der Station Gur
guru. Es war darin gesagt, dass Kapitan Hauasch den 
Hauptling Jangara, der die Sachen Junkers zuriickbehalten hatte, 
besiegt und dem Doktor sein Eigentum wiederverschafft habe. 
Dr. Junker lenkte deshalb die Aufmerksamkeit des Mudirs auf 
die einer Anerkennung wiirdigen Verdienste des Kapitan Hauasch. 
Merkwiirdiges Zusammentrefifen! Die zweite Privatpost brachte 
einen Brief des Kapitan Casati, der Hauasch einer Anzahl Schand- 
thaten anklagte. Er erzahlte, dass der letztere ohne jegliche 
Ursache den Hauptling Jangara angegriffen und sein Haus, seine 
Leute und seinen Besitz gepltindert habe, um sich damit zu 
bereichern. Emin blieb angesichts dieser beiden diametral ent- 
gegengesetzten Zeugnisse unentschlossen und zog es vor, an 
seinen Chef dariiber zu berichten, um die Schwierigkeit zu be- 
seitigen, weshalb er die Briefe Junkers und Casati’s kurzweg an den 
Generalgouverneur Reuf Pascha einsandte. Das Ende dieser An- 
gelegenheit war, dass Reuf unter Beriicksichtigung von Dr. Junkers 
Brief dem Kapitan Hauasch eine Auszeichnung zu teil werden 
liess und Emin beauftragte, Hauasch von dem Rangę eines 
Kapitans (Jusbaschi) zu dem eines Adjutant-Major (Saghkol 
Aghassi) zu befórdern.

Von Bufi begaben wir uns nach Ajak, wo wir 3 Tage 
spater ankamen, nachdem wir in verschiedenen kleinen Dórfern 
Halt gemacht hatten. Vor der Ankunft in der Station war Emin
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benachrichtigt worden, dass die Danakla der Station, um ihre 
Landsleute von Seribet Cango zu rachen und sich selbst nicht 
ahnlichen Massregeln auszusetzen, beschlossen hatten, ihn bei der 
Paradę zu erschiessen. Diese Nachricht schuchterte Emin keines- 
wegs ein, der in Ajak mit der vollkommensten Ruhe und ohne 
die geringsten Vorsichtsmassregeln zu ergreifen auftrat. Ajak 
ist eine der wichtigsten Stationen von Ról; sie stand damals unter 
dem Befehl eines Gaali, namens Defallali Abu Regaja. Wir 
fanden in dem Orte ein sauberes Haus fur uns vorbereitet und 
wurden mit Enthusiasmus empfangen. Am folgenden Tage be- 
schaftigte sieli der Mudir mit derselben eingehenden Inspizierung 
wie auf den anderen Stationen, wahrend dessen ich die Soldaten 
und die Kranken besuchte. Oline sich durch jene Nachricht 
von einer Verschwórung beunruhigen zu lassen, hielt Emin die 
Paradę iiber die Truppen ab, dereń achtungsvolle Haltung jene 
alarmierende Nachricht widerlegte. Wir blieben in Ajak fast zwei 
Wochen.

Die Bemtihungen des Herrn Marco Gaspari um Hebung 
des Ackerbaues am Orte verdienen eine besondere Erwahnung. 
Ein Terrain von ungefahr 20 Feddan =  ca. 8 ha, von einer 
dichten und undurchdringlichen Hecke indischer Feigen um- 
schlossen, war zum Teil mit Fruchtbaumen verschiedener Art, 
zum Teil mit Gemiisen bepflanzt, wahrend den Rest Felder mit 
Mais, Duchn oder Millet, Bataten, Bohnen, Sesam und Erdnussen 
bildeten. In dem Baumgarten fanden sich ausser zahllosen 
indischen Feigenbaumen, die den Besitz umgaben, Bananen ver- 
schiedener Sorten, Feigenbaume, Dattelpalmen, Pfirsichbaume, 
Orangen und Citronen. Dies beweist, wie wir schon gesagt haben, 
dass der Boden des Landes sich fur alle Kulturen eignet, und 
dass eine grosse Zahl europaischer Gewachse sich leicht accli- 
matisieren kann. In Ajak ist, wie iiberall bei den Dinka im 
Bezirk von Ról, der Anbau der Erdniisse uberaus ergiebig. 
Manche Felder mit Erdnussen sind stundenlang und reichen von 
einem Dorf zum anderen. Ais Emin durch diese Felder kam,
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liess er die Eingeborenen holen und fragte sie, warum sie kein 
Oel aus den Erdniissen bereiteten. Er riet ihnen dringend dazu 
und versicherte ihnen, dass sie ein reichlicheres und angenehmeres 
Oel ais vom Sesam daraus erzielen wiirden. Er legte den Haupt- 
lingen die Lieferung eines gewissen Quantums von Erdnussól an 
die Regierung ais Tribut auf und zwang so die Eingeborenen, 
sich dieser neuen Industrie zuzuwenden, mit der sie in der Folge- 
zeit sehr zufrieden waren. Wir verliessen schliesslich Ajak und 
gelangten nach 2 Marschtagen nach Rumbek, dem Hauptort des 
Bezirkes Ról, dessen Verwaltung Ibrahim Ghattas, einem Chutari, 
iibertragen war.

In Rumbek blieben wir 2 Tage, wahrend dereń Emin nocli 
sorgfaltiger wie sonst seine gewóhnlichen Inspizierungen abhielt 
und im besonderen anordnete, die Rechnungsbucher seit dem 
Datum der administraven Veranderung des Bezirkes neu anzulegen. 
Hinsichtlich der Verwaltung gab er strenge Instruktionen und befahl, 
dass der Chef fortan sich in allen Angelegenheiten direkt an die 
Regierung in Lado zu wenden habe. Bevor Emin Rumbek ver- 
liess, empfing er einen Brief von Mussa Bey Schauki, dem Unter- 
gouverneur von Balir el ghasal, der ihn bat, nach seiner Provinz 
zu kommen und mit ihm zusammen die Grenzen beider Provinzen 
zu bestimmen. Hinter Gók Muchtar (letzte Station von Ról) 
passierten wir den Fluss Chór Timsah1). Wir gebrauchten bei 
dieser Gelegenheit zum Passieren des Flusses unsere Angarebs 
(Bettstellen) ais Sanften. Jeder von uns wurde von ió  Negern 
getragen, die mit vereinten Kraften sich der ziemlich starken 
Strómung an dieser Stelle entgegenstemmen mussten. Kaum 
2 Kilometer auf dem anderen Ufer trafen wir Mussa Bey, der 
uns entgegen kam. Lupton, der nach Chartum gegangen war, 
um seine Ernennung und die Instruktionen vom Generalgouverneur 
zu erhalten, war in Balir el ghasal nocli nicht angekommen, wes- 
halb ihn Mussa Bey vertrat. In seiner Begleitung reisten wir 
nach Gók el Hassan, wo wir zwei Tage blieben. Ais wir die i)

i) =  »Krokodilfluss«. B. M.
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Grenzregulierung beendet hatten, machten wir uns auf die Riick- 
reise, die bis Gók Muchtar auf demselben Wege geschah. Um 
von da nach Ladó zuriickzukommen, entschloss sich der Mudlr, 
einen anderen Weg einzusclilagen, ais auf der Hinreise, um einige 
andere Stationen besuchen zu kónnen. Anstatt also den Weg 
auf Rumbek zu nehmen, wendeten wir uns nach der kleinen 
Station Liggi, im Siiden von Rumbek, von wo wir nach einem 
zweitagigen Aufenthalt unsere Reise nach der Station Gosa, die 
zum Bezirk Makraka gehórte, fortsetzten. Von Gosa brachen 
wir nach Ganda, óstlich von ersterem, auf. Da es Emin in Ganda 
selir gut gefiel, blieben wir dort gegen 8 Tage, wahrend dereń der 
Mudlr unter Beihiilfe seiner von ihm unzertrennlichen Bedienten 
des Jagers Abu Keraa und des Praparators Gassem Allah 
Mohammed eine grossartige Sammlung von Vógeln, Insekten, 
Vierfusslern und Pflanzen zusammenbrachte. Ich muss anmerken, 
dass Emin, vor allem ein Gelehrter und Sammler, seinen wissen- 
schaftlichen Arbeiten einen guten Teil seiner Zeit widmete, mochte 
er auf Reisen oder zu Hause sein. Uebrigens ist die auf einer 
Anhóhe gelegene kleine Station Ganda wegen ihres milden Klimas, 
ihrer prachtigen Yegetation und des klaren Baches in hohem Grade 
angenehm. Von Ganda nach Wandi gebrauchten wir 5 Marsch- 
tage, indem wir Abends in Negerhutten einkehrten. Von Wandi 
zogen wir nach Amadi weiter, einer zu Ladó gehórigen Station, 
und blieben hier 2 Tage. In Amadi erhielten wir einen Brief 
von Lupton, in welchem er seine Ankunft in der Bahr el ghasal- 
Provinz, sowie die Ernennung Marcopulo’s zum Untergouverneur 
von Aeąuatoria anzeigte. Lupton Bey uberhaufte Marcopulo, 
welcher der Bruder von Marcopulo Bey, dem Sekretar des 
Generalgouverneurs in Chartum, war, mit Lobspriichen. In dem 
Briefe teilte Lupton gleichfalls mit, dass ein gewisser Mohammed 
Ahmed, der sich Mahdi oder Prophet nannte, die Fahne der 
Empórung gegen die Regierung aufgepflanzt habe: er wohne, 
sagte er, auf der Insel Aba im Bezirk Kawa und habe eine 
grosse Anzahl aufruhrerischer Derwische unter seinem Befehle.
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Am Abend vor unserer Abreise von Amadi fand eine partielle 
Mondfinsternis statt. Dies Phanomen, das die Muhammedaner 
bekanntlich so erschreckt, machte auf die Neger nicht den ge- 
rjngsten Eindruck, abgesehen davon, dass sie einen Congo ver- 
anstalteten, der die ganze Nacht hindurch danerte und von einem 
grósseren Gelage denn sonst begleitet wurde. In Unjati, einige 
Stunden von Ladó, erhielten wir die Nachricht von der Ankunft 
des Dampfers Bordein, welcher Marcopulo, den neuen Unter- 
gouverneur, brachte. Dieser kam Emin Bey entgegen, welchem 
die Truppen von Ladó die iiblichen Honneurs erwiesen. Unsere 
Reise hatte beinahe vier Monate gedauert. Nach seiner Ankunft 
sah der Mudir die eingegangene Post durch, bei der sich ein Brief 
von Reuf Pascha mit einer Einladung nach Chartum befand. Da 
Emin keine Eile hatte, blieb er in Ladó fast einen Monat, liess die 
von dem Bordein gebrachten Waaren an die verschiedenen Bezirke 
verteilen und erledigte die laufenden Angelegenheiten der Mudirije.

Wahrend unserer freien Zeit gingen Marcopulo und ich haufig 
auf die Jagd in den Urwald, stets in Begleitung eines ktihnen 
Jagers Ssabra Ismails und vier oder fiinf unserer Faruch (Diener). 
Ais wir einst von der Jagd zuriickkamen, blieben unsere Maul- 
tiere vor Schreck plótzlich stehen. Weder Hiebe nocli Sporen 
konnten sie von der Stelle bringen; zwei Neger musterten mit 
ihren Luchsaugen das dichte Gebusch vor uns und bemerkten 
darin zwei Lówen, die, mit ausgestreckten Vordertatzen auf dem 
Boden ruhend, in ilirer unbeweglichen und majestatischen Haltung 
Marmorstatuen glichen. Der Anblick, der unsere Maultiere starr 
gemacht hatte, brachte auch bei uns dieselbe Wirkung hervor, 
und wir blieben einen Augenblick unbeweglich und keiner Ueber- 
legung fahig. Unseren Weg fortzusetzen, ware unmóglich ge- 
wesen; auf die Bestien zu schiessen, war zu gefahrlich, deshalb 
entschlossen wir uns, eiligst den Riickzug anzutreten und unsere 
Maultiere den Bestien ais Beute zu iiberlassen. Einige Augen- 
blicke darauf wurden wir von neuem von demselben Feinde ąuf- 
gehalten, der eine leichte Beute (die Maultiere) verschmahte und
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uns abermals den Weg versperrte. Die Lówen schienen Versteck 
mit uns zu spielen und nolens volens waren wir gezwungen, den 
Kampf anzunehmen. Marcopulo war ein massiger Jager und 
hatte sich ausserdem niemals einem Lówen gegeniiber befunden. 
Ssabra hatte zwar ófters ahnliche Begegnungen gehabt, aber er 
konnte nicht zwei Schiisse zugleicli abfeuern und die Bestien 
treffen, und wenn einer von ihnen stelien blieb, dann ware es 
sicher um uns geschehen gewesen; doch gab es hier keine Wahl, 
wir machten unsere Waffen schussfertig, um in demselben Augen- 
blick auf den einen Lówen schiessen zu kónnen, wahrend Ssabra 
auf den anderen feuerte. Die beiden Lówen waren unbeweglich 
geblieben, vielleicht verachteten sie uns, da sie sich nicht ent- 
schlossen, uns anzugreifen, ais plótzlich eine Kugel den einen 
wie vom Blitz getroffen niederstreckte. Der andere sturzte 
briillend auf uns los und mit zwei furchtbaren Satzen durchmass er 
den zwischen uns liegenden Raum von mehr ais 15 Metern. 
Wir feuerten alle zu gleicher Zeit, aber da wir aufgeregter waren 
ais der Jager Ssabra, traf nur eine Kugel die Bestie an die Tatze, 
worauf das verwundete Tier sich unter einem Gebriill zuriick- 
zog, das uns das Blut in den Adern erstarren machte.

Vor der Abreise nach Chartum fragte Emin in einem offiziellen 
Schreiben bei mir an, ob ich einige Erganzungen fur die Apotheke 
gebrauchte. Ais ich ihm auf demselben Wege erwiderte, dass mir 
einige der allernotwendigsten Artikel fehlten, lud er mich ein, mit 
ihm nach Chartum zu gehen, er, umReuf Pascha zu besuchen, und 
ich, um die Apothekerwaaren von der Centralregierung in 
Empfang zu nehmen. Wir schifften uns auf dem Dampfer 
Bordein ein und mit uns mehr ais 400 Danakla, die sich gleich- 
falls nach Chartum begaben. Die Danakla waren dieselben, 
welche der Mudir aufgefordert hatte, die Provinz zu raumen, 
wenn sie nicht wie die Eingeborenen Steuern bezahlen wollten. 
Ausserdem hatte das Schiff 500 Kantar Elfenbein geladen. 
Unterwegs hielten wir nur in Bór und Schambe an, um Holz ein- 
zunehmen. Im Bezirke Kawa musste der Dampfer anhalten, da



— 93

dort der Befehl gegeben war, kein Schiff ohne spezielle Erlaubnis 
von Chartum passieren zu lassen. Was war also passiert? Nach 
den Aufklarungen, die uns gegeben wurden und die den Brief 
Lupton’s bestatigten, hatte der Mahdi die Insel Aba mit allen 
seinen Leuten verlassen und sich nach dem Berge Gadir in der 
Provinz Faschoda begeben. In Kawa erfuhren wir gleichzeitig 
die Riickberufung Reuf Paschas und seine Ersetzung durch 
Abd el Kader Pascha. Reuf Pascha war schon auf der Riickreise 
in Berber angelangt; Emin telegraphierte ihm, dass er gekommen 
sei, um ihn in Chartum zu sehen und dass er seine Abreise sehr 
bedauere. Reuf Pascha antwortete ihm telegraphisch: auch ihm 
sei unangenehm, dass er ihn vor seiner Abreise nicht habe sehen 
kónnen und versicherte ihn seiner Freundschaft. Wahrend dessen 
war eine Depesche von Chartum angekommen, die unserem 
Schiffe weiter zu fahren erlaubte. In Chartum wurde Emin bei 
seiner Landung von den ersten Beamten und Notabeln der Stadt 
empfangen, worunter sich der Untergeneralgouverneur Giegler 
Pascha, Bussati Bey Madani, der ehemalige Sekretar Gordon’s, jetzt 
Finanzdirektor, der Sekretar Marcopulo Bey, die Consuln von 
Oesterreich und Italien befanden. Er war kaum an’s Land ge- 
stiegen, ais die von Emin aus Ról ausgewiesenen Danakla sich vor 
Giegler drangten und um Gerechtigkeit schrieen. Man entfernte sie, 
und Emin nahm die von dem Pascha angebotene Gastfreundschaft an.

Chartum war zu dieser Zeit in grosser Aufregung. Der 
unerwartete Aufstand des Mahdi beunruhigte jedermann, und 
ebenso phantastische wie widersprechende Ansichten wurden 
allenthalben verbreitet. Man riistete damals schon die Expedition 
von Jussuf Pascha el Schelali aus, die leider ein tragisches Einde 
nehmen sollte. Am Abend empfing Giegler einen Brief von dem 
neuen Generalgouverneur Abd el Kader Pascha, der ihm seine 
Ernennung zum Generalinspector ftir die Abschaffung des Sklaven- 
handels mitteilte, gleichzeitig ihn aber aufforderte, auf seinern 
Posten ais Untergeneralgouverneur bis zur Ankunft seines Nach- 
folgers zu verbleiben. Am folgenden Tage bezog Emin eine



94

schóne Wohnung, die ihm sein Korrespondent Butrus Sserkis in 
Bereitschaft gestellt hatte. Unser Aufenthalt in Chartum dauerte 
gegen 7 Monate; die ersten beiden brachten wir damit zu, die 
Ankunft Abd el Kader Pascha’s zu erwarten und wahrend der 
ubrigen fiinf warteten wir, ob der Generalgouverneur, der infolge 
des Mahdiaufstandes mit tausend Dingen von der gróssten Wiclitig- 
keit und zugleich mit der Organisation der Verteidigung beschaftigt 
waf, die Zeit finden wiirde, mit Emin iiber die Angelegenheiten 
von Aeąuatoria zu beraten. Abd el Kader Pascha prufte das 
Budget der Provinz, die Details der Einnahmen und Ausgaben, 
die Organisation und die Krafte der Provinz. Er riet Emin Bey, 
was dieser iibrigens schon gethan hatte, alle Chutarije seiner 
Provinz zu entlassen und sagte ihm, dass er diesen Leuten nicht 
traue und dass es vorzuziehen sei, ein regulares Corps von 
Schwarzen zu organisieren.

Er befahl ihm auch, Nur Bey Mohammed, den Oberbefehls- 
haber der Truppen in Aeąuatoria, und den Oberstlieutnant 
Bachit Bey Batraki, Chef des Bezirks Makraka, nach Chartum zu 
schicken. In dem Moment, wo wir Chartum zu verlassen im 
Begriff waren, kam ein Schiff mit 35 agyptischen Offizieren an, 
welche an der Rebellion Arabi’s teilgenommen hatten und die 
dafur in die Truppen des Ssudans eingereiht werden sollten. 
Abd el Kader Pascha liess Emin Bey zuriickrufen, zeigte ihm die 
kaum an’s Land gestiegenen Offiziere und sagte ihm: sWahlen 
Sie ein Dutzend dieser Offiziere fur Ihre Provinz und nehmen 
Sie dieselben unverziiglich mit.« »Aber, Excellenz,« erwiderte Emin, 
»sie sind ja kaum angekommen, lassen Sie dieselben sieli erst ein 
wenig an das Klima hier gewóhnen, bevor sie noch weiter ge- 
schickt werden.« Abd el Kader Pascha sah Emin Bey mit schlecht 
verhehlter Ungeduld an und sagte: »Aman, *) Emin Bey, reisen 
Sie ab und nehmen Sie sie mit, dies ist nicht der Augenblick, 
den Sentimentalen zu spielen.« Die Ungliicklichen, welche ihre 
P'amilien und ihre Sachen soeben erst an’s Land gebracht hatten,

*) Aman »Verzeihung«. B. M.
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mussten sich mit uns nach dem Aeąuator einschiffen; ferner 
wurden wir von Herm Dabbene, einem seitens des italienischen 
Consuls empfohlenen Italiener, begleitet, der einen Ausflug nach 
dem Aeąuator machen wollte. Unterwegs sagte ich Emin, dass 
er gut thun wiirde, Nur Bey und Bachlt Bey, die beiden einzigen 
hóheren Offiziere, die wir in Aeąuatoria hatten, nicht nach 
Chartum zu schicken, da dielGegenwart dieser erprobten Manner 
notwendig war, um den Truppen zu imponieren und sie im 
Respekt vor der Disciplin zu erhalten. Er erwiderte mir, dass 
er im Gegenteil sehr zufrieden sei, sie loswerden zu kónnen, um 
das Budget der Provinz zu erleichtern?

Trotz aller meiner Argumente zu Gunsten der Beibehaltung 
der beiden Offiziere, Argumente, die sich auf die Móglichkeit 
eines wahrscheinlichen Einfalles der Derwische (was spater aucli 
wirklich geschah) und auf den Nutzen, fur diesen Fali zwei Leute 
von ihrem Verdienst zu haben, grtindeten, zeigte sich der Mudir 
unerschtitterlich, und meine Vorstellungen blieben ohne Erfolg. 
Diese Hast Emins, jene Beiden zu entfernen, hatte ihren ersicht- 
lichen Grund jn dem Charakter des Mudirs, und ich, der ihn sehr 
gut kannte, begriff alsbald, dass ich grosse Muhe haben wiirde, ihn 
umzustimmen. Meine Befiirchtungen wurden bald gerechtfertigt. 
Emin ist ein Mann, der stets in den Schatten gestellt zu werden 
befiirchtet. Im hohen Grade eifersuchtig auf seine Macht, die er 
ungeteilt besitzen will, ist er argwóhnisch gegen Jedermann. Er 
will stets nur ganz kleine Untergebene haben und wenn einer 
von ihnen sich um einen Millimeter erhebt, wird er sofort der 
Gegenstand seines Misstrauens; er sucht ihn dann zu entfernen 
oder wenn das nicht mbglich ist, ihm Schwierigkeiten zu bereiten 
und Intriguen anzuzetteln und ihn so mit den anderen Beamten 
zu entzweien, damit er nicht mehr zu fiirchten ist.

Bei unserer Ankunft in Kawa fanden wir eine ungewóhnliche 
Entfaltung militarischer Streitkrafte vor. Es war die von Abd el 
Kader Pascha hierher gelegte Besatzung. Wir hielten uns dort 
nur gerade solange auf, um das nótige Heizungsmaterial ein-
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zunehmen. In Schambe erzahlte man uns, dass wahrend unserer 
Abreise die Besatzung von Fadibek auf einer Razzia von den 
Amiru samt ihrem Anfuhrer Mohammed Ali vollstandig vernichtet 
sei, und dass auf die Nachricht hiervon der Untergouverneur 
Marcopulo eine Expedition von 2500 Schwarzen (Bambai von 
Makraka) mit 200 Soldaten unter dem Befehl Bachit Beys aus- 
gesandt habe, die Amiru zu bestrafen und Fadibek von neuem zu 
besetzen. Man fiigte hinzu, dass die Amiru geschlagen, und die 
siegreiche Expedition Bachit Beys auf dem Riickwege nach Lado 
sich befande. Diese Nachrichten wurden uns in Bór bestatigt.



K A P IT E L  IX.
Ankunft in Ladó. Riickkehr Marcopulos nach Chartum. Reise nach Makraka. 
Verleumdungen gegen Bachit Bey. Sein Benehmen. Wandi. Ankunft des Ilanasch 
von Mambettu. Der Batingo. Rechtschaffenheit Emins. Versetzung des Hauasch. 

Casati. Abgang der letzten Post nach Chartum.

Bei unserer Ankunft in Ladó fanden wir Marcopulo im Bett 
und Bachit Bej' noch nicht zuriick. Schon am folgenden Tage 
hatten die bósen Zungen der Provinz Emin Reden hinterbracht, 
die Marcopulo wahrend unserer Abwesenheit gefiihrt haben sollte. 
Hiernach sollte er gesagt haben, dass er durch Vermittlung seines 
Bruders, des Sekretars des Generalgouverneurs, die Entlassung 
Emin Beys und seine eigene Ernennung zum Mudir von Aequatoria 
zu erlangen suchte. Und in dieser Absicht, sagte man, liesse er 
sich im Arabischen unterrichten, worin er schon einige Fortschritte 
gemacht hatte. Solche Reden waren geeignet, Emins Verdacht 
und Misstrauen rege zu machen. Sein Plan war bald gefasst und 
ohne Verzógerung ausgefiihrt. Marcopulo war krank; Emin riet 
ihm und liess ihm raten, fur einige Zeit nach Chartum zur 
Luftveranderung und zu seiner besseren Pflege zu gehen. Sobald 
sich Marcopulo entschlossen hatte, diesem Rat zu folgen, schickte 
Emin mit demselben Dampfer, auf welchem Marcopulo abreiste, 
einen Brief an den Generalgouverneur, in dem er ihm mitteilte, 
dass Marcopulo die Luft in Aeąuatoria nicht gut bekame, dass 
im iibrigen die Provinz einen Untergouverneur mit 360 agypt. Pfund 
pro Jahr nicht nótig hatte und dass es geniigen wiirde, wenn man 
ihm ais Untergouverneur Osman Latlf, den Unterprafekten von 
Chartum, mit seinem Gehalt ais Jus baschi,1) namlich 750 Piastem,

Hauptmann. B. M.
Vita Hassan. 7
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schicken wtirde. Marcopulo und Nur Bey Mohammed schifften 
sich an Bord des Dampfers ein, mit dem wir gekommen waren, 
und der an Ladung 650 Kantar Elfenbein, 1200 Ochsenfelle, 
32 Kantar Rindertalg und 40 Kantar Honig einnahm. Bachlt Bey 
konnte mit Nur Bey nicht abreisen, da er noch nicht nach Lado 
zuriickgekehrt war. Nach der Abfahrt des Dampfers beschloss 
Emin eine Inspektionsreise nach Makraka zu machen, beauf- 
tragte mit seiner eigenen Vertretung Ismail Efendi Hattab und 
ernannte Ibrahim Gurguru zum Chef von Makraka an Stelle des 
nach Chartum zuriickgerufenen Bachlt Bey. Ais er abreiste, nahm 
er mich wie gewóhnlich mit. Nach verschiedenen Aufenthalten 
in den Militarstationen kamen wir in Ganda an, wo der Mudir 
einen Brief von Ladó mit einer unsinnigen Verleumdung erhielt. 
Bachlt Bey war kaum in Ladó angekommen, ais er in weiser 
Voraussicht ausserhalb der Stadt hatte Hiitten aufschlagen lassen, 
um seine zahlreichen Leute dort unterzubringen, da sie im Orte 
selbst keinen Platz fanden. Andererseits hatte er seiner Unzufrieden- 
heit mit seiner Ruckberufung nach Chartum Ausdruck gegeben. 
Diese beiden Thatsachen zusammen wurden Emin mitgeteilt und 
in dem Sinne gedeutet, dass Bachlt sich empórt hatte und mit 
seinen Leuten ein Lager bei Ladó beziehen wiirde. Am folgenden 
Tage kam ein anderer Bote von Kabajandi mit einem Briefe von 
Ssalim Efendi Challef, dem Verwalter des Bezirkes von Makraka, 
mit der Nachricht, dass Bachlt Bey mit einer bedeutenden Zahl 
Schwarzer dort angekommen sei und den Mudir anzugreifen und 
ihn samt seinem Schreiber und Ibrahim Gurguru in’s Gefangnis 
zu werfen beabsichtige. Oline sich die Zeit zu nehmen, diese 
Nachrichten auf ihre Wahrheit hin zu priifen, befahl Emin Ibrahim 
Gurguru, dem neuen Chef von Makraka, mit 100 Chutarije ab- 
zugehen und Bachlt Bey tot oder lebendig zu ergreifen. Ich 
machte Emin begreiflich, dass es weder passend noch politisch 
ware, Bachlt Bey, einen.beliebten und geachteten Oberstleutnant, 
von einem einfąchen Chutari verhaften zu lassen, und dass es 
iibrigens absolut notwendig ware, festzustellen, ob sich die Nachricht
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von Bachit Beys Empórung bestatigen wiirde. Er erwiderte mir 
trocken, »ich bin Gouverneur, ich weiss, was ich thue und brauche 
niemandes Rat.« Emins Leichtglaubigkeit war sein schlimmster 
Feind und fur einen Chef der schwerste Fehler. Sie hatte ihren 
Grund in seinem guten Glauben, dass man Unschuldige nicht ver- 
lastern und verleumden konne. Die Chutarlje, Danakla, waren 
stets Feinde der regularen Soldaten, die Schwarze waren. Ibrahim 
Gurguru war ein Danakla, Bachit Bey zwar ein Schwarzer von 
Tagala, aber von bemerkenswerter Intelligenz und Energie. Diese 
Rassenfeindschaft bewirkte, dass Ibrahim Gurguru den Befehl des 
Mudirs mit Freuden entgegennahm und sich unverziiglich, um ihn 
auszufiihren, in Marsch setzte. Bei seiner Ankunft in Kabajandi 
drang er mit unverschamter Miene in das Haus Bachit Beys, 
der schon von der gegen ihn beschlossenen Massregel erfaliren 
hatte. Es kónnte auffallen, dass solche Nachrichten in diesen 
Gegenden sich so schnell verbreiten, wenn man nicht wiisste, dass 
die Neger alles, was sie sehen und hóren, einander mitteilen, und 
zwar mit der gróssten Genauigkeit, oline es bisweilen zu ver- 
stehen. Bachit Bey kam Ibrahim entgegen und fragte ihn hóflich: 
»Was hat Sie hergeftihrt? wollen Sie mich nach dem Befehl des 
Mudirs tot oder lebendig gefangen nehmen?« »Ja.« »Und was 
ist dann der Grund fur diese strenge Maasregel? alberne, von 
Blódsinnigen erfundene Geriichte. Wenn ich dergleichen thun 
wollte, glauben Sie, dass Ihre hundert Chutarlje mich einschiichtern 
wtirden? Nun, ich bin ein alter Soldat, ich kenne meine Pflicht 
und Schuldigkeit, ich weiss, dass Emin mein vom Chedive ernannter 
Vorgesetzter ist und dass ich ihm Gehorsam schulde; wenn ich 
solche Empórungsplane hatte, wie man sie mir unterschiebt, 
wiirde ich nicht Euch alle, den Mudir, Sie und Ihre Soldaten in 
einem Augenblick gefangen nehmen und fesseln kónnen?« Dann 
nahm er ihn bei der Hand, fiihrte ihn aus dem Hause und sagte: 
»Sehen Sie gefalligst um sich, ob ich nicht mit dieser mir blind er- 
gebenen Menge Sie alle im Nu vernichten kónnte, wenn ich wollte.« 
Dann liess er mit der Trompete ein Signal geben und war in wenigen

7'
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Augenblicken von einer dichten Masse bewaffneter Neger umringt, 
die zu allem bereit schienen. Dann fuhr er fort: »Gehen Sie 
nun, versichern Sie Emin meines Gehorsams und melden Sie ihm, 
dass ich nach seinem Willen hierher einfach desshalb gekommen bin, 
um meine Familie nach Lado abzuholen und die Ankunft des 
Dampfers abzuwarten, der mich nach Chartum bringen soll.« In 
der That war Bachlt Bey bei unserer Ankunft in Kabajandi mit 
seiner Familie schon nach Lado aufgebrochen, zum gróssten Leid- 
wesen der Schwarzen von Makraka, die ihn vergótterten. Der 
Mudir setzte den neuen Chef von Makraka selbst ein und ver- 
pflichtete alle Schechs zum Gehorsam gegen ihn. Auf der Riick- 
kehr musste Emin einige Tage in Wandi bleiben, um seine leicht 
erkrankten Augen zu pflegen.

Nach ungefahr einer Woche erschien der Adjutantmajor 
Hauasch Muntassar, der Chef des Bezirks Gurguru, und brachte 
gegen 500 Lasten Elfenbein. Er kam von dem letzten Feldzuge 
zuriick, den er in Mambettu gegen den Fiirsten Asanga unter- 
nommen hatte und den wir oben geschildert haben.

Am Tage der Ankunft Hauasch’s befand ich mich mit Emin 
Bey in Wandi, ais man ihm plótzlich die Ankunft des Adjutant
major ankiindigte. Einige Augenblicke darauf hórten wir einen 
betaubenden Larm: es war die Musik, welche die Leute des 
Hauasch mit verschiedenen Instrumenten, Trommeln, einer Art 
Geige, Trompeten, Flóten u. s. w. machten.

»Allah pala ssene werssen« (was auf Turkisch heisst: er móge 
verflucht sein, dieser H a u a s c h sa g te  Emin. »Da sehen Sie einen 
Ssaghkol Aghassi, der sich wie ein Kónig geberdet und mit einer 
solchen Musik kommt.« Emin hatte kaum dies Wort gesprochen,

Z

ais Hauasch in unser Zimmer trat. Es war ein hagerer, langer 
Mann, tief gebraunt und mit einem strengen beinah abstossenden 
Gesichtsausdruck. Er trug das iibliche Reisekostiim des Ssudans, 
Hemd, Hose und kurzeń Rock von roter Baumwolle und iiber 
dem letzteren den militarischen Giirtel, an welchem sein Sabel

1) Wórtlich: Gott móge Dir den Krummsabel geben. B. M.
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hing. Zwei Schritte vor dem Mudir griisste er militarisch, indem 
er die Hand zum Gesicht erhob. Emin fasste sich nach seiner 
Gewohnheit an den Bart und sagte nach einer kleinen Pause mit 
seiner gewóhnlichen Ruhe: »Sie sind angekommen?« »Ja, Herr 
Gouverneur.« »Was haben Sie mitgebracht?« »Ich habe Elfen- 
bein gebracht.« »Befand es sich in dem Magazin von Gurguru, 
oder haben Sie es selbst erbeutet?« »Ich habe es Dank dem 
Schutze der Regierung und Eurer Excellenz Beistand selbst er* 
worben.« »Haben Sie viel mitgebracht?« >>500 Lasten« (eine Last 
ist etwa 40 Rotl). »Von welcher Qualitat, Bringibar oder Kling?« 
»Von allen Sorten.« »Gut, gut, setzen Sie sich und nehmen Sie 
eine Tasse Kaffee «; und Emin rief den Diener, um den Kaffee zu 
bestellen. Wahrend Hauasch Efendi den Kaffee trank, fragte ihn 
der Mudir nach den Verhaltnissen von Gurguru, nach den Be- 
ziehungen der Regierung zu den Hauptlingen und nach den Einzel- 
heiten der Kampfe, die er mit bekanntem Erfolge ausgefochten 
hatte. Ais Hauasch sich verabschieden wollte, sagte Emin: 
»Gehen Sie nun, legen Sie Ihre Reisekleidung ab, ruhen Sie sich 
aus und besuchen Sie Ihre Freunde.« Dann wandte er sich 
lachend zu mir mit den Worten: »Begleiten Sie Hauasch Efendi, 
vielleicht hat er Ihnen ein Geschenk, ein paar Papageien oder 
etwas Batingo mitgebracht.« Ich ging mit Hauasch hinaus. Der 
Mann war trotz seiner strengen Miene ein gutmiitiger Charakter, 
dienstbereit und gemtitlich. Er fragte mich lachend: »Was hat 
denn unser Mudir, warum regt er sich dariiber auf, wenn meine 
Neger etwas Musik machen? Habe ich ihnen befohlen, mir einen 
Triumpheinzug zu veranstalten ? Und deshalb nennt er mich ver- 
flucht?« »Wieso das?« »Habe ich es denn nicht bei meinem Ein- 
tritt gehórt? Aber kommen Sie, Herr Doktor, ich freue mich, Ihre 
Bekanntschaft zu machen, obwohl ich Ihnen auf etwas sonderbare 
Art vorgestellt wurde.« Wahrend unseres Ganges fragte er mich, 
seit wann ich am Aequator ware. Meinerseits erkundigte ich 
mich nach seinen Erlebnissen, nach seinem Verwaltungsbezirk und 
nach Dr. Junker und Casati, die sich damals in der Nahe seines
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Gebietes befanden. Nach einer halben Stunde waren wir die 
besten Freunde, und Hauasch, der den Spass Emins ernst nahm, 
schenkte mir zwei schóne graue Papageien ans Mambettn, etwas 
Batingo, einige Lanzen, Pfeile und merkwiirdige Waffen. Der 
Batingo ist eine Art Konserve aus Bananen, die man mit einem 
wohlriechenden Stroh rauchert und ihnen dadurch ein angenehmes 
Parfum giebt. Solche Konserven halten sich sehr lange, ein Jalir 
und langer, ohne zu verderben. Fur den Mudir brachte Hauasch 
einige Vógel, Affen, Vierfussler, Waffen und merkwiirdige Gerate; 
nur dergleichen Sachen pflegte Emin im Namen und Interesse der 
Wissenschaft anzunehmen, um sie dann an die europaischen 
Museen zu schicken.

Emins Rechtschaffenheit und Ehrenhaftigkeit sind wahrhaft 
bewunderungswert, und wahrlich sehr selten sind Beamte, zumal 
solche im Ssudan, die ihm hierin gleichkamen. Wenn ein Bezirks- 
oder Stationschef irgend etwas an Emin sandte, etwa einige Lasten 
Getreide, einige Topfe Honig oder Oel, etwas Bohnen, Sesam 
und dergleichen1), so nahm Emin in seiner aussergewóhnlichen 
Rechtschaffenheit daran Anstoss und befahl dem Magazinvorsteher 
in einem offiziellen Schreiben, den betreffenden Gegenstand zu 
buchen, nach dem iiblichen Preise abzuschatzen und auf sein 
persónliches Konto zu setzen. Vor Erledigung dieses Verfahrens 
durfte nichts in Emins Haus. Vor Hauasch’s Ankunft in Wandi 
waren zwei ungiinstige Berichte Liber ihn eingetroffen. Um 
wenigstens eine Wiederholung dieser Verleumdungen, die leicht 
Unannehmlichkeiten bereiten konnten, zu vermeiden, beschloss 
Emin, Hauasch von Mambettu zu versetzen und ihn zum Befehls- 
haber von Lado zu ernennen.

Obwohl Emin sicher einen schlechten Diplomaten abgegeben 
haben wiirde, so liebte er es doch, die Umwege der Politiker 
einzuschlagen. Die einfachsten Handlungen fiihrte er gern im

*) Dergleichen geschah aus Freundschaft ohne jede Nebenabsicht zwischen 
den Beamten der verschiedenen Stationen, die sich die Produkte ihrer Gebiete 
zuschickten.
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Geheimen und versteckt diirch. Das war sein grósster Fehler, 
der sich aber aus dem Uebermass seiner Grite und seines Zart- 
gefiihls rechtfertigen lasst. Er hatte niemals den Mut, jemandem 
in’s Gesicht etwas zu sagen, was ihm hatte unangenehm sein 
kónnen, selbst wenn das óffentliche Wohl es noch so gebieterisch 
forderte. Die Versetzung musste Hauasch unangenehm iiberraschen, 
der seine Stellung in Mambettu liebte, wo er seine Familie hatte. 
Emin vermied es demnach, seinen Entschluss ihm selbst mit- 
zuteilen und schrieb ohne sein Wissen an Farag Agha El Gók, 
der unmittelbar nach Hauasch zur Verwaltung von Mambettu ge- 
kommen war, ihn vorlaufig zu vertreten, und an Ismail Hattab, 
den Chef der Kanzlei der Provinz, bei der Ankunft von Hauasch 
in Lado ihm das Kommando dieses Bezirkes anstelle von Ab- 
dallah Agha el Abd zu tibertragen, Hauasch seine Versetzung 
mitzuteilen und Abdallah Agha zum Posten eines Meauin (Bezirks- 
chef) zu ernennen.

Ais wir nach Lado zuriickkamen, war Bachit Bey schon langst 
angeląngt und wohnte in einem Hause, das ihm Ismail Hattab in 
Bereitschaft gesetzt hatte. Angewidert von den Intriguen und 
Intriguanten der Provinz, nahm er keinerlei Besuch an, mit Aus- 
nahme von Ismail Hattab, der dann und wann zu ihm ging. 
Bei Emins Ankunft hatte Bachit Bey, stets korrekt wie ein Soldat, 
fur einen Augenblick den Oberbefehl tiber die Truppen iiber- 
nommen, um dem Mudir die militarischen Ehren zu erweisen und 
empfing ihn mit Respekt, ais ob nichts passiert ware. Er bat 
ihn aber anzuordnen, dass ihn ausser Ismail und mir, denen allein 
er den Zutritt gestattete, niemand besuchen solle.

Hauasch hatte vor seinem Abgang von Mambettu in den 
Kampfen mit den Eingeborenen 135 Gewehre erbeutet. Diese 
hatten sofort gebucht werden sollen, was Hauasch bis dahin 
unterlassen hatte. Um dies Vergehen gut zu machen, griff er zu 
dem iiblen Mittel, ein vordatiertes Verzeichnis einzusenden. Da 
er' seine unschuldige List wenig geschickt ausfuhrte, entdeckte sie 
der Mudir, der dariiber gegen Hauasch aufgebracht wurde, ihn
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seiner Stellung enthob und ihn durch einen gewissen Abd el Wahhab 
Tal’at, einen der zehn mit uns von Chartum gekommenen Offiziere 
ersetzte. Der Dampfer Tell Hauein, der eben von Chartum an- 
gekommen war und uns wie gewóhnlich einige Waaren brachte, 
hatte Osman Latif, den an Marcopulo’s Stelle ernannten Unter- 
gouverneur und einen Beamten der Mudirije, den Meauin Ahmed 
Efendi Raif an Bord. Bei Emin sah ich zum erstenmal den von 
Mambettu angekommenen Kapitan G. Casati und den Herm 
Dabbene, der nach einem kleinen Ausflug nach Fatiko sich zur 
Riickkehr nach Chartum bereit machte.

Der Dampfer, der letzte, der in Aequatoria ankam, brachte uns 
die Nachricht von dem Aufbruch der Expedition Hicks Pascha’s. Tell 
Hauein mit 500 Kantar Elfenbein beladen, fuhr am 14. April 1883 
ab und nahm lsmail Hattab, Herrn Dabbene und Bachit Bey mit



K A P IT E L  X.
Personalveranderungen. Abreise Emins und Casati’s nach Mambettu. Aufstand 
der Diuka in Roi. Niedermetzlung der Besatzungen von Rumbek, Ajak und 
Gok el Muchtar. Unterwerfung der Dinka. Aufstand der Tuitsch. Emins Riick- 
kehr nach Lado. Riickberufung von Junker und Casati. Yersóhnung mit Hauasch. 
Aufstand der Mętu. Die Lagę verschlimmert sich. Aufstand der Madi von 
Fatiko und Faloro. Lupton’s Brief. Die Chutarije. Gefangennehmung des Bari- 
hauptlings Loron. Der Buchsenmacher Balula. Fi ssabil Allah (»Fiir Gottes 
Sache«). Moschee in Ladó. Emin Bey. Panik. Feuersbrunst. Brief von Karam Allah.

Emin nahm damals verschiedene Veranderungen unter dem 
Personal der Station vor. Morgan Aglia el Danassuri, der friihere 
Befehlshaber der geraumten Station Fowera, wurde abgesetzt, 
und Ibrahim Alham, der ehemalige Kommandant von Fadibek, 
zum Chef der Station Labore ernannt. Der Chef dieser Station, 
Ali Agha Gabur, wurde Befehlshaber der Truppen daselbst. Der 
Oberbefehlshaber im Bezirk Roi, Morgan Agha Ali, ein Bari, der 
von Haus ans ein einfacher Taragma war und mit einem Mai zu 
diesem Posten befbrdert worden war, hatte die ungliickliche Idee, 
ohne Ermachtigung eine Razzia gegen ein unterworfenes Land zu 
unternehmen. Dies bekam ihm aber schlecht, denn alle Dinka 
der Gegend vereinigten sich und Morgan wurde samt allen seinen 
Leuten bis auf den letzten Mann niedergemetzelt. Jetzt wurde 
Mohammed Efendi Ssajad, der Befehlshaber von Dufile, nach Ról 
mit einer Kompagnie Soldaten gesandt, die aus den Besatzungen 
der geraumten Stationen gebildet war. Ais Kapitan Casati nach 
Mambettu zuruckkehren wollte, reiste Emin mit ihm zusammen, 
urn den Bezirk zu inspizieren. Vor seiner Abreise sagte er mir, 
da der neue Untergouverneur eben erst angekommen war: »Ich 
bedaure, Sie diesmal nicht mitnehmen zu kónnen, denn wahrend
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meiner Abwesenheit werden Sie, vermóge Ihrer Erfahrung, Osman 
Latif bei der Erledigung der Geschafte gute Dienste leisten kónnen.«

Einige Tage nach Etnins Abreise gelangten nach Lado die 
Nachrichten von dem Aufstande der Dinka in Ról und der Nieder- 
metzelung der Besatzung von Rumbek, Ajak und Gók el Muchtar. 
Die Truppen der letzten Station waren vollstandig vernichtet 
worden und nur ein Teil der Garnisonen von Ajak und Rumbek 
hatte sich retten und unter dem Befehl des Bezirkschefs Mohammed 
el Ssajad sammeln kónnen. Emin erhielt diese Nachricht zu 
gleicher Zeit. Wahrend von Lado unter dem Befehl des Kapitan- 
leutnant Ssoliman Agha Ssudan, eines braven und verstandigen 
Offiziers, eine Expedition von 940 mit Remingtons und Feld- 
geschiitzen ausgeriisteten Soldaten aufbrach, um den Truppen von 
Ról zu Hiilfe zu kommen, entsandte Emin seinerseits den Befehls- 
haber von Makraka, Ibrahim Gurguru, mit ungefahr 600 Mann, 
darunter irregulare Soldaten und die iibrigen Schwarze, Makraka. 
Beilaufig sei bemerkt, dass die Truppen der Provinz in diesem 
Augenblick gegen 1930 Mann stark waren, wovon 990 regulare 
Soldaten, 540 Chutarije und 400 Taragma. Diese Truppen waren 
jedoch nicht die einzigen Streitkrafte, auf welche die Provinz 
rechnen konnte. Wenn es sich darum handelte, einen nicht unter- 
worfenen oder rebellischen Stamm zu bekampfen, verbanden sich 
die Schwarzen eines anderen Stammes freiwillig mit den Regierungs- 
truppen. Sie hatten hierfiir ein doppeltes Interesse: einmal die 
Verteidigung ihres eigenen Gebietes; denn wenn die Regierungs- 
truppen, die sie mindestens durch ihr Prestige beschiitzten, ge- 
schlagen worden waren, wiirden die Sieger in ihr eigenes Land 
Razzias unternommen haben. Konnten aber die Truppen mit 
Hiilfe der Schwarzen siegen, so machten die Hulfstruppen ihrer- 
seits Razzias in das besiegte Land und gewannen viel Beute, 
besonders das so sehr begehrte Vieh. Wir haben soeben bemerkt, 
dass Emin 600 Mann gegen die rebellischen Dinka geschickt 
hatte. Gleichzeitig bat er Lupton, den neuernannten Mudir von 
Bahr el Ghasal, ihm einige Yerstarkung auf den Kriegsschauplatz
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zu schicken. Emin schrieb Lupton: »Ihre Truppen kónnen ubrigens 
die Gelegenheit benutzen, einige Herden zu erbeuten, die Ihnen 
angesichts des Viehmangels in Ihrer Provinz nicht unwillkommen 
sein dtirften.« Lupton schickte ein Htilfskorps von ungefahr 
400 Chutarije unter dem Befehl des Muchtar Agha. Die ver- 
einigten Streitkrafte mit den Trummern der Garnison von Ról 
beliefen sich auf 1200 Mann, von denen 700 Soldaten und 
Chutarije und 500 schwarze Hiilfstruppen waren. Von Ajak aus, 
wo die Vereinigung vollzogen war, wurde der Feldzug unter- 
nommen, der nach drei Monaten mit der vollstandigen Unter- 
werfung der Dinka endete. Aus der betrachtlichen Beute an 
Vieh wurde ein grosser Teil von den Hiilfstruppen Luptons, der 
uns ausserdem 17000 Patronen geschickt hatte, nach Bahr el Ghasal 
gefiihrt. Wahrend der Kampf gegen die Dinka von Ról so gliick- 
lich ablief, war es mit der Station Schambe, die von den Dinka 
erobert war, leider nicht der gleiche Fali. Noch heutzutage ist es 
unbekannt, was aus der Garnison geworden ist, die nach einem 
Bericht vollstandig niedergemetzelt wurde, nach einer anderen 
Version sich mit ihrem Kommandanten habe einschiffen und nach 
Chartum retten kónnen. Emin erhielt diese Nachrichten in 
Tangasi. Unter Zuriicklassung von Casati eilte er sofort nach 
Lado zuriick. Hier herrschte unter den Soldaten Unzufriedenheit 
gegen ihren Befehlshaber Abd el Wahhab Tal’at wegen seiner 
Strenge, weshalb ihn der Mudir durch den Kapitanleutnant Ali 
Efendi Ssid Ahmed ersetzte und ihn zum ersten Maauin der 
Mudirije ernannte. Ferner berief Emin Ibrahim Gurguru mit 
einem Teil seiner Truppen aus seinem Bezirk, um die Station 
Schambe-Law wiederzunehmen, da sich die Nachricht von der 
Niedermetzelung der Garnison bis dahin noch nicht bestatigt hatte. 
Diese Massregel wurde nicht wegen der absoluten Unentbehrlichkeit 
der Station ergriffen, ais vielmehr um die Schwarzen zu bestrafen 
und zu verhindern, dass die von Chartum kommenden Schiffe 
beim Anblick der zerstórten Station nicht etwa glauben sollten, 
dass es mit der ganzen Provinz ebenso stande. In dem Glauben,
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dass die Garnison von Schambe von den Aufstandischen nur ein- 
geschlossen sei und Mangel an Lebensmitteln leide, beauftragte 
Emin den Abd el Wahhab Tal’at, Proviant von Bór dorthin zu 
schaffen. Zu diesem Zwecke und in Ermangelung eines Dampfers 
stieg Abd el Wahhab mit 12 Soldaten in zwei Barken, die er von 
der Strómung forttreiben liess. Fur die Riickkehr Tal’ats rechnete 
der Mudir auf die Ankunft eines Dampfers von Chartum, um die 
Barken heraufzuschleppen, die ohne Segel die Strómung nicht 
iiberwinden konnten. Obwohl seit langer Zeit kein Dampfer von 
Chartum angekommen war und wir ohne Nachrichten und in 
vólliger Unkenntnis der tragischen Szenen, die sich im Ssudan 
abgespielt hatten, lebten, hofften wir noch immer, dass endlich 
ein Dampfer eintreffen wiirde. Ich reiste nach Redjef, um die 
Truppen zu besuchen; bei meiner Riickkehr erhielt Emin einen 
Brief von Dr. Junker aus Mambettu. Emin erwiderte ihm, dass 
er seit langer Zeit ohne Nachrichten von Chartum sei und eine 
Yerschlimmerung der dortigen Verhaltnisse befurchten miisse. Da 
in diesem Falle die Reise durch den Bahr el Ghasal fur Dr. Junker 
gefahrlich ware, so riet ihm Emin, direkt nach Lado zu kommen, 
von wo er iiber Uganda leicht nach Europa zuriickkehren kónnte, 
fur den Fali, dass seine Befiirchtungen sich bestatigen sollten. 
Junker antwortete, dass er Emins Ansicht teile und ihm fur seine 
Ratschlage danke. Einen Monat spater begaben wir uns, Emin 
und ich, in Begleitung einiger Soldaten nach Unjati, zwei Stunden 
von Lado, um Dr. Junker zu empfangen, der dort angelangt war
(Marz 1884). Da Emin noch auf Hauasch erztirnt war, bat er 
Junker, ihn nicht zu empfangen. Jedoch in dankbarer Erinnerung an 
die vielen Dienste, die ihm dieser in Mambettu erwiesen hatte, war 
er weit davon entfernt, Emins Verlangen nachzugeben und ver- 
wandte sich im Gegenteil mit solchem Nachdruck zu dessen 
Gunsten, dass ihn Emin wieder in sein Amt einsetzte. Inzwischen 
(April 1884) war ich nach den stidlichen Stationen gereist, um 
die Kranken zu besuchen. Ich kam nach Redjef, Badein, Kiri, 
Muggi, Chór Aju, Labore, Dufile und Wadelai. Die Reise dauerte
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fast einen Monat. Ais ich auf der Riickkehr nach Dufile gelangte, 
fand ich Hauasch Efendi, der wahrend meiner Abwesenheit seinen 
Dienst wieder aufgenommen und den Anftrag erhalten hatte, die 
Stationen der Bezirke Fadibek und Fowera zu raumen. Die Be- 
zirke waren von der Zentralverwaltung der Provinz zu weit ent- 
fernt und besassen nur ganz schwache Garnisonen. Da zudem 
die Lagę im Ssudan immer ernster wurde, so erschien es fur alle 
Falle dringend geboten, die weithin zerstreuten Truppen der 
Provinz móglichst zu konzentrieren. Kaum war der Aufstand in 
Ról erstickt und die Hiilfe fur Schambe beschlossen, ais der 
Stamm der Mętu im Bezirk Dufile sich erhob. In der Besorgnis, 
die geringen Streitkrafte der Provinz zu schwachen und zu zer- 
splittern und vor einer Ausbreitung des Aufstandes bis nach 
Makraka rief Ernin die Expedition des Ibrahim Gurguru nach 
Norden zurtick und befahl ihm, 50 Mann nach Dufile zu Hiilfe 
zu schicken. Dufile war stark befestigt und der Aufstand konnte 
unterdriickt werden, bevor er gróssere Ausdehnung erlangte; der 
Schech der Mętu, Wad Tira, wurde gefangen genommen und nach 
Ladó geschickt. Bei meiner Riickkehr fand ich die Situation 
bedeutend verschlimmert. Da wir schon langer ais ein Jahr ohne 
Verbindung mit Chartum waren und von dem letzten Dampfer 
schon sehr schlimme Nachrichten erhalten hatten, fingen die Sol- 
daten an, den Mut sinken zu lassen und zu murren, wahrend 
Emin sein móglichstes that, sie zu ermutigen und zu beruhigen. 
Zu den bisherigen Momenten der Unruhe kam nun noch der 
Aufstand der Madi von Fatiko und Faloro gegen die Station 
Fatiko, ohne von Schambe und Bór zu sprechen, von wo wir 
noch immer keine Nachrichten hatten. Wahrend wir mit der 
Unterdriickung dieser Empórungen beschaftigt waren, erhielten 
wir in Ladó von Lupton die Nachricht, dass die Truppen des 
Mahdi unter dem Befehl von Nur Angara nur wenige Tagemarsche 
von seiner Residenz standen, dass ihre Zahl sich auf ungefahr 
30,000 beliefe und dass er die Situation fur sehr ernst halte. 
Er fiigte hinzu, dass er etwa 1200 mit Remingtons bewaffhete
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Soldaten habe, geniigend Munition und an Lebensmitteln etwa 
4000 Ardebb (8000 Hektoliter) Mais besasse, dass die Station 
stark befestigt sei und die Soldaten ihni geschworen hatten, fiir 
ihn in den Tod zu gehen. Lupton stellte sich Emin zur Ver- 
fiigung, wenn er irgend etwas nótig hatte und schloss seinen Brief 
mit den Adressen seiner Verwandten in London, an die Emin 
im Falle seines Todes schreiben sollte. Luptons Illusionen wurden 
von niemand bei uns geteilt. In der That, die Truppen, auf 
welche er zahlte, waren Chutarije, d. h. Araber von derselben 
Rasse und demselben Glauben, wie die Mahdisten, Leute, ohne 
Treu’ und Glauben, Rauber und Verrater. Es war nicht zu 
zweifeln, dass sie beim Erscheinen der Mahdisten samt und sonders 
zu ihnen tibergehen wurden. Seit langer Zeit schon hatte Emin 
alle die Unannehmlichkeiten, die ihm aus der Beibehaltung der 
Chutarije erwuchsen, begriffen, nicht in der Voraussicht des 
Mahdisten-Aufstandes, auf welchen niemand gefasst war, sondern 
wegen ihres Charakters und ihrer schlechten Fuhrung, welche der 
Regierung die Entfremdung und den Hass der Neger eintrugen. 
1 hatsachlich begingen die Chutarije iiberall Pliinderungen an den 
Negern und entfremdeten sie so der Regierung, die im Gegenteil 
alles Interesse hatte, sie enger an sich zu fesseln. Zu dem letzteren 
Zweck war Emin bemiiht, die Chutarije aus der Provinz zum gróssten 
I eil zu entfernen, indem er sie allmahlich nach Chartum zuriick- 

sandte; er ersetzte sie dann durch regulare schwarze Soldaten. Jeder 
Bezirk hatte Besatzungen von Negern aus einem anderen Bezirk 
und aus einer anderen Rasse. Im Falle, dass sich die Bevólkerung 
eines Bezirkes erheben sollte, konnte man diese Empórung riick- 
sichtslos unterdrucken. ohne befiirchten zu miissen, dass die Soldaten 
der Besatzungen mit den Aufstandischen fraternisierten. Die Ent- 
lassung der Chutarije und die Reform in der Rekrutierung der 
Truppen war von Emin mehrfach aber vergeblich Lupton angeraten 
worden. Leider sollten die Ereignisse Emin bald recht geben.

Trotz seiner Besorgnis um Luptons Schicksal war es Emin 
absolut unmóglich, ihm Yerstarkungen zu schicken. Die Streit-
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krafte der Aequatorialprovinz waren zu gering an Zahl und iiber 
ein weites Gebiet zerstreut. Ausserdem musste die Provinz die- 
selbe Gefahr wie Bahr el Ghasal erwarten, und die Horden des 
Mahdi konnten jeden Augenblick ihren Einfall unternehmen, wie 
es dann auch wirklich geschah. Schliesslich waren auch die 
Anzeichen eines Aufstandes des grossen Barivolkes unter seinem 
Oberhauptling Loron nicht langer zu verkennen.

Indem wir einen Augenblick Lupton Bey seinem Schicksal 
iiberlassen, wollen wir uns kurz mit den Ereignissen beschaftigen, 
die sich in rascher Reihenfolge am Aeąuator abspielten. Emin 
fiihlte sich durch die Nachrichten iiber die Baris im hohen Grade 
beunruhigt, um so mehr, da der Stamm so zahlreich war, dass 
die gesamten Streitkrafte der Provinz sie im offenen Kampf nicht 
hatten iiberwinden kónnen. Er war ferner in Sorge wegen des 
Aufstandes der Bór, der Niedermetzelung der Besatzung der 
gleichnamigen Station und des noch nicht unterdriickten Auf
standes der Neger im Siiden, der Fatiko, Faloro und Magugo. 
Und alles dies traf am Vorabend von Ereignissen (Ankunft der 
Mahdisten) zusammen, welche die Anspannung aller kórperlichen 
und geistigen Krafte verlangten. Um also eine Verschlimmerung 
der Lagę nicht abzuwarten, entschloss er sich zu einem Hand- 
streich, um die dringendste Gefahr abzuwenden und die Em- 
pórung der Baris in ihrer Entstehung zu ersticken. Er berief 
den Befehlshaber der Truppen in Lado, Ali Ssid Ahmed, und 
erteilte ihm den geheimen Auftrag, Loron, den Oberhauptling der 
Bari, gefangenzunehmen und bei Seite zu schaffen. Der Auftrag, 
von dem fur den Augenblick unser aller Heil abhing, musste 
naturgemass im allerstrengsten Geheimnis ausgefiihrt werden.

Damit die Kunde hiervon nicht zu den Bari dringen sollte, 
die sonst Zeit gehabt hatten, dem Handstreich zuvor zu kommen, 
nahm Ssid Ahmed nur 120 Mann mit 2 Offizieren, Ibrahim 
Hamar Geli, den Kommandanten von Latuka, der erst vor 
wenigen Tagen gekommen war, und Tia Mohammed den zweiten 
Befehlshaber von Ladó. Den Soldaten und Offizieren teilte er
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mit, dass es sich um eine Razzia in das Gebiet jenseits der Bari 
handele. Gleichzeitig erhielt Abd el Wahed Mekłat, zweiter Befehls- 
haber von Redjef, Befehl, mit 80 Sołdaten nach Gondokoro zu 
gehen und sich Ali Ssid Ahmed, der den Oberbefehl iiber die 
Expedition ubemehmen sollte, zur Verfugung zu stellen. Die von 
Lado und Redjef abgegangenen Truppen kamen zu derselben 
Stunde in der Nacht in Gondokoro an. Ohne Zeit zu verlieren, 
forderte der Oberbefehlshaber Loron auf, zu ihm zu kommen, 
um mit ihm eine Razzia in das Gebirge zu unternehmen. Loron, 
der móglicherweise Verdacht geschópft hatte, weigerte sich, zu 
kommen. Da umringten die Sołdaten vor Tagesanbruch sein 
Haus und nahmen ihn gefangen. Ais er sich so iiberrascht sah, 
leistete er keinen Widerstand und reichte seinen Hals heroisch 
mit den Worten: »Ihr habt mich gefangen genommen, gut, ihr 
kónnt mich jetzt tóten, denn ich habe genug gelebt und mir 
geniigt der Ruhm, euern grossen Baker, der mich niemals hat 
besiegen konnen, in Yerzweiflung gebracht zu haben.*1) Loron 
wurde innerhalb der Station umgebracht und alle seine Giiter ein- 
gezogen. In seinem Hause fand man 25 Gewehre, die samt seinen 
Herden von mehr ais 900 Rindern konfisziert wurden. Loron’s Sohn 
namens Lado wurde zu Emin gefiihrt. Es war an demselbenTage, wo 
die famose Botschaft vom Mahdi ankam und allgemeinen Schrecken 
in der Mudirije verbreitete. Emin hatte die gefahrliche Empórung 
durch den Tod ihres Oberhauptes ersticken wollen, gleichzeitig 
aber wollte er sich die in diesem Augenblick so wertvolle Freund- 
schaft der Schwarzen zu erhalten suchen. Er beruhigte darum 
den Sohn Loron’s und sagte ihm, dass er das geschehene Unrecht 
bedauere, aber dass es unmóglich gewesen sei, seinen Vater am 
Leben zu lassen, denn durch seine Empórung wiirde er den 
Seinen wie der Regierung gleich grossen Schaden zugefugt haben, 
und letztere hatte die Empórung sicherlich nicht ungestraft hingehen 
ląssen. Die Hinrichtung Loron’s ware demnach unvermeidlich und

’) Baker, der das Aequatorialgebiet eroberte, hatte Loron niemals unter- 
werfen konnen.
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in aller Interesse gewesen. Er setzte Lado in die Wiirde seines 
Vaters wieder ein und gab ihm alle Giiter desselben zuriick, mit 
Ausnahme der Gewehre und einiger hundert Tiere.

Gleichzeitig mit der Expedition gegen Loron war Hauasch 
Muntassar, der Kommandant von Dufile, aufgebrochen, hatte die Re- 
bellen im Siiden, die Magugo, die Madi von Faloro und die Fatiko 
entscheidend geschlagen und in wenigen Tagen den Aufstand voll- 
standig unterdriickt. Auf diesem Feldzuge hatte Hauasch Efendi 
den beriihmten lahmen Balula, den Bruder des Hauptlings Fatiko, 
gefangen genommen und nach Dufile gebracht, wo er im Hals- 
ringe an der Reparatur verdorbener Gewehre arbeiten musste. 
Balula, auch Abu Kera (»der Lahme«) genannt, war der bertihmte 
Waffenschmied des Kónigs Kabarega von Unjoro. Da er in der 
Reparatur der Feuerwafien sehr geschickt war, behielt ihn Hauasch 
in Dufile und nutzte seine Fertigkeit aus. Ais alle untauglicben 
Gewehre der Station ausgebessert waren, liess sich Hauasch von 
Emin seine reparaturbediirftigen Waffen schicken, die von Balula 
samt und sonders wieder in Stand gesetzt wurden.

Wahrend dessen hielten sich die Nachrichten von der Nieder- 
metzelung der Garnison von Bór noch immer aufrecht. Die dortigen 
Neger hatten schon begonnen, die Reąuisitionen zu verweigern. Ais 
der Befehlshaber Abdallah Agha Nemeir mit seinen Lebensmitteln zu 
Ende war, musste er eine Razzia unternehmen, wurde aber auf 
dem Riickwege von den Bór umringt, die unter dem Rufę »Fi 
ssebil Allah« (Fur Gottes Sache) ihn mit seinen Leuten bis auf 
den letzten Mann niedermetzelten. Es ist merkwiirdig, wie dieses 
Schlachtgeschrei des Mahdi selbst von den fernsten wilden 
Vólkerschaften angenommen wurde, die nicht einmal seine Be- 
deutung kannten. Schon in dem letzten Aufstande im Siiden 
war man erstaunt, von den Negern diesen schrecklichen Schlacht- 
ruf zu hóren. Hóchst wahrscheinlich findet diese Erscheinung 
in dem bekannten Nachahmungsvermógen der Neger und der 
Schnelligkeit, mit der sich die Nachrichten verbreiten, ihre Er- 
klarung.

Vita Hassan. 8
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Seit dem oben erwahnten Briefe Lupton’s war von Bahr el 
ghasal keine weitere Nachricht gekommen und Emin Bey blieb 
mit den Angelegenheiten seiner eigenen Provinz beschaftigt. Um 
die Aufmerksamkeit von der gegenwartigen Lagę und von Besorg- 
nissen fur die Zukunft abzulenken, liess er inmitten des Hofes der 
Kaserne in Lado eine Moschee erbauen. Oder konnte die Untei> 
nehmung einen anderen Zweck haben? Etwa um die Mahdisten- 
horden im Falle eines Einfalls zu beschwichtigen? Emins Klug- 
heit, sowie seine Fahigkeit, auch die weitgehendsten Móglichkeiten 
der unbedeutendsten Dinge in’s Auge zu fassen, kónnen eine 
solche Vermutung rechtfertigen. Denn in Lado, inmitten von 
heidnischen Vólkerschaften und fur einige wenige, nicht gerade 
sehr fromme Muhammedaner war das Bediirfnis nach einer Moschee 
wahrlich nicht so dringend, und wenn es bestanden hatte, dann 
wiirde Emin den Bau sicher viel friiher unternommen haben, wo 
er noch nicht von so driickenden Sorgen gequalt wurde. Diese 
Vermutung wird noch mehr dadurch bestatigt, dass Emin spater 
kurz vor der Ankunft der Mahdisten aus seinen Archiven ein 
schónes Koranmanuscript hervorbrachte, den Rest der grossen 
Biichersendung, die Gordon dem Kónig Mtesa von Uganda zum 
Geschenk gemacht hatte. Emin legte es ostentativ auf seinen 
Schreibtisch, neben seine unzertrennlichen Biicher, sein Tagebuch, 
das Buch mit den meteorologischen Aufzeichnungen, den Katalog 
seiner Vógel- und Tiersammlung und ein naturwissenschaftliches 
Werk. Emins kleine Fehler miissen ihm seiner unbestreitbaren 
Geistes- und Herzenseigenschaften wegen verziehen werden, die wir 
in der Folgę noch weiter kennen lernen werden. Die Klugheit, von 
der er schon grossartige Beweise geliefert hatte, hat ihn nie ver- 
lassen. Hóchstens konnte man ihm vorwerfen, sie in manchen Fallen 
zu sehr und dagegen zu wenig Energie angewendet ?zu haben. 
Er wartete nie so lange, bis ihn die Ereignisse tiberraschten, 
sondern suchte ihnen stets im Voraus |zu begegnen. Angesichts des 
beunruhigenden Ausbleibens aller Nachrichten von Chartum und 
in der Yoraussicht, dass die Provinz bald auf ihre eigenen Krafte
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angewiesen sein wiirde, organisierte er demnach die Verteidigung 
und suchte die Zuneigung der Soldaten dadurch zu gewinnen, 
dass er in der Strenge der Disziplin etwas nachliess, sobald nicht 
etwa Lebensinteressen der Armee dabei in’s Spiel kamen. Und 
wenn er die eingeborenen Hauptlinge hatte streng bestrafen 
miissen, so paktierte er darauf mit ihnen; hatte er sieli furchtbar 
zeigen miissen, um sie zu erschrecken, so behandelte er sie giitig 
und wohlwollend, um sich ihrer Zuneigung zu versichern. In 
derselben Voraussicht ordnete er den Anbau der Baumwolle an, 
um Gewebstoffe zu erhalten. Schon fiinf oder sechs Mai friiher hatte 
er die gleiche Verordnung erlassen, doch hatten sich die Befehls- 
haber der Stationen nicht darum bekiimmert. Diesesmal bestand 
er mit besonderem Nachdruck darauf, zumal, da er diesen Befehl 
mit der Abbrechung der Verbindungen mit Chartum und der 
baldigen Notwendigkeit, den Soldaten Kleidung zu verschaffen, 
begriinden konnte.

Am 15. Mai vermehrte eine Feuersbrunst die allgemeine 
Panik. Sie war bei einem Soldaten ausgebrochen und hatte mehr 
ais 200 Hiitten zerstórt, bevor man ihrer Herr werden konnte. 
Am 27. desselben Monats brachte ein Chutari von Ról die 
Schreckenspost mit den drei Briefen des Emir Karam Allah, des 
Feldherrn des Mahdi, von denen der eine an den Mudir, der 
zweite an den Untergouverneur und der dritte an Dr. Junker 
adressiert war.

Man móge uns gestatten, hier vorlaufig inne zu halten, um 
die Geschichte des Aufstandes des Ssudan in seiner Entstehung 
und seinem Verlauf zu erzahlen. Von den Einzelheiten, die wir 
hieriiber aus den sichersten Quellen mitteilen werden, glauben 
wir, ist bisher noch nichts veróffentlicht, weshalb sie fiir den 
Leser von besonderem Interesse sein diirften.

8*
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und Aequatoria.

Bevor wir auf die Ereignisse eingehen, die wahrend der 
letzten io Jahre den Ssudan mit Blut iiberschwemmt haben, 
wollen wir die Geschichte des Landes seit der agyptischen Er- 
oberung samt den Ursachen und der Entstehung des Aufstandes 
kurz erzahlen.

Die Einwanderung des arabischen Elements geht nach der 
Ueberlieferung in die Zeit des Chalifen Muawija, d. h. gegen die 
Mitte des siebenten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung zuriick. 
Diese asiatischen Stamme kamen zum Teil in anscheinend fried- 
licher Absicht, um Weideplatze fur ihre Heerden zu suchen, und 
sammelten sich in dem Lande, bis sie sich zuletzt ais Herren 
festsetzen konnten; zum andereń Teil mit der offen ausgesprochenen 
Absicht, Eroberungen zu machen. Allmahlich iiberschwemmten 
sie das ganze Land, dem sie das Gesetz des Eroberers auferlegten 
und die Eingeborenen ais Sklaven ansahen, mit denen sie einen 
regelrechten Handel treiben konnten. Man behauptet im Ssudan, 
dass der Stamm der Beni Abbas zuerst im Lande angekommen 
sei, ihre Nachkommen sollen die heutigen Schaikije sein. Spater 
wanderten noch andere Stamme, teils direkt von Asien, teils von 
Oberagypten in den Ssudan ein. Von den aus dem Hidjas ge- 
kommenen sind die vorziiglichsten: Schaikije, Bescharije, Haden-
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dowa, Manassir, Schukrije, Hassanije, Beni Arar, Gaalije u. s. w., 
schliesslich die Stamme der Baggara, die am weitesten vordrangen 
und sich schliesslich im Westen vom Strome in Darfur und 
Kordofan festsetzten. Von den aus Oberagypten gekommenen 
Stammen sind ais die wichtigsten zu nennen die Zaidablje, Zebairab, 
Gemeab u. s. w., welche die Namen der Hauptlinge tragen, die sie 
dorthin gefuhrt haben. Bei jeder neuen Einwanderung mussten 
die Eingeborenen den Eroberern von neuem Platz machen. Auf 
diese Weise wurden die alten Vólkerschaften Hamak und Nobat 
zum gróssten Teil bis oberhalb Darfur zuriickgedrangt. Nur eine 
kleine Zahl lebt noch heutzutage zerstreut in den Provinzen Ssennar, 
Faschoda und Fasoglu. Dergestalt ist das eigentliche Nubien 
und ein Teil des Ssudan (Darfur und Kordofan) fast nur von 
Arabem bewohnt. Nur das Gebiet vom 14. Breitengrad bis 
zum Aeąuator im Suden ist noch ausschliesslich von der schwarzen 
Rasse bevdlkert. Aber auch dieser Teil hat nur wegen seiner 
Entfernung und seiner natiirlichen Schwierigkeiten von der Ein
wanderung der Araber frei bleiben kónnen. Wenn aber auch die 
Araber sich in den benachbarten Gebieten des Aequators nicht 
ais Herren haben festsetzen kónnen, so hat sie dies doch nicht 
verhindert, Einfalle zu machen und die Schwarzen zu rauben und 
zu verkaufen. Wohl noch niemand hat den Vernichtungskrieg 
vergessen, den der verstorbene Gessi Pascha, der Gouverneur von 
Bahr el ghasal, mit den Danakla-Handlem (vom Stamme Zebeirab) 
in seiner Provinz zu fiihren hatte und ihre Vernichtung und die 
Gefangennahme ihres Oberhauptes Ssoliman el Sobeir.

Diese Stamme also bildeten die herrschende Klasse im Ssudan, 
die den ganzen óffentlichen Reichtum an sich zogen. Sie besassen 
ausgedehnte Landereien, unzahlige Viehherden und nicht minder 
zahlreiche Scharen schwarzer Sklaven, die, ihrer Heimat mit Gewalt 
entrissen, der hartesten Behandlung unterworfen waren und haufig 
wegen des geringsten Versehens im Dienste oder selbst der 
geringfiigigsten Laune des Besitzers halber unter der Nilpferd- 
peitsche ihr Leben aushauchen mussten. Dies waren die Leute,
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welche der agyptischen Regierung immer am meisten zu schaffen 
gemacht haben und nachdem sie die schwarzen Vólkerschaften 
zur Verzweiflung gegen dieselbe, welche gezwungen war, den 
greulichen Sklavenhandel zu dulden, aufgeregt hatten, schliesslich, 
ais die Regierung diesen Handel abzuschaffen suchte, die Ent- 
stehung des Mahdismus beforderten. Wir haben oben nur die 
Namen der hauptsachlichsten Stamme genannt. Eine vollstandige 
Aufzahlung samtlicher Stamme wiirde zu lang sein und zu wenig 
Interesse haben. Jedoch werden wir nach Bedarf im Laufe der 
Erzahlung noch einige weitere anfuhren. Abgesehen von den 
Stammen der Hadendoa, die bis auf den heutigen Tag Nomaden 
geblieben sind und in den Provinzen Berber, Kassala und an der 
Kiiste des roten Meeres umherwandern, sind die Stamme sesshaft 
geworden und haben sich entweder in den bestehenden Stadten 
niedergelassen oder neue gegriindet. So hat sich in der Provinz 
Dongola einer der alten Stamme aus Oberagypten angesiedelt, 
dessen Nachkommen gegenwartig Danakla (Barabra) heissen, ferner 
die Stamme Schaikije, Manasslr und Robaitat, von asiatischer 
Herkunft.

In der Provinz Berber wohnen hauptsachlich Angehorige der 
Stamme Hadendoa, Gaalije, Ababde, einige Manassir und 
Bescharije, alle aus Asien, ferner Zaidabije, Gemeab und Zebairab 
aus Oberagypten. Die alten Bewohner von Berber, die nun seit 
langem vollkommen verschwunden sind, waren unter dem Namen 
el Mak, el Mongel Arbat u. s. w. bekannt und biłdeten das 
bedeutende und verhaltnismassig gut entwickelte Reich el Fung, 
zu welchem auch Ssennar gehórte. Von diesem Reiche erzahlt 
man, dass einer seiner Kónige, der am beriihmtesten geworden 
ist, namens el Małek el Gahman (der grausame Konig) neben einer 
ausserordentlichen Wildheit verschiedene Herrschertugenden und 
kriegerische Eigenschaften besass. Wahrend er sein Merissa 
(Bier) trank und eine ausgesprochene Vorliebe fur die menschliche 
Leber und Eingeweide hatte, die er roh oder zubereitet ass, war 
er doch um die Hebung der Kultur bemiiht. So hatte er unter



— i ię —

anderem in seinem ganzen Reiche eine Art menschlicher Telegraphie 
eingerichtet, die nach der Tradition vollkommen regelmassig 
arbeitete: Menschen, die in der Entfernung von mehreren hundert 
Metern von einander aufgestellt waren, ubermittelten durch gegen- 
seitigen Zuruf die Nachrichten oder Befehle von der Hauptstadt 
bis an die fernsten Grenzen. Diese Postenlinien waren sehr zahl- 
reich und iiberzogen das ganze Land wie ein Netz. Jedes 
Ereignis, das an der Landesgrenze geschah, konnte auf diese 
Weise dem Kónig bekannt werden, und ebenso schnell konnte 
jeder Befehl von ihm an seine entferntesten Unterthanen gelangen. 
Heutzutage existiert keine Spur mehr von diesen alten Bewohnern 
von Berber, die entweder untergegangen oder im Ssudan zer- 
streut sind.

Wie die Provinz Berber ist auch el Taka (Hauptort Kassala) 
von verschiedenen Stammen bewohnt: Hadendoa, Beni Amr, 
Mannat, el Haikuta, el Hemran, el Schebudenab, Gasraja u. s. w.

Die Stadt Chartum, die friiher die Hauptstadt des ganzen 
Ssudan und Hauptort der Provinzen Chartum, Ssennar und Fasoglu 
war, ist von den Aufstandischen vollstandig zerstórt, die ihr Lager 
gegeniiber von Chartum auf dem westlichen Ufer des Stromes 
in Lm Durman errichtet haben. Chartum war eine ziemlich 
volkreiche und verhaltnismassig civilisierte Stadt mit lebhaftem 
und bedeutendem Handel. Ais politischer und administrativer 
Mittelpunkt des Ssudan war es auch das kommerzielle Centrum, 
wo der Umtausch der Produkte Europa’s mit denen des Ssudan 
sich vollzog. Hier in der Mitte dieses wilden Landes konnte der 
europaische Reisende zu seinem Erstaunen saubere breite Strassen, 
die auf beiden Seiten von Hausern in europaischem Stil mit 
zwei oder drei Stockwerken eingefasst waren, finden, ferner ge- 
raumige und schóne Magazine, die neben den wichtigsten Bediirfnis- 
artikeln auch Luxusgegenstande enthielten. Von dieser Stadt 
existieren heutzutage keine Spuren mehr, ausser den wertlosen 
Triimmerhaufen, welche die Horden des Mahdi dort iibrig ge- 
lassen haben. Chartum war vor etwa 80 Jahren, d. h. zur Zeit
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wo die Aegypter den Ssudan eroberten, erbant worden. Seine 
Lagę zwischen dem weissen und dem blauen Nil, dereń Ver- 
einigungspunkt es beherrschte, war in strategischer Hinsicht be- 
wunderungswert gewahlt. Die Provinz Chartum war von Ange- 
hórigen der Stamme Schukrije, Battahin, Baggara, el Mohammadlje, 
Assar el Nabi, Hassanije u. s. w. bewohnt. Die Bevólkerung der 
Hauptstadt selbst war von Leuten aller Rassen und Nationen 
zusammengesetzt; doch bildeten den iiberwiegenden Teil Araber 
von Aegypten, und Mualledin, d. h. eine Mischrasse von agyp- 
tischen und ssudanesischen Arabem. In der Nahe von Chartum, 
drei Stunden nach Siidosten, in den Ortschaften Sobat und Hellet 
el Begeir, existierte eine von den Mahdisten vollstandig ausgerottete 
Yólkerschaft, die in ihrer Art ebenso merkwiirdig wie interessant 
war. Von durchaus unbekannter Herkunft, aber anscheinend 
seit langen Jahrhunderten hier angesessen, unterschied sie sich von 
den iibrigen Stammen des Ssudan durch ihren friedlichen Charakter, 
wie durch die Schónheit ihres Kórperbaues, sodass sie mit ihren 
regelmassigen Ziigen und dem vollkommenen Ebenmass ihrer 
Glieder Bronzestatuen glichen. Die Stadt Sobą kónnte sehr wohl 
das alte Nepata, das schwarze Theben sein, wohin sich der 
Kónig Sabako mit seinen Truppen zuriickgezogen hatte.1) Es 
existieren dort zahlreiche Ueberreste antiker Monumente, die zur 
Geniige beweisen, dass die alte Civilisation Aegyptens sich bis in 
diese entfernten Gegenden hin erstreckt hatte. Man sieht dort 
verfallene Tempel, zerbrochene und weithin zerstreute Saulen und 
Granitstatuen in ziemlicher Anzahl, von denen manche noch ganz 
gut erhalten sind. Die Bewohner dieser beiden Ortschaften be- 
fassten sich hauptsachlich mit der Herstellung roter Ziegel, die sie 
in Chartum sehr billig, das Tausend fur einen Thaler (4,50 Francs), 
verkauften. Der Hauptling dieses Stammes hiess Abd el Ssałam.

Die Provinz Kordofan ist hauptsachlich von dem Stamme 
Kababisch bewohnt, dem reichsten und machtigsten Teil der Be- 
vólkerung dieser Provinz. Ausserdem sind noch zu nennen die

’) Nepata lag yielmehr am Berge Barkal oberhalb Dongola. B. M.
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Stamme Gauwamea, el Ghodiat, Maganin u. s. w. und die sehr zahl- 
reichen Zweige des Stammes Baggara: Baggara Homr, Hattanije, 
Gime, Selim und Hauasme; die letzteren teilen sich wiederum 
in eine Unmenge kleinerer Unterabteilungen, besonders die Dar 
Bali, Dar Neila, Dar Gauad, Aulad Gabusch, el Rawawka, Dar 
Hamar, el Ghidial u. s. w.

Der Hauptort der Provinz Kordofan ist die Stadt El Obeid, 
dereń eigentlicher Name El Ebejed, d. h. die kleine Weisse ist. 
Nacli der Legende hat die Stadt ihren Ursprung daher, dass ein 
weisser Stier mit seinen Hórnern den Boden auf der Stelle der 
heutigen Stadt aufgewiihlt habe, aus dem trinkbares Wasser her- 
vorsprudelte. Die Menschen waren erfreut, auf diesem Punkte 
in so geringer Tiefe Wasser zu finden, bauten sich dort an und 
griindeten eine Stadt, die sie nach jenem Tiere benannten. Sonst 
hatte die Gegend von El Obeid nur Regenwasser, das sich nur 
kurze Zeit liielt und bald vom Boden aufgesogen wurde, sodass 
sie wegen ihrer Trockenheit fast unbewohnbar war. Trotzdem ist 
in Kordofan die Vegetation prachtvoll. Vor allem baut man Duchn 
(eine Hirseart) in grosser Menge, aus welchem man Brot bereitet. 
Der Duchn erreicht eine Hóhe von drei bis vier Metern, und aus 
jeder Staude entwickelt sich eine grosse Anzahl Halme (bis sechzig), 
von denen jeder eine oder mehrere volle Aehren tragt. Trotz der 
geringen Sorgfalt beim Anbau und der Unzulanglichkeit und Un- 
regelmassigkeit der Bewasserung und unter Beriicksichtigung des 
von den Tieren in den Feldern angerichteten Schadens tragt der 
Feddan (4200 Quadratmeter) im Durchschnitt 10 Ardebb =  circa 
20 Plektoliter Kórner. Ferner wird Mais angebaut, der ebenso 
gute Ertrage liefert. P'erner kommen auch verschiedene Frucht- 
arten sehr gut fort: Aepfel, Granaten, gewohnliche und indische 
Feigen, Citronen, Cremebaume1), Bananen u. s. w. Allerdings 
erreichen letztere weder die Grosse noch die Schóńheit und das 
Parfum, wie in den Aeąuatorgegenden.

*) Annona sąuamosa, arab. Kischta. B. M.
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Die Hauptstadt der Provinz Darfur ist die Ortschaft El Fascher. 
Die Bewohner derselben gehóren zu den Stammen Berged, el Maalije, 
el Reseikat, el Mesrije, Siadlje, Homr, Ta’aischa und Massalit. Die 
letzteren wohnen in dem Gebirge Marra und haben den agyptischen 
Truppen bei ihrem Eindringen einen hartnackigen Widerstand 
entgegengesetzt. Ueberhaupt ist die Bevólkerung von Darfur sehr 
kriegerisch. Die schónste und malerischste Stadt von Darfur ist 
Mellit. Weitausgedehnte Dattelwalder umgeben die Stadt von 
allen Seiten. Die Stadt baut sich amphitheatralisch auf dem 
Abhang des Berges auf und erscheint von fern wie ein Nest 
mitten im Griinen. In Gebel Marra ist der Citronenbaum sehr 
haufig und tragt eine kóstliche Frucht. In der Provinz Ssennar 
beginnt die schwarze Rasse, die alte und urspriingliche Bevólkerung, 
aufzutreten. Die Stamme Hassanlje, Kenane, Rakkahn, Dabbanije, 
Walad Ssabtin, Walad Abu Ginn (Sohn des Teufelskerls), Walad 
Abu Ruf u. s. w. bilden hauptsachlich die Bevólkerung von Ssennar. 
Einige Dórfer hingegen sind von arabischen Stammen bewohnt, 
dereń Ursprung unbekannt ist und die mit dem Namen der 
betreffenden Lokalitaten bezeichnet werden, namlich die Baschagra, 
Missid, Kalakla, Mussallamlje, Walad Madani u. s. w.

Die Provinzen Fasoglu, Faschóda, Bahr el ghasal und Aequa- 
toria sind ausschliesslich von der schwarzen Rasse bewohnt. Nur 
in der Provinz Bahr el ghasal hatten sich zur Zeit Sobeirs einige 
Danakla niedergelassen, die dann gemeinsame Sache mit den 
Mahdisten machten, das Fand raumten und mit diesen im Ssudan 
ein Leben begannen, dessen Losung Mord und Pliinderung war.

Um zu rekapitulieren, so finden wir die arabische Rasse aus
schliesslich herrschend in den Provinzen Dongola, Berber, Taka 
oderKassala, den Kiisten von Ssuakin, und Magsaua, den Provinzen 
Chartum, Kordofan und Darfur. In Ssennar finden wir die arabische 
und schwarze Rasse mit einander gemischt und in Fasoglu, Faschóda, 
Bahr el ghasal und Aeąuatoria die schwarze Rasse ausschliesslich 
herrschend.



K A P I T E L  XII.
Religion. Sitten und Gebrauche. Mut des Arabers. Seine Unempfmdlichkeit 
gegen Schmerz und seine Todesverachtung. Der Ssoth oder Peitsche. Die 
Hochzeitsfeier. Die Merara und der Selat (Lieblingsspeisen). Die Saffa oder 
Hochzeitszug. Die Ghalwa oder Brauttanz. Pomadę. Delka und Lachocha. 
Sehama. Beschneidung der Knaben und Madchen. Begrabnisceremonien. 
Tasmighat el Scha’ar oder Haarfrisur. Die Schaigeba. Die Ehe in Kordofan. 
Die Ehe bei den Hassanije. Der Sozialismus des Stammes Walad Abu Gerid. 

Charakter des Ssudanarabers.

Die arabischen Stamme des Ssudan gehóren alle der mu- 
hammedanischen Religion nach hanefitischem Rekenntnis an, falls sie 
sich nicht irgend einer Sekte, wie z. B. den Ssenusije, die erst ganz 
kiirzlich im Ssudan aufgekommen sind, angeschlossen haben. Ihre 
Gebrauche aber differieren von den Muhammedanern der anderen 
Lander in hohem Grade, und die Ceremonien bei den wichtigsten 
Lebensereignissen, die bei den anderen Muhammedanern mit 
geringen Unterschieden dieselben sind, sind bei den Ssudanarabern 
vóllig verschieden. Sie tragen samtlich den Stempel jenes wilden 
Stolzes, jenes Mutes und jener Schmerz- und Todesverachtung, 
die den Grundzug des Charakters dieser Stamme bildet.

Es giebt ein Spriichwort: Die Gebrauche machen die Gesetze. 
Man kann noch hinzufugen, dass sie die Geschichte eines Volkes 
erklaren und rechtfertigen. Um also die Araber des Ssudan 
wirklich zu verstehen, wird es nicht unniitż sein, ihre Sitten und 
Gebrauche kurz zu skizzleren.

Mit geringem Unterschiede ist der Araber des Ssudan derselbe, 
gleichviel, welchem Stamme er auch angehórt. Er ist mutig bis 
zur Verwegenheit, bis zur unbegreiflichsten Tollkiihnheit. Er kann 
nicht begreifen, dass man vor irgend etwas Furcht haben konne.
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Wenn er sieli in die tollkiihnste Unternehmung stiirzt, scheint er die 
Gefahr nicht zu selien und sich von derselben keine Rechenschaft zu 
geben. Wenn ihm der Tod in Sicht, sicher und unfehlbar ist, so halt 
ihn dies nicht auf; und wenn er umkommt, folgen ihm die andern, 
ohne dass sein Tod sie zum Innehalten oder Nachdenken bewegen 
kónnte. Gegen den Schmerz scheinen sie von Eisen zu sein oder ihr 
Nervensystem ist derart abgestumpft, dass sie vóllig unempfindlich 
sind. Hierfur mógen einige Thatsachen, die von noch lebenden 
Personen bezeugt werden, ais Beweis dienen. Ein Mann in Chartum 
nimmt in meiner Gegenwart eine gltihende Kohle, streckt sein 
Bein aus und mit unerschtitterlichem Gleichmut legt er die Kohle 
auf eine Wunde. Ein weisslicher Rauch steigt auf, ich hóre das 
Knistern des verbrannten Fleisches und ich spiire den starken 
Fettgeruch, der sich davon verbreitet. Ich beobachte den Mann, 
der unbeweglich bleibt; keine Muskel in seinem Gesicht zuckt 
und auch nicht das geringste Anzeichen von Schmerz macht sich 
bemerkbar; ais er endlich dieses neumodische Brennmittel ab- 
nimmt, sagt er zu seinem Bein: »Wenn du in drei Tagen nicht 
heil bist, schneide ich dich ab,« wobei er seinen Dolch spielen liess. 
Ich weiss nicht, ob das Bein diesen Rat beherzigt hat, da ich den 
Mann nicht mehr gesehen habe; ich bin aber fest iiberzeugt, dass 
er es sich mit derselben Kaltbliitigkeit abgeschnitten haben wiirde, 
wie er es gesagt hatte.

Ein anderes Beispiel. Ein Kameelreiter bittet eine Frau, die 
vor der Thiir ihrer Hiitte sitzt, um Feuer fur seine Cigarrette. Die 
Frau bringt ihm in der blossen Hand eine gltihende Kohle. Er 
wiirde sich ihr gegeniiber feige vorgekommen sein, wenn er sie 
in der Gleichgiiltigkeit gegen den Schmerz nicht hatte iiberbieten 
kónnen. Er fasst also die Kohle mit den Fingern, legt sie auf 
sein nacktes Bein, wirft seine fertige Cigarrette auf die Erde, zieht 
seine Biichse heraus und drelit sich langsam und gelassen eine 
neue, wahrend sein Fleisch brannte. Ais er mit der Cigarrette 
fertig ist, nimmt er die Kohle mit den Fingern und ziindet die 
Cigarrette an. Darauf wirft er das Feuer zur Erde, macht der
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Frau seinen Ssałam und setzt seinen Weg fort. Es wiirde iiber- 
flussig sein, diese Beispiele zu vermehren. Es ist allbekannt, dass 
die Ssudanaraber bei ihren Belustigungen ihren Mut darin zu 
zeigen suchen, dass sie sich mit dem Dolche Arme, Beine und 
Brust zerhacken oder sich mit entblósstem Oberkórper in den 
grossen Haufen setzen und sich von allen aufs heftigste mit der 
Nilpferdpeitsche schlagen lassen, ohne dass sie mit den Wimpern 
zucken, selbst wenn das Blut in Strómen herabrinnt und Fleisch- 
fetzen sich bisweilen unter der Peitsche loslosen, denn bei dem 
geringsten Anzeichen von Ungeduld oder Schmerz werden sie fur 
feige gehalten und aus der Gesellschaft ausgestossen.

Mit seinem bewundernswerten Mut verbindet der Ssudan- 
araber eine Beweglichkeit und Gewandtheit, die ihn zu einem 
gefahrlichen Gegner im Kampfe machen. Zudem besitzt er einen 
eigenen Stolz und ist den Seinigen gegeniiber von ungewóhnlicher 
Aufrichtigkeit und Treue. Ehemals kannte er die Liige nicht, 
noch jetzt sind Leute zu finden, die lieber ihren Kopf verlieren, 
ais liigen, doch hat die ansteckende Beruhrung mit dem agypti- 
schen Element schon die meisten verderbt. Wie die meisten 
Orientalen iiben sie Gastfreundschaft im weitgehendsten Masse. 
Ihre Gebrauche, die wegen ihrer Originalitat sehr merkwiirdig sind 
und sich von denen der anderen muhammedanischen Vólker be- 
deutend unterscheiden, verdienen besondere Erwahnung. Wir 
geben deshalb in folgendem eine Beschreibung der Feierlichkeiten 
bei den wichtigsten Lebensereignissen, der Heirat, der Beschneidung 
und der Beerdigung.

H ochzeit.
Piane zu ehelichen Verbindungen reifen hier wie auch ander- 

warts gewóhnlich bei P'estlichkeiten. Wenn ein junges Madchen 
bei einem solchen Fest mit ihrem Tanz oder sonst wie die Auf- 
merksamkeit des Mannes erregt hat, so sucht er sich im Stillen 
iiber ihre Eigenschaften, ihre Eltern und Verhaltnisse zu informieren. 
Sodann lasst er die Eltern auf ihre Bereitwilligkeit hin ausforschen 
und wenn er die Gewissheit erlangt hat, mit seiner Bewerbung
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nicht abgewiesen zu werden, so sucht er in Begleitung von zwei 
Freunden oder Angehórigen die Eltern des Madchens auf und 
teilt ihnen offen sein Verlangen mit. Wird darauf eingegangen, 
so reicht mail ihm ein Glas Syrup und bestimmt den Betrag der 
Mitgift in Geld und in Vieh, die Beschaffenheit der Aussteuer u. s. w. 
Ist man dariiber einig geworden, so wird der Besuch zum Essen 
eingeladen. Die bei solcher Gelegenheit standigen Lieblings- 
gerichte, zu denen natiirlich sehr reichlich Merissa (Bier) genossen 
wird, sind die Merara und das Selat. Die Merara ist ein Gemisch 
aus Leber und rohen gehackten Gedarmen, die mit einer un- 
geheuren Menge sehr starken roten Pfeffers (Schatta), Zwiebeln, 
Salz und Citronen gewiirzt sind; dieses Gericht ist im Ssudan 
sehr beliebt und gilt fiir delikat.

Um das Selat zu bereiten, legt man rotę Ziegel ins Feuer, 
bis sie gehorig erhitzt sind, zieht sie dann heraus und breitet 
Fleisch darauf aus, das einen vorziigłichen Braten abgiebt. An 
einem der folgenden Tage schickt der Brautigam die versprochene 
Mitgift, namlich die verabredete Zahl von Ochsen, Kiihen, 
Schafen u. s. w., und eine bestimmte Anzahl von Prasentierbrettern 
mit der festgesetzten Summę von Thalern, Seife, Kaffee, Zucker, 
ferner die Stoffe und Leinewand, welche die Aussteuer bilden.

Die Mitgift und die Aussteuer werden in feierlichem Auf- 
zuge von den Angehórigen des Brautigams nach dem Hause der 
Braut getragen. Wahrend des Zuges lassen sie die Dalluka1), 
Gesang und Sagharit* 2) ertónen. In dem Hause der Braut wer
den die Gegenstande, welche die Mitgift und die Aussteuer bilden, 
in einer Kaa ausgestellt, wo sie die Eingeladenen, Angehórige 
oder Freunde besichtigen kónnen. Wenn der Hochzeitstag 
gekommen ist, bleibt der Brautigam mit seinen nachsten Freunden 
im Hause; erst nachmittags findet nach altem Herkommen der 
Hochzeitszug (Saffa) statt.

Eine Art Pauke, welche in gleichmassigen Zwischenraumen geschlagen wird.
2) Freudenschreie, welche dadurch hervorgebracht werden, dass man die

Ztmge im Gaumen vibrieren la$st.
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Der Brautigam steigt zu Pferde in Begleitung seines Wislr1). 
Er halt in der Hand eine Nilpferdpeitsche (Ssoth) und ist mit 
Glasperlen der verschiedensten Art und kleinen Muscheln ge- 
schmiickt; ferner tragt er Armbander, die nacli seinen Mitteln 
von Eisen, Silber oder Gold sind, ausserdem ein Perlenarmband 
mit einem grossen buntfarbigen Seidenband, welches ihm vom 
Handgelenk herabhangt und Ghartak heisst. Alle seine Freunde 
und Verwandten folgen ihm in langem Zuge. Immer von einem 
Wisir begleitet, sprengt er rechts und links, vorwarts und riick- 
warts, wobei er seine Peitsche knallen lasst und das Band, das 
ihm von der Hand herabhangt, schiittelt, und der Zug bewegt 
sich unter den Tónen der Dalluka. Die jungen Leute zu Fuss 
oder zu Pferde und bis zum Giirtel entblósst, laufen und springen 
um die Madchen herum und schlagen einander mit der Nilpferd
peitsche derart, dass man das Blut von ihren Schultern herab- 
fliessen sieht. So bewegt sich der Zug durch das ganze Dorf 
unter den monotonen und betaubenden Klangen der Dalluka und 
dem unheimlichen Knallen der Peitschen, welche auf den Schultern 
der jungen Leute bleibende Spuren zuriicklassen. Wenn das Dorf 
sich in der Nahe des Nils befindet, so geht der Zug bis an seine 
Ufer, bevor er umkehrt; bei den Ssudanesen steht der Strom in 
ebenso lioliem Ansehen, wie bei den alten Aegyptern. Hierauf 
kehrt der Zug in das Haus der Braut zuriick, wo das Hochzeits- 
mahl aufgetragen wird, bei welchem der Merissa - Genuss eine 
grosse Rolle spielt. Das Mahl verlangert sich bisweilen bis drei 
Uhr* 2), wo dann die Eingeladenen sich verabschieden. Die Eltern 
der Braut wahlen dann 3 oder 4 Madchen von derselben Gestalt 
wie die Braut aus, lassen sie gleiche Kleider anziehen wie diese 
und sie mit ilir zusammen in der Ecke eines grossen Zimmers 
Platz nehmen, welch letzteres nur sparlich erleuchtet wird. In

Das Wort, das eigentlich Minister bedeutet, entspricht hier dem Brautigam- 
fiihrer bei uns.

2) d. h. nach Sonnenuntergang, etwa 9 Uhr abends. B. M.
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einiger Entfernung davon setzen sich alle verwandte oder 
befreundete Frauen, worauf man den neuen Ehemann hereinfiihrt. 
Wir treten mit ihm herein, um das sonderbare Schauspiel, welches 
sich nun entwickelt, mit anzusehen. Auf einer Seite hocken die 
Zuschauerinnen, bunt durcheinander am Boden; im Hintergrunde 
sitzen im Halbdunkel vier oder fiinf Personen in einer Reihe, alle 
haben das Gesicht mit einem Zipfel ihres Gewandes verhtillt und 
weinen und seufzen unisono wie erschreckte Turteltauben. Der 
jungę Ehemann weiss sehr wohl, dass eines von den in der Ecke 
sitzenden Madchen seine Erau ist, aber wie soli er sie erkennen? 
Wenn er den glticklichen Einfall gehabt hat, sich fur diesen Fali 
mit einer der alteren Frauen vermittelst Geld in Verbindung zu 
setzen, so geht die Sache leicht: ein jedem Anderen unmerkliches 
Zeichen weist ihm seine Erau, er geht direkt auf sie los und 
ergreift sie. Im anderen Falle muss er sehen, wie er sich hilft 
und auch auf gut Gliick die erste fassen, welche ihm in die Hand 
fallt. Sie lauft ihm davon, noch immer verschleiert, um ihn in 
der Illusion zu lassen, er ihr nach, ergreift sie wieder, aber sie 
entgleitet ihm unter den Handen wie eine Schlange und durch- 
lauft das Zimmer nach allen Richtungen. Abermals ergreift er 
sie und entreisst ihr den Schleier mit Gewalt, findet aber zu seiner 
bittern Enttauschung, dass es nicht seine Erau ist. Er lasst sie 
los, um unter den andern die richtige zu suchen. Wahrend 
dieses kurzeń Zwischenraumes hat aber die erste Zeit gehabt, sich von 
neuem zu verhtillen und sich schleunigst zwischen ihre Gefahrtinnen 
zu setzen, sodass der Mann bei seinem weiteren Suchen, wenn 
der Zufall will, wieder dieselbe treffen kann.

Dieses Spiel dauert zuweilen bis zum Morgen, jedenfalls so 
lange, bis der Mann endlich das Gliick hat, seine Frau zu treffen. 
Dann fiihrt er sie in ein anderes Zimmer und kratzt ihr vor ihren 
Freundinnen und Verwandten mit seinen Fingernageln, die er 
sich hierfiir hart und lang hat wachsen lassen, Arme, Schultern 
und Hiifte, bis das Blut herabrinnt. Hierbei versucht die Braut 
sich von ihm loszureissen und zu entfliehen. Nun beginnt die
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Ghalwa oder Brauttanz, welcher die Schande und die verletzte 
Scham der neu Verheirateten darstellen soli. Der Mann tritt 
an seine Frau heran und presst sie mit aller Kraft zwischen seine 
Arme; mit einer ausserordentlichen Geschicklichkeit entwindet sie 
sich seinen Handen und lauft davon. Er ergreift sie von neuem, 
sie windet sich zwischen seinen Armen, lasst sich zur Erde fallen, 
und wenn er seine Arme óffnet, um sie aufzuheben, ist sie schon 
auf und davon. Er fasst sie dann wiederum; ermiidet und erschópft 
kann sie keinen energischen Widerstand mehr entgegensetzen; 
trotzdem windet sie sich noch immer unter Stóhnen und 
verstellten Thriinen zwischen seinen Handen und macht ver- 
gebliche Anstrengungen, loszukommen. Wenn ihre Krafte sie dann 
vollstandig verlassen haben, so neigt sie sich nach ruckwarts iiber 
und lasst den Kopf herabhangen, ais ob sie in Ohnmacht gefallen 
ware. Der Mann richtet sie dann auf und setzt sie nieder, damit 
sie sich erholen kann. Dieser wilde und barbarische, aber 
malerische und anziehende Tanz wird unter den Klangen einer 
kleinen Dalluka und dem Gesang der Zuschauerinnen aufgefiihrt. 
Wenn die jungę Frau sich wieder geniigend erholt hat, beginnt 
der Tanz von neuem, und wenn sie schliesslich umzufallen droht 
und einer der Anwesenden ihr eine besondere Ehre erweisen will, 
so umfasst er sie, richtet sie auf und lasst Daumen und Zeige- 
finger seiner freigebliebenen Hand vor ihrem Gesichte zum Zeichen 
der Ehrerweisung knallen. Dieser Tanz oder Ghalwa ist zwar nicht 
strenge Regel, aber gewóhnlich bestehen die Eltern, zumal die 
der Braut, darauf, dass er stattfindet. Bisweilen wird er auf 
einem óffentlichen Platz aufgefiihrt; aber wenn der Brautigam sich 
weigert, sich und seine Braut óffentlich zur Schau zu stellen, halt 
man ihn im Hause in Gegenwart der nachsten Bekannten 
ab. Die Ghalwa hat den Zweck, dem Brautigam, den Angehórigen 
und Freunden zu zeigen, dass die Braut keinen Kórperfehler 
hat, sondern wohlgebaut und behend ist. Wenn der Tanz 
voriiber ist, ziehen sich die neuen Gatten in verschiedene 
Zimmer zuriick, um sich auszuruhen. Jetzt erhalt der Mann die

Vita Hassan. 9
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Delka (eine Art Massage). Sie wird gewóhnlich von einem Farcha 
(jungen Sklaven) und zwar in folgender Weise ausgefiihrt. Der 
ganze Kórper von Kopf bis Fuss wird zweimal stark ein- 
gerieben, das erste Mai mit einer Art Teig, welcher Delka 
heisst, das zweite Mai mit einer Art besonderer Pomadę, Namens 
Lachocha.

Die Delka besteht aus gemahlenem Mais und Kardamom, 
was zusammengestampft und in einen Teig geknetet wird. Die 
Lachocha-Pomade besteht aus Kardamom, Gewiirznelken, Ssantal- 
Essenz und Dofra1). Das Ganze wird gestampft und mit Sesamól 
und Rindermark (Wadak) vermischt.

Die Delka hat den Zweck, den Kórper zu reinigen und zu 
kraftigen; wenn er gut gereinigt ist, wird er mit der Lachocha 
eingerieben, um ihn zu parfumieren. Gleichzeitig starken diese 
Essenzen die Haut und werden ausserdem ais Aphrodisiacum 
betrachtet.

Das ganze Hochzeitsfest nebst Tanzen und Gesangen dauert 
7—40 Tage. Erst am letzten Festtage darf der Gatte, der bis 
dahin seiner Frau nur einige Liebkosungen hat erweisen kónnen, 
einige Faden ihres Rahad ablósen. Der Rahad ist ein Feli, 
welches in Form eines Gtirtels den Bauch und die Hiiften bedeckt 
und in seinem unteren Teile in eine Menge kleinerer Faden 
zerschnitten ist, welche auf die Beine herabhangen. Er bildet die 
einzige Bekleidung der Negerinnen oder Sklavinnen. Ausserdem 
wird er von der Braut bei der Hochzeit angelegt, aber nur fur 
die Stunden, wo sie zum ersten Mai ihre Pflichten ais Gattin zu 
erfullen hat. Jedoch ist die Neuvermahlte bis zu diesem Augen- 
blick noch nicht in Wirklichkeit Frau. Die Ungliickliche ist namlich 
vollstandig vernaht, derart, dass sie nur eine kaum wahrnehmbare 
Oeffnung fur den Abfluss des Urins hat. Wir werden die Be- 
schreibung dieser abscheulichen Verstiimmelung in dem Abschnitte 
uber die weibliche Beschneidung geben. Der jungę Ehemann

ł) Die Dofra wachst im Ssudan, sieht wie Fischschuppen aus und besitzt 
einen sehr angenehmen Geruch,.
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hat jedoch gut warten, dass man ihm die Ausiibung seines Rechtes 
erlaube; er muss den Eltern vorerst noch eine zweite Mitgift 
zahlen, sie bitten, und irgend eine alte Frau intervenieren lassen, 
damit die Eltern endlich vermittelst eines Messerschnittes durch 
die vernahte Partie ihm die Geltendmachung seines Rechtes er- 
móglichen; nun muss er noch warten, bis die Wunde geheilt ist. 
Diese Operation heisst Ssehama.

Die neu Verheiratete darf ohne Verletzung der Sitte zu 
ihrem Mannę nicht sprechen, und er muss geheim halten, wenn 
sie zu ihm gesprochen hat, um sie nicht zum Gegenstande 
des Hohnes und bitteren Tadels werden zu lassen. Er muss 
die Eltern bitten, und namentlich diesen wieder etwas zahlen, 
damit sie der Tochter erlauben, mit ihrem Mannę sprechen zu 
diirfen.

Wenn die Frau ihrer Niederkunft entgegensieht, wartet ihrer 
noch eine furchtbare Verstiimmelung, Le nouveau ne ne doit 
pas passer par la route frayee et connue, on coupe les muscles 
de la femme au pli de sa jambe depuis la jointure jusqu’aux 
reins d’un seul cote pour sortir 1’enfant. Nach der Geburt naht man 
diese Oeffnung in gleicher Weise wie die oben bei der Hochzeit 
erwahnte wieder zu und damit ist die Frau in den gleichen 
Zustand wie vor der Hochzeit versetzt. Erst lange Zeit nach 
ihrer Niederkunft macht eine neue Ssehama die Frau fiir ihre 
ehelichen Pflichten wieder fahig.

Niemals spricht die Schwiegermutter mit ihrem Schwieger- 
sohn, es ware ein Schimpf und Schande, nicht allein mit ihm 
zu sprechen, sondern selbst sich vor ihm zu zeigen. Wenn sie 
ihn an irgend einem Platze weiss, wartet sie bis er fortgeht oder 
macht einen Umweg, um ihm nicht zu begegnen. Der Grund 
fiir diese Sitte ist nicht Verachtung der Schwiegermutter, 
ganz im Gegentheil ist im Ssudan die Schwiegermutter der 
Gegenstand einer besonderen Verehrung, und der heiligste Eid, 
den jemand leisten kann, ist der beim Namen seiner Schwieger
mutter.

9'
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B eschneidung .
Die Feier der Beschneidung wird schon mehrere Tage vorher 

durch verschiedene Festlichkeiten eingeleitet. Am bestimmten 
Tage bildet sich eine Prozession aus den Angehórigen und 
Freunden des Helden des Festtages, die das Dorf durchzieht.

Die Beschneidung des Knaben geschieht im Ssudan gewóhnlich 
im Alter von 12— 15 Jahren. Der zu beschneidende Knabe be- 
findet sich an der Spitze des Zuges, und ist ganz wie der 
Brautigam gekleidet und geschmiickt mit dem Ghartak an der 
Faust und dem Ssoth in der Hand und wird von allen seinen 
Freunden umringt, die sich die tiblichen Peitschenhiebe auf die 
Schultern versetzen. Nur der zu beschneidende Knabe bleibt 
wie der Brautigam davon verschont, ohne dass man ihn der 
1'eigheit beschuldigen diirfte. Schon bei anderen Gelegenheiten 
hat er die nótigen Proben abgelegt. Ist der Zug nach dem 
Hause zuriickgekehrt, so wird der Patient auf ein Angareb gesetzt, 
und der Dorfbarbier, der den Chirurgen spielt, beginnt die 
Operation. Der Patient ist von einer grossen Menge Madehen 
und Sklavinnen umringt, welche wahrend der Operation singen 
und tanzen, um ihn zu zerstreuen. Mit Riicksicht auf die An- 
wesenheit dieser Frauen halt er geduldig still und laSst wenigstens 
anscheinend kaltbiiitig die Sache iiber sich ergehen, um keine 
Schwache zu zeigen und von jenen nicht verhóhnt zu werden. 
Die Operation selbst wird auf die gleiche Weise ausgefiihrt, wie 
bei allen Mohammedanern: Eine Pinzette und ein Schnitt mit 
dem Messer ist alles.

Die meisten Bewohner des agyptischen Ssudan, d. h. alle 
Beduinenstamme und ein Teil der Negerbevólkerung (die, welche 
sich den Arabern assimiliert haben) iiben die Beschneidung aus.

Die w eib liche B eschneidung .

Die weibliche Beschneidung, wie sie bei allen Muhammedanern 
ausgefiihrt wird, besteht in der Entfernung eines Teiles der 
Clitoris. Im Ssudan wird statt dessen von den meisten arabischen
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Stammen eine geradezu schreckliche Verstummelung der Frau 
ausgeiibt. Diese barbarische Operation findet, wenn das Madchen 
ein Alter von 6 Jahren erreicht hat, mit denselben Festlichkeiten 
wie bei der Hochzeit statt. —

On coupe avec le rasoir clitoris, les gran des levres et une 
partie la plus proeminente des petites levres en laissant la place 
unie et sans un relief. On reunit ensuite les deux bords par des 
sutures en ayant soin de mettre un petit tubę en roseau tres 
mince, pour maintenir une petite ouverture pour l’ecoulement 
de 1’urin. Au bout de quelques jours les bords se soudent, la 
plaie se ferme, et on peut alors detacher les fils de la suture ainsi 
que le canule de roseau. — La femme est devenue un monstre, 
et 1’operation sacree, ou la sacree operation est achevee.

Andere Qualen erwarten die Ungliickliche spater bei der 
Hochzeit. Diese Prozedur wird bei allen Muhammedanern des 
Ssudan von Berber bis Ssennar ausgeiibt, einbegriffen Chartum, 
Metamme, Schendi, Mussallamije, Walad Madani, Refaa, Haras, 
Ssennar samt ihren Dependenzen. Man sagt, dass diese Operation 
nicht bios durch den religiósen Ritus erfordert werde, sondern 
noch den Zweck habe, eine gewisse Krankheit zu verhindern, 
welche, wie man behauptet, diejenigen Frauenzimmer befallt, 
welche diese Versttimmelung nicht durchgemacht haben.

B eerdigting.

Die Totenzeremonie ist bei den Bewohnern des Ssudan sehr 
einfach und gleicht den Gebrauchen der iibrigen Muhammedaner. 
Angehórige und Freunde versammeln sieli um den Todten und 
tanzen beim Schall der Dalluka, wobei sie weinen und Schreie 
ausstossen. Der Tote wird gewaschen und statt eines Leichen- 
tuches in einige Meter gewóhnlichen Baumwollenstoffes eingehiillt, 
worauf er von seinen Freunden und Bekannten nach dem Kirchhof 
getragen wird.

Jeder der Angehórigen tragt auf dem Gange einen Gegen- 
stand oder eine Waffe, die des Toten Eigentum war. Nach dem
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Trauerhause zuriickgekelirt, ruft man einen Feki (Priester), welcher 
einen und denselben Vers des Koran einige hundert- oder tausend- 
mal rezitiert, je nach der Stellung, die der Verstorbene ein- 
genommen hat. Bei jedem Verse nimmt der Feki ein Steinchen 
von einem Haufen und wirft es in eine Ecke. Wenn das Gebet 
zu Ende ist, zahlt man die Steinchen, um sich zu uberzeugen, 
ob er nicht einen Vers ausgelassen oder vergessen hat. Wird 
die Summę richtig befunden, so wirft man die Steinchen in einen 
oder mehrere Sacke und schiittet sie auf das Grab des Toten. 
So kann man aus der Hóhe eines Steinhugels auf dem Grabę 
die Bedeutung dessen, der darunter ruht, erkennen.

Bei den Frauen geschieht die Beerdigung auf dieselbe 
Weise, nur mit dem Unterschiede, dass bei der Waschung des 
Kórpers auch die Haare gewaschen werden, eine penible und 
umstandliche Arbeit, welche stundenlang dauert. Denn die 
ssudanesische Frau, die fiir ihre Toilette eine ziemliche Menge 
Gummi arabicum und Rindertalg braucht, wascht sich wahrend 
ihres ganzen Lebens den Kopf hóchstens zwei- oder dreimal. 
Man begreift leicht, dass es einige Arbeit erfordert, den Schmutz 
von einigen Jahrzehnten aus den Haaren zu entfernen und sie 
einigermassen glatt und geschmeidig, wie im Naturzustand zu 
machen.

H a a r tra c h t.
Wir haben soeben bemerkt, dass die Frauen im Ssudan nicht 

gerade allzuhaufig sich das Haar ordnen. Z. B. einmal alle Jahre 
gentigt selbst den elegantesten; andere tragen dieselbe Haartracht 
bisweilen mehrere Jahre hindurch. Deshalb machen sie aus dem 
denkwiirdigen Tage, wo sie sich das Haar ordnen, einen Festtag. 
Thatsachlich braucht aber auch die Haartracht nach der Art 
und Weise, wie sie zustande kommt, nicht haufig erneuert zu 
werden. Die Haare werden mit Gummi steif gemacht, und da 
sie niemals mit Wasser in Beriihrung kommen, halten sie sich so 
lange Zeit. Die erste Operation besteht darin, den Gummi in
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die Haare zu bringen, die vorher bis an die Schultern ab- 
geschnitten werden, und sie dann trocknen zu lassen. Diese 
Behandlung heisst Tasmighat el Scha’ar oder Gummierung der 
Haare. Da sie hierdurch zu steif geworden sind und aneinander 
kleben, schreitet man zu der zweiten Operation, die sie ge- 
schmeidiger und Schwarz zu machen bezweckt. Diese zweite 
Behandlung besteht darin, dass man sie mit einer Art Pommade 
aus Wadak (Rindertalg) und verbranntem und pulverisiertem Mais 
einreibt. Die dritte Operation besteht darin, die Haare mit der 
Lachocha zu parfumieren, dereń Rezept wir schon oben bei der 
Beschreibung der Delka mitgeteilt haben. Wahrend dieser ganzen 
Prozedur ist die Patientin von allen ihren Freundinnen umgeben, 
denen ein regelrechtes Festessen vorgesetzt wird; sie essen, 
trinken Merissa, lachen, singen und iiberlassen sich den ver- 
schiedenen Spielen, wahrend die Haarkunstlerinnen bei ihrer 
Arbeit sind.

S ch a ig e b a .1)
Wenn eine Frau vom Stande oder eine, die wegen ihrer 

Schónheit beriihmt ist, sich den Haarputz ordnen lasst, begeben 
sich ihre Freundinnen auf die Strasse, und wenn sie einen Be- 
kannten sehen, kleben sie ihm mit den Worten: »walad el malek 
bejissallem aleik« (»der Kónigsohn griisst dich«) etwas Gummi 
auf das Gesicht und teilen ihm mit, dass die und die Frau sich 
den Haarputz ordnen lasst. Sodann halten sie ihm einen Teller 
vor, den sie bis dahin sorgfaltig vor ihm verborgen hatten. Der 
Betreffende muss nun gute Miene dazu machen und je nach seinen 
Verhaltnissen ein Gold- oder Silberstiick auf den Teller werfen. 
Thut er es nicht, so wiirde er die ssudanesische Galanterie auf 
das gróblichste verletzen. Fur das so gesammelte Geld kaufen 
die Frauen Erfrischungen und andere Delikatessen.

Diese Schaigeba wird nicht bios bei der Zeremonie des 
Haarputzes, sondern auch bei der Hochzeit und bei der weib-

') Vom Arabischen Sche agib, etwas Merkwiirdiges.
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lichen Beschneidung ausgefuhrt. Der Unterschied ist nur der, 
dass man nach dem Grusse: »walad el malek bejissallem aleik« 
sagt: die und die verheiratet sieli oder wird beschnitten, anstatt 
fur: sie lasst sich den Haarputz ordnen.

D ie H o ch ze it in K ordofan .

In Kordofan wird die Hochzeit mit denselben Gebrauchen 
wie anderwarts im Ssudan gefeiert. Nur bei dem Stamm der 
Gauwamea darf sich ein Madchen nicht friiher verheiraten, bevor 
sie ein Kind, das »mu’Inchalu« genannt wird, zur Welt gebracht 
hat. Diese Praxis ist nicht ohne Grund und Zweck. Sie soli 
beweisen, dass das Madchen im Stande ist, zu gebaren, worauf 
im Ssudan der grósste W ert gelegt wird. In zweiter Linie soli 
das Madchen, das nach ihrer Heirat ihre Eltern verlasst, ihrer 
Familie den »mu’in chalu« geben, der spater an ihrer Stelle ihre 
Familie zu unterstiitzen hat. Sie fiillt derart im voraus die Liicke 
aus, die durch ihre Verheiratung in der Familie entsteht.

Bei dem Stamm der Hassamje existiert eine seltsame Art 
der Ehe, welche »bil rob’« oder Ehe auf Viertelzeit genannt wird. 
Die nach dieser Weise verheiratete Frau gehórt fur drei Viertel 
der Zeit ihrem Mannę und geniesst wahrend des letzten Viertels 
eine vollstandige Unabhangigkeit von ilirn. Die Teilung der Zeit 
geschieht auf Grund des gegenseitigen Einverstandnisses. Wenn 
die Frau nicht darauf besteht, wahrend der Zeit, die ihr gehórt, 
das Haus des Gatten zu meiden, kann sie darin bleiben. Trotz 
des Namens »Ehe auf Viertelzeit« ist die Zeit nicht immer in 
diesem Verhaltnis geteilt. Wenn die von dem Mannę gebrachte 
Mitgift nur gering ist, kann die Frau einen bis sechs Tage in 
der Woche frei sein; wenn aber die gegebene Mitgift ansehnlich 
ist, so kann der Mann zu seinen Gunsten in dem miindlichen Ehe- 
vertrag sich bis zu sechs Tage ausbedingen, jedoch muss die Frau 
mindestens einen Tag in der Woche vollstandige Freiheit geniessen.
' Bei dem Stamme der Walad Abu Gerid (»dem Sohn des 
Mannes mit Palmenzweigen«) existiert eine noch sonderbarere
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Sitte: Alle Abende nacli dem Essen findet auf einem óffentlichen 
Platze die religióse Zeremonie des Sikr statt. Der Hauptling des 
Stammes sitzt in der Mitte und ist von einem Kreise Fanatiker 
umgeben, welche unter bestandigen Bewegungen des Kopfes 
Koranverse und Gebete herleiern. Um den Kreis dieser Frommen 
promenieren alle verheirateten Frauen des Stammes, angethan 
mit den schónsten Kleidern, und erwarten das Ende des Gebetes. 
Wenn der Sikr zu Ende ist, so redet jeder einzelne aus dem 
Kreise der Reihe nach den Hauptling etwa folgendermassen an: 
»Ich móchte die Frau von dem und dem aus dem Stamme 
kennen lernen.« Der Hauptling ruft dann sofort die betrefiende 
Frau samt ihrem Mannę und halt ihnen folgende Rede. Zu der 
Frau sagt er: »Der und der wiinscht dich kennen zu lernen; 
wenn sein Verlangen niclit erfullt wird, so wird es dir und deiner 
Nachkommenschaft Ungltick bringen und vielleicht auch Unruhe 
in deinem und seinem Hause anrichten. Gehe also mit ilim, um 
das Unheil zu beschwóren, das euch beide sonst treffen kann.«

Zu dem Mannę sagt er: »Der und der verlangt nach deiner 
Frau; wenn sie sich seinen Wiinschen nicht fiigt, so kann euch 
das Unheil bringen und diesen Mann von seinen Geschaften und 
von seiner Andacht ablenken. Um all dies zu vermeiden, habe 
ich deiner Frau erlaubt, mit ilim zu gehen, und morgen friih 
wird sie wieder zu deinem Hause zurtickkehren.«

Ausser diesem Austausch von Gefalligkeiten wird bei den 
Beduinen der Abu Gerld der Gast, wenn er zu demselben Stamme 
und derselben Konfession gehórt, mit einer ausserordentlichen 
Gastfreundschaft behandelt, die sich selbst auf die Hausfrau er- 
streckt.

Um diese Skizze der Sitten der Araber von Nubien zu ver- 
vollstandigen, wollen wir die Hauptziige seiner moralischen und 
intellektuellen Eigenschaften kurz zusammenfassen.

Der Ssudan-Araber ist nicht beschrankt, sondern im Gegenteil 
fein und intelligent. Nur ist seine Intelligenz durch Erziehung 
nicht ausgebildet und wie bei allen seinen Religionsgenossen durch
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Fanatismus und Fatalismus etwas verdunkelt. Wenn seine 
Religion kein solches Hindernis ware, wiirde der Araber bald 
merkliche Fortschritte machen und im Handel wie in der Industrie 
und selbst in den Kiinsten es bald zu einem hohen Grade der 
Vervollkommnung bringen. Zumal fiir den Handel besitzt er ein 
grosses praktisches Geschick. Er lernt sehr leicht die gangbaren 
Artikel kennen, importiert, exportiert, treibt Tauschhandel m it  
Elfenbein oder Sklaven, ist unermiidlich und thatig und versteht 
sein Geschaft in die Hóhe zu bringen. Ais Handwerker und 
Kiinstler hat es der Araber schon jetzt zu einer gewissen Voll- 
kommenheit gebracht, wenn man die Unzulanglichkeit seiner 
Werkzeuge in gebtihrende Beriicksichtigung zieht. Wenigstens 
fanden auf der Pariser Weltausstellung von 1867 die Kunst- 
erzeugnisse des Ssudan, ciselierte Waffen, Gold- und Silbersachen 
und besonders die Filigranarbeiten, ungeteilten Beifall. Im all- 
gemeinen aber befasst sich der Ssudan-Araber mit keiner 
Arbeit oder Handwerk. Sein Leben und Charakter sind noch 
fast genau die des mittelalterlichen Arabers, wie sie in den 
Romanen gefeiert werden; seinem Stolze ist jede Handarbeit 
wie der Handel gleich verachtlich. Er beschaftigt sich lieber 
mit Viehzucht und Ackerbau, die vor den Ereignissen der letzten 
zehn Jahre sehr bedeutend waren. Aber auch hierfur hat er 
seine Leibeigenen, wie er sie seit dem Tage, wo er plótzlich in 
Afrika erschienen ist, gehabt hat. Die ungliickliche schwarze 
Rasse ist es, die das schreckliche Joch der Sklaverei zu tragen 
hat. Das Leben des Arabers ist das eines Herrn im Mittelalter 
und nur dem Kriegshandwerk, den Raubziigen (Razzias) und der 
Tragheit gewidmet. Letztere ist aber weiter nichts ais Ver- 
achtung der Arbeit, schliesst indess Thatigkeit, Mut, Unerschrocken- 
heit und Todesverachtung, die den Araber in hohem Grade aus- 
zeichnen, keineswegs aus.
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Verwaltung des Ssudan. Die Erlasse des Mohammed Ali. Ahmed Pascha, 
Gouverneur des Ssudan. Abd el Latif Pascha. Ali Pascha Kako. Aufhebung 

des Handelsmonopols unter dem Chedive Abbas.

Wie ich im Vorhergehenden eine kurze Darstellung der Her- 
kunft und der Sitten der herrschenden Rasse im agyptischen 
Ssudan gegeben habe, so will ich im Folgenden die politische 
Geschichte derselben seit der Zeit der agyptischen Eroberung bis 
zur Entstehung der unseligen, aber vorauszusehenden allgemeinen 
Empórung skizzieren, welche Aegypten in wenigen Monaten die 
Frucht einer Kulturarbeit von mehr ais einem halben Jahrhundert 
entriss, um dann iiber die Ereignisse in der Aequatorialprovinz 
zu berichten, welche die óffentliche Aufmerksamkeit auf sich 
gelenkt haben und bisher sehr verschieden dargestellt worden 
sind. Die Beziehungen zwischen der Geschichte des Ssudan und 
dem Ursprung des Mahdismus sind thatsachlich unmittelbare, 
weshalb ein Abriss dieser Geschichte unentbehrlich ist.

Es war im Jahre 1235 der Hedjra (1820), ais Mohammed 
Ali Pascha, der erste Vizekónig von Aegypten und Grunder der 
gegenwartigen Dynastie, nach Herstellung der Ordnung in seinem 
Lande den Entschluss fasste, seine Herrschaft weiter nach Siiden 
auszudehnen. Die Eroberung eines ungeheuren Landes, die Hiilfs- 
ąuellen, welche es spater gewahren konnte, die Hoffnung, dort 
Mineralien zu finden, der sichere Aufschwung, welchen der Handel
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und die Industrie Aegyptens dadurch nehmen mussten, waren 
fiir diesen Entschluss ebenso massgebend, wie die Begierde nach 
Ruhm, sich Lander zu erófłhen, dereń Namen noch ein Ratsel 
waren, und die Hoffnung, die Macht Aegyptens durch Eroberung 
und Ausbeutung dieser ungeheuren Lander viełleicht zu ver- 
zehnfachen.

Im Juli 1820 brach unter dem Kommando des Prinzen 
Ismail Pascha, Sohnes von Mohammed Ali Pascha, eine 6000 Mann 
starkę Expedition, die zum gróssten Teile aus Tscherkessen 
bestand, nach dem Ssudan auf. Ohne Unfall zog sie von Assuan an 
dem Strome entlang nach Dongola; erst an den Grenzen des 
Gebietes von Berber begegnete sie dem ersten Widerstande 
seitens der Eingeborenen von dem Stamme der Schaiklje. Die 
Angreifer machten mit den agyptischen Waffen eine ungliickliche 
Erfahrung und mussten sich unter starken Verlusten zuriick- 
ziehen. Das Expeditionskorps rekognoszierte sodann das ganze 
Land zwischen dem weissen und blauen Nil bis nach Ssennar und 
Fasoglu und machte auf dem Riickmarsch in Schendi Halt. 
Hier wurde ein Lager aufgeschlagen und Lieferungen von den 
Eingeborenen eingetrieben. Der Kónig Nemr (»Tiger«) beeilte 
sich, Holz und Stroh herbeizuschaffen, das vor allem verlangt 
wurde, und haufte es mit Absicht um die grosse Hiitte des Prinzen 
auf. Seine Leute mussten sich bis zum Einbruch der Nacht in 
der Umgebung verstecken. Im Schutze der Dunkelheit liess er 
an dieses Brennmaterial gleichzeitig an mehreren Punkten Feuer 
legen. In einem Augenblick war die Wohnung Ismail Pascha’s 
von einem Feuerkreis umgeben und trotz aller Anstrengungen 
zu seiner Rettung kam er in den Flammen um. Nach dieser 
Schandthat entfloh Kónig Nemr aus Furcht vor der zu erwartenden 
Rache und liess sich an der Grenze von Abessinien in einer 
Landschaft namens El Hemran nieder.

Ais die Nachricht vom Tode Ismail Pascha’s nach Kairo 
kam, gab der Vizekónig dem Mohammed Bey el Defterdar, der 
damals mit einem Korps von 5000 Mann Baschibosuk in Kordofan
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stand, den Befehl, nach Schendi aufzubrechen und den Tod des 
Prinzen zu rachen. Defterdar war von Charakter grausam und 
seine Rache deshalb furchterlich; er durchzog das Land mit 
Feuer und Schwert und schonte weder Weiber, noch Kinder, noch 
Greise. Von Defterdar wurde der Ssudan von der agyptischen 
Grenze bis Kordofan inclusive, d. h. das ganze Stromgebiet 
des weissen Nil und die Bajuda-Wiiste, definitiv fiir Aegypten 
erobert.

1840 reiste Mohammed Ali Pascha selbst nach dem Ssudan. 
In Chartum proklamierte er die Abschaffung des Sklavenhandels, 
richtete eine regelrechte Verwaltung mit Chartum ais Mittelpunkt 
ein und monopolisierte zu Gunsten der Regierung den Handel mit 
den wichtigsten Landeserzeugnissen, Elfenbein und Straussen- 
federn. Aber die Abschaffung der Sklaverei und die Monopolisierung 
des Sklavenhandels, zwei Massregeln, von denen die erste ver- 
friiht und die andere unpolitisch war, saeten den Keim der 
Unzufriedenheit. Die beiden Missgriffe, die spater unter der 
Verwaltung Gordon Pascha’s wiederholt wurden, waren die inneren 
Griinde fiir den Ausbruch des Mahdisten-Aufstandes. Wenn wir 
diese Worte aussprechen, hóren wir die Vorwiirfe des Lesers, 
dass wir uns zu Verteidigern der Sklaverei aufwerfen. Aber im 
Gegenteil sind wir die ersten, welche diese verwerfliche Institution 
und diese starkste Verletzung der Menschenrechte verdammen; 
jedoch von hier ist es noch ein weiter Schritt den Erlass einer 
so tief einschneidenden Verordnung vom politischen Standpunkt 
zu billigen.

Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, dass die Sklaverei 
abgeschafft werden muss und dass sie abgeschafft werden wird, aber 
geschehen kann dies nur durch die Arbeit von Jahrhunderten. 
Der fortschrittliche Umschwung in der menschlichen Gesellschaft 
muss sich langsam vollziehen, wenn anders man ihn nicht er- 
schweren oder gefahrlich machen will. .

Ais Eigenttimer von Heerden wie ais Ackerbauer oder Handler 
kann der Araber ohne die Sklaven nicht existieren und nun will
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man mit einem Schlage ohne Vorbereitung und ohne Uebergangs- 
stadien sie ihm entreissen, d. h. ihm die Hande nehmen, die ihn 
ernahren.

Wir haben gesagt, dass diese Massregel unpolitisch war. 
Denn thatsachlich bildeten diejenigen, welche von der Arbeit 
der Sklaven und von dem Handel mit Sklaven lebten, die iiber- 
wiegende Mehrheit der Bevólkerung von Nubien, Kordofan und 
Darfur, und jenes ungliickliche Verbot machte aus diesen Arabem 
ebenso viele Unzufriedene. Sie konnten sich zwar noch dem 
Handel widmen, aber dieser wurde durch die von Mohammed 
Ali angeordnete, von Abbas aufgegebene und von Gordon wieder 
eingeftihrte Monopolisierung auf ein Minimum beschrankt, welche 
wir ais den zweiten der beiden Missgriffe bezeichnet haben. 
Allerdings waren es Missgriffe, welche Mohammed Ali Pascha und 
Gordon Pascha nur vom politischen Gesichtspunkte zur Last fallen; 
vom menschlichen Gesichtspunkte aber machen sie ihnen Ehre 
und zeugen fiir die Humanitats-Ideen, von welchen beide Manner 
erfiillt waren.

Mohammed Ali setzte der Verwaltung des Ssudan Offiziere 
an die Spitze, die er aus seinem Heere mit besonderer Sorgfalt 
auswahlte. Er ernannte Steuererheber und Befehlshaber, welche 
tiber die óffentliche Ruhe und Sicherheit zu wachen hatten, zu 
welchem Zweck er auch eine geniigende Militarmacht im Ssudan 
zuriickliess.

In dem Werke des Dr. Abbate Pascha, Vorsitzenden der 
vizekóniglichen geographischen Gesellschaft in Kairo, vom Jahre 
1858, finden wir drei Edikte Mohammed Ali Pascha^,1) die er 
wahrend seines Aufenthalts' in Chartum erlassen hatte und die 
wir hier deshalb wiedergeben móchten, weil sie einen Begriff von 
seiner tiefen Weisheit und bewundernswerten Fiirsorge fiir das 
Wohlergehen des Landes und seiner Bewohner bieten.

Natiirlich Irrtum. Mohammed Ali war schon 1849 gestorben, die be- 
treffenden Edikte riihren von Ssald Pascha her; vergl. auch Merruau, L’Egypte 
Contemporaine, Paris 1858, §. 318 ff. B. M.
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E rla ss  Sr. H oheit des V izekónigs 
an die neuen Gouverneure der fiinf Provinzen des Ssudan: Ssennar, 

Kordofan, Taka, Berber und Dongo la.
(Uebersetzung aus dem Arabischen.)

Chartum, den 26. Januar 1857.

Sie haben vernommen, was mein Herz bewegt und wie sehr 
ich mich um das Gedeihen des Landes und um das Wohlergehen 
seiner Bevdlkerung bekiimmere. Sie kennen auch mein eifriges 
Bemiihen um die richtige Wiirdigung der Mittel, welche ihr 
Gltick hervorbringen und sie vor den Plackereien schiitzen sollen, 
damit sie nach Beseitigung aller Ungerechtigkeit und des Miss- 
brauchs der Amtsgewalt zu einer moglichst gliicklichen Lagę 
gelangen kann.

Ais ich mich nach den Provinzen des Ssudan begab und 
das Elend kennen leinte, in welches sie infolge der iibermassigen 
Steuerlasten, die auf den Ssakijen1) und den Landereien ruhten, 
versunken waren, ganz abgesehen von den Frohndiensten, den 
riickstandigen Steuerforderungen u. s. w., habe ich aus Griinden 
der Gerechtigkeit beschlossen, dieses ganze System aufzugeben, 
und es ist mein Wille, dass die Steuern fortan nach dem Ver- 
mógen der Bevdlkerung verteilt werden, damit die Furcht ver- 
schwinde, und das Land gedeihe, und niemand mehr Grund zur 
Klage und Auswanderung habe. Bei meiner Ankunft in Berber 
habe ich die Schechs und die Einwohner gefragt, welche Massregeln 
ihre Rułie sichern kónnten und was sie an Steuern zu zahlen ver- 
móchten, ohne gedruckt zu werden. Sie antworteten mir mit dem 
Verlangen, dass jede Ssakije mit 250 Piastem besteuert werden 
mdchte. Da aber meine Liebe zu meinem Volke ihm das grósst- 
móglichste Wohlergehen zuteil werden lassen will, und ich be- 
strebt bin, seine Zuneigung zu gewinnen, und damit es sich mit 
seinem eigenen Wohlergehen beschaftigen kann, und da ich 
ausserdem denen, welche ausgewandert sind, jede Besorgnis vor

*) Eine Wasserhebemaschine, welche von Tieren in Bewegung gesetzt wird.
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Plackereien, Ungerechtigkeit und ubermassigen Steuern benehmen 
will, damit sie Vertrauen fassen und zuriickkehren, habe ich be- 
fohlen, von jeder Ssakije nicht mehr ais 200 Piaster zu erheben.

Riicksichtlich der Landereien, welche keine Ssakije haben, 
befehle ich, dass diejenigen, welche auf den Nilinseln liegen, mit 
25 Piastem pro Feddan, und die, welche am Ufer des Stromes 
liegen, mit 20 Piastem besteuert werden sollen.

Ais die Bevólkerung diese bis dahin ihr unbekannten Ver- 
gtinstigungen erfuhr, erreichte ihr Gltick und ihre Freude den 
hóchsten Grad, und wurden ihre Herzen vollstandig zufrieden 
gestellt. Man vergass, was man in der Vergangenheit auszustehen 
gehabt hatte und verspraęh, mit einander in gutem Einvernehmen 
zu leben, und die Ausgewanderten zur Rtickkehr aufzufordern, 
damit auch sie dieses Gliickes teilhaftig werden kónnten.

Ich bin nach Chartum gekommen, um dort die andern 
Schechs und die Notabeln zu erwarten, und wenn die letzteren 
sich rechtzeitig eingefunden hatten, dann wurden sie ais Wirkung 
meiner Gegenwart unter ihnen die Zeichen einer Grossmut haben 
kennen lernen, welche sie bisher nicht erfahren haben. Aber 
nachdem ich Sie zum Gouverneur dieser Provinz ernannt habe, 
miissen Sie sich vor allem und mit Eifer um das Wohlergehen 
der Bevólkerung und um die Mittel bekiimmern, durch welche 
ihre Lagę verbessert und ihre Gemiiter beruhigt werden kónnen, 
und zu diesem Zwecke miissen Sie Ihre ganze Sorgfalt anwenden.

Sie werden die Steuern zu der Zeit der reichsten Ernten 
erheben, d. h. Sie werden jedes Jahr in den drei Monaten, wo 
die Feldarbeiten ruhen, eine Versammlung einberufen. In dieser 
Versammlung werden Sie die Steuerauflagen fiir jeden Monat ver- 
teilen, aber derart, dass diese Auflagen wahrend des ganzen 
Jahres gezahlt w'erden kónnen, ohne die Bevólkerung zu be- 
driicken, ohne Riickstande zu lassen.

Die Versammlung soli aus 12 bis 24 Notabeln der Provinz 
bestehen, je nachdem Sie es fiir das óffentliche Wohl am besten 
halten. In Ihrer Eigenschaft ais Prasident der Yersammlung haben



Sie die Verteilung der Steuern, die Fiirsorge um die geeignetsten 
Mittel fur das Wohlergehen und die Ruhe behufs Konsolidierung 
des Zustandes der Stadte und Dórfer ais Ihre Aufgaben anzusehen. 
Ihre Entscheidungen sollen mir je nach den Massregeln, die Sie 
ergreifen, unterbreitet werden. Die Versammlung wird sich 
ausserdem mit Folgendem zu befassen haben:

Sie werden die Kaschefs, welche gegenwartig die Bezirks- 
haupter sind, ebenso wie die Soldaten im Zaume halten. Sie werden 
in Zukunft nicht etwa, wie es friiher geschehen ist, Soldaten zur 
Steuereintreibung abschicken. Die Dórfer werden selber die Steuern 
fur jeden Monat durch Vermittelung ihrer Schechs einsenden, und 
zur Eintreibung von Riickstanden werden Sie von der Amtsgewalt 
nur unter Beobachtung der Gerechtigkeit Gebrauch machen.

Um die Schechs zu ermutigen, loyal ihres Amtes zu walten, 
habe ich beschlossen, dass zur Belohnung ihrer Dienste auf 
25 Ssakijen eine von der Steuer befreit bleibe, d. h. dass von 
25 Ssakijen Sie die Steuer nur fur 24 erheben dtirfen, ebenso 
werden Sie von den Landereien den Schechs von hundert Feddan 
vier freigeben. Und da in den Dórfern an der Heerstrasse sich 
Hauser befinden, in welchen die Reisenden von den Schechs, 
denen diese Hauser gehóren, eine vollstandige Gastfreundschaft 
erhalten, beherbergt und gespeist werden, bis zu dem Grade, 
dass sie wegen ihrer Gastfreundschaft bertihmt geworden sind, so 
ist es billig, dass meine Grossmut ihnen diese Ausgaben ersetzt. 
Ich iiberlasse demnach Ihrer Ftirsorge, zu priifen und festzustellen, 
wie diese Schechs zu entschadigen sind, so wie Sie es nach 
Verhaltnis des Dorfes fur angemessen finden.

Sie werden von den Schechs die Landereien vermessen und 
die Ssakijen zahlen lassen, und diese werden ihre Aufstellung der 
Mudirije einreichen; und wenn Sie Ihrerseits Leute zu diesem 
Zwecke entsenden und Irrtiimer vorfallen, so werden dieselben 
dafiir verantwortlich .sein.

Die Steuer, wie oben festgesetzt ist, soli mit dem laufenden 
Sonnenjahre (1272) erhoben werden, und was schon seit Beginn
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Vita Hassan. IO
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des Jahres eingegangen ist, soli ais Steuer dieses Jahres in An- 
rechnung kommen. In Gemassheit dieses Reglements soli die 
Steuer fur Landereien bezahlt werden, welche von Regen und 
Ssakijen bewassert werden; falls aber, was Gott verhiiten móge, 
der Nil nicht hoch genug steigt oder kein Regen fallt, soli die 
Steuer nicht erhoben werden.

Fur alles, was die Regierung braucht, Lebensmittel oder 
andere Gegenstande, Kameele oder Menschen, soli der Wert, die 
Miete, oder die Bezahlung der Menschen 2 °/o mehr betragen, 
ais die Einwohner unter einander zahlen und selbst in dem Falle, 
dass der W ert und die Miete der Gegenstande steigen, soli die 
Regierung stets 2 °/o iiber diese Steigerung zahlen; und da zu 
besorgen steht, dass die Schechs in ihrem Eifer fiir das Interesse 
der Regierung den W ert und Preis einer Dienstleistung nicht 
richtig angeben, diirfen Sie zur Vermeidung dieses Uebelstandes 
nichts ohne die freie Zustimmung der Eigentiimer nehmen, damit 
durch dieses Mittel die Wohlfahrt zunimmt, und die Auswartigen, 
wenn sie den Preis, den die Regierung zahlt, sehen, aucli ihrer- 
seits mehr zahlen; ein Mittel, wodurch der Wohlstand des Landes 
zunehmen kann.

Sie diirfen weder Menschen noch Kameele zu Frohndiensten 
heranziehen, Sie miissen die Einwohner ermutigen, Getreide, 
Indigo, Baumwolle und Sesam anzubauen. Sie miissen die not- 
wendigen Einrichtungen zum Pressen der Baumwolle und zur 
passenden Zubereitung des Indigos treffen, damit der Export er- 
leichtert wird, und das Land Nutzen daraus zieht; Sie miissen 
ferner die Einwohner ermutigen, Sesam auszupressen, denn das 
liegt in ihrem Interesse.

Es existieren ferner viele Walder, welche eine Unmenge 
nutzbares Holz enthalten, das teils zum Hauserbau, zu Schiffen 
und ais Brennmaterial sieli verwerten lasst. Es wiirde leicht sein, 
diese Hólzer zur Zeit der Hochflut des Nils nach Aegypten 
hinab zu flóssen. Sie werden dies den Einwohnern begreiflich 
machen und sie zu dieser Unternehmung ermutigen, da die Mehr-
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zalil nur wenig Beschaftigung hat und ihnen eine neue Quelle 
des Wohlstandes hieraus erwachsen kann.

Was das Gliick eines Landes befestigt, ist der Hauserbau in 
den Stadten. Sie miissen aber darauf acliten, dass die Hauser 
nicht quer iiber die Strassen, in dieselben vorspringend, nicht zu 
weit vorwarts oder ruckwarts gebaut werden, wie dies heutzu- 
tage geschieht, sondern dass die neuen Gebaude in gerader Linie 
stehen, ohne dass Sie aber deswegen die alteren Hauser nieder- 
zureissen brauchten. Die neuen Hauser allein sollen nacli diesem 
Prinzip erbaut werden. Jedes Haus soli seinen Garten von einer 
solchen Ausdehnung besitzen, urn das Wasser einer Ssakije oder 
wenigstens eines Schaduf1) zu gebrauchen, damit auf diese Weise 
die Dinge besser organisiert, und die Luft verbessert werde. Die 
Landereien, welche Sie zu diesem Zweck hergeben, sollen 
keine Steuer bezahlen. Sie miissen die Einwohner ermutigen, 
in den Strassen und den Nil entlang Baume zu pflanzen. Diese 
werden ihnen zunachst durch ihre Erzeugnisse und sodann durch 
den Nutzen, den sie an den Strassen und Dammen stiften werden, 
zu Gute kommen.

Streitigkeiten und Prozesse werden vor den Schechs geprtift 
und erledigt werden. In dem Palle aber, dass eine Lósung auf 
diese Weise nicht zu ermóglichen ist, sollen die Prozesse von 
beiderseitig gewahlten Muluks (Schiedsrichtern) gepriift werden und 
in dem Falle, dass sie ihrer Natur nach zu einer Lósung in dieser 
Weise nicht geeignet sind, sollen sie der Mudirije vorgelegt 
werden und was nicht hat erledigt und entschieden werden kónnen, 
soli der Versammlung wahrend der drei Monate, von denen vor- 
her die Rede war, unterbreitet werden. Die Versammlung soli 
diese Saclien priifen und entscheiden. Diejenigen Sachen, welche 
in das Gebiet des religiósen Rechtes fallen, sollen von den Kadis 
entschieden werden. Die Schechs und die Mudirije haben die 
Urteile zu vollstrecken. Die Falle von Mord sollen unter Mit-

x) Eine von Menschen bediente primitive Wasserhebemaschine, die in der 
Hauptsache aus einem Hebebaume besteht. B. M.

i o ’
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wirkung der Mudirije dem biirgerlichen Recht unterliegen, von der 
Mehkeme in der Mudirije und in der oben genannten Ver- 
sammlung in Gegenwart des Kadi und alier derer, denen es zu- 
kommt, untersucht werden, um dann der Mudirije unterbreitet 
zu werden.

Die Angelegenheiten der Beduinen ressortieren von ihren 
Schechs und dem Oberschech.

In dem Falle, dass die Vermógenslage eines Einwohners 
sich verbessert ufid er um Zuweisung von Landereien (wohl- 
verstanden von solchen, welche nicht unter Bebauung genommen 
sind) nachsucht, soli man sie, falls sie herrenlos sind, ihm zu- 
weisen und dariiber an die Mudirije berichten. Ebenso soli es 
gehalten werden, wenn ein Auswanderer wieder in sein Dorf 
zuriickkehrt; in diesem Falle sollen ihm nicht angebaute Landereien 
zugewiesen werden. Sollten aber solche nicht vorhanden sein, 
so soli man es ihm ermóglichen, in seinem Dorfe leben zu kónnen 
und ihm durch Vermittelung der Schechs und Notabeln ein Stiick 
Land anweisen, das fur seinen Lebensunterhalt pro rata jedes 
Mitgliedes seiner Familie ausreicht. Wenn der Ausgewanderte 
eigene Landereien besessen hatte, die infolge seiner Abwesenheit 
vón anderen in Besitz genommen sind, und dariiber ein Zeitraum 
von mehr ais 15 Jahren verflossen iśt, sollen ihm andere Landereien 
des Dorfes angewiesen werden. In dem Falle aber, dass diese 
15 Jahre noch nicht voriiber sind, soli man ihm seine Landereien 
zuriickgeben, denjenigen, welcher sie in Besitz genommen, durch 
andere entschadigen und dariiber an; die Mudirije berichten. 
Sollte es aber in dem Dorfe keine freien Landereien geben, so 
soli man ihm gegeniiber wie mit dem Ausgewanderten verfahren,
welcher keine Landereien besass, woriiber das nótige oben gesagt 
ist,-und wenn solche Ausgewanderten, welche in ihrem Dorfe oder 
in den Dórfern derjenigen, wo sich keine freien Lander finden, 
die ihnen gegeben werden kónnten, solche Landereien zu nehmen 
wiinschen, welche frei und herrenlos sind und zu keinem , Dorfe 
gehóren, und dort ein neues Dorf bauen wollen, um darin zu
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wohnen und zit leben und dafur die Steuern zu entrichten, so 
kónnen ihnen solche ohne Schwierigkeit angewiesen werden.

Wenn die Steuern fiir die Beduineń festgesetzt sind, und ich 
nach meinem Willen Ihnen die Befehle geben werde, sie auf die 
Stamme zu verteilen und den Sćhechs fiir ihre Dienste und fuj- 
die Ausiibung ihrer Gastfreundschaft Vergiitung zu gewahren, 
und wenn dessen ungeachtet, ńachdem einmal die Steuer fiir den 
Stamm auf die einzelnen Mitglieder mit Wissen ihres Schechs 
verteilt ist, und diese Verteilung der Mudirije nicht bekannt 
geworden ist, und wenn dann ein Beduine in seinem Stamm nicht 
zufrieden ist; sondern zu einem andern Stamm iibergehen will, 
man ihn aber zwingt, in seinem Stamme zu bleiben, weil er hin- 
sichtlich seiner Person nicht frei ist, was seine Lagę verschlimmern 
wiirde, so lauft dies meinem Willen entgegen und Sie diirfen 
sich deshalb seinem Uebertritt zu dem Stamm, den er gewahlt 
hat, nicht widersetzen. Die Steuer aber, die er in seinem ersten 
Stamme bezahlt hat, soli von dem, was er zu bezahlen hat, ab- 
gezogen und dem Betrage ! der Steuer, die er in dem neuęn, 
Stamm zu zahlen hat, hinzugerechnet werden.

Wenn eiń Beduine in einem Dorfe Ackerbau treibt und er 
mit der Steuer hierfiir belastet wird und er sie bezahlt, 
so soli er jedoch nicht doppelt Steuer zahlen, d. h. Steuer 
fiir seinen Stamm und Steuer fiir Seinen Acker. Dieses 
ware der Billigkeit zuwider, und ich bestimme deshalb, dass alle- 
mal, wenn ein Beduine in einem Dorfe Ackerbau treibt, der 
Steuerbetrag, den er fiir den Stamm zu zahlen hatte und der 
sich aus den Aufstellungeń, welche die Hauptlinge der Stamme 
einzureichen haben, ergiebt, in Wegfall kommen und ęr nur 
die eigene Steuer fur den Acker, den er bebaut, bezahlen 
soli. Ich befehle dieses, um die Beduinen zu ermutigen, sich 
dem Ackerbau zuzuwenden und sich in Ortschaften nieder- 
zulassen. ' , f

In dem Erlass, den ich Ihnen betrefifś der Besteuerung der 
Beduinen zugehen lasse, werde ich Ihnen gleichfalls Anweisung
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geben, wie Sie hinsichtlich gewisser Nomaden- und Hirtenstamme 
zu verfahren haben.

Riicksichtlich der Gebirgsbewohner, welche in wildem Zustande 
leben und deshalb der Zivilisation zugefuhrt werden miissen, damit 
sie ihrer Absonderung und ihrer Neigung zur Empórung sieh ent- 
wóhnen, bestimme ich, ihnen zwei Drittel der Steuer zu erlassen 
und nur ein Drittel derselben von ihnen einzuziehen. Sie miissen 
ihnen begreiflich machen, dass sie keine Sklaven, sondern frei 
sind. Diese Leute sind gewóhnt, einige Landereien auf den 
Abhangen der Gebirge zu bebauen. Sie werden bemiiht sein, 
sie zu ermutigen, ihnen die Vorteile des Lebens in den Stadten 
begreiflich zu machen, sie zu ermahnen, ihren Ackerbau weiter 
auszudehnen und alles aufbieten, sie hiervon zu iiberzeugen, um 
ihre Zuneigung zu gewinnen. Machen Sie ihnen wohl begreiflich, 
dass, wenn sie sich recht eifrig dem Ackerbau ergeben, ich sie 
von der Steuer befreien werde, welche ich jetzt herabgesetzt 
habe; sie werden so nur die Steuer fur die Landereien allein, 
welche sie bebauen werden, zu bezahlen haben, selbst wenn diese 
Steuer niedriger werden sollte ais die, welche sie fur ihre Berge 
bezahlen. Sie werden sie in diesem Sintie behandeln, um sie zu 
beruhigen und sie auf den Weg der Zivilisation zu leiten. Und 
wenn sie in den Besprechungen, die Sie mit ihnen haben, um 
ihnen dies zu erklaren und sie zu verpflichten, um Aufhebung dieser 
Steuer bitten, so kónnen Sie, vorausgesetzt, dass sie sich dem 
Ackerbau widmen und nur die Steuer fiir die Landereien be
zahlen, dies Gesuch annehmen und mir zur Entscheidung vor- 
legen, damit ich mit ihnen nach ihren Wiinschen verfahre, einzig 
und allein in der Absicht, ihnen Neigung zum Wohlstand und 
zum zivilisierten Leben beizubringen und sie so vor dem Un- 
gemach zu schiitzen, dem sie sonst ausgesetzt sind.

In dieser Weise werden Sie mit den Eingeborenen der 
Gebirge verfahren, welche im Zustande der vólligen Wildheit 
leben. Riicksichtlich solcher Gebirgsbewohner, wie der von Fengh, 
die schon ein wenig zivilisierter sind, werde ich Ihnen meine
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Befehle fiir die Gebirge zugehen lassen, dereń Schechs zu mir 
gekommen sind. Und mit denen, dereń Schechs nicht zu mir 
gekommen sind, werden Sie suchen sich mit ihnen in's Ein- 
vernehmen zu setzen; und nach Beratung mit ihren Schechs 
werden Sie mir berichten, was sie ohne Schwierigkeiten fiir sich 
zalilen kónnen und werden mir eine detaillierte Aufstellung der 
gegenwartigen Steuer, sowie der Betrage, welche sie zahlen wollen, 
einreichen, damit ich Ihnen dann meine Befehle erteilen kann.

Sie haben also die Schechs und die Notabeln zu versammeln, 
ihnen meine Wiinsche vorzulesen und ihnen zu erklaren, was ich 
in meiner Liebe zu meinem Volke beschlossen habe, fur das- 
selbe zu thun.

Ais ich nach Berber und Schendi kam, habe ich die Schechs 
und Muluks nach Wunsch und Wahl der Einwohner ernannt. 
Die Schechs einiger Dórfer waren nicht erschienen. Sie werden 
die Angelegenheiten in dieser Weise fiir die Provinz Dongola 
regeln und sie fur die Dórfer der Provinzen Berber und Gaulein, 
fiir welche sie noch nicht stattgefunden haben, dahin erganzen. 
Sie werden zu Schechs und Muluks diejenigen, welche von den 
Notablen und Einwohnern gewahlt worden sind, nehmen und 
ihnen Ihre weisen Ratschlage erteilen, damit sie sich gut betragen 
und sorgfaltig alles vermeiden, was eine Entfremdung der Be- 
vólkerung herbeifiihren kónnte.

Priifen Sie die Prozesse; sprechen Sie jedem ohne Parteilichkeit 
und mit aller Billigkeit Recht. Wenn jemand wegen eines Ver- 
brechens das Gefangnis verdient, dann werden Sie bemiiht sein, 
diese Sache sofort zu erledigen, damit der Schuldige nicht allzu 
lange im Gefangnis bleibt; denn wenn auch das Gefangnis not- 
wendig ist, um jemanden wegen einer schlechten Handlung zu 
bestrafen, und daraus etwas Gutes hervorgehen soli, damit er in 
Zukunft nicht mehr in die Schlechtigkeit zuruckfallt, und auch 
gleichzeitig diese Strafe ein warnendes Beispiel sein soli, damit 
die anderen sich nicht erkiihnen, Handlungen zu begehen, welche 
die Strafe verdienen, so erlauben jedocli angesichts des Umstandes,
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dass die Eingekerkerten meine Unterthanen sind, meine Milde 
und mein Mitleid nicht, dass sie langer irri Gefangnis bleiben, ais 
sie verdienen; und ich will sie also mit Mitleid behandeln.

Im Falle von Streitigkeiten zwischen der ansassigen und der 
beduinischen Bevólkerung oder zwischen Beduinen unter einander 
haben Sie die Schuldigen unverziiglich zu bestrafen.

Wenn Sie einen Schech oder einen Notabeln rufen lassen, 
und er sich zu kommen weigert, so sollen Sie, da diese Weigerung 
seinerseits unziemlich gegen die Obrigkeit ist, und diese so ge- 
zwungen ist, wegen seiner Weigerung ihn mit Gewalt zu holen, 
einen derartigen Fali ais einen Akt der Empórung betrachten 
und ihn mit Gewalt holen lassen.

Obwohl es mit Riicksicht auf die Gnadenbeweise, die ich 
den Bewohnern des Landes durch Verminderung der Steuern, 
Beseitigung der Frohnden, durch Verhinderung der Plackereien 
und Ungerechtigkeiten nicht notwendig erscheint, dort Truppen 
zu unterhalten, weil die Einwohner behufs Beschiitzung ihres Eigen- 
tums notwendigerweise gezwungen sein werden, sich gegen jeden 
Angreifer zu verteidigen, um nicht der Gefahr, ruiniert zu werden, 
sich auszusetzen, habe ich trotzdem eine geniigende Anzahl 
Regimenter an den verschiedenen Punkten belassen. Seien Sie 
also auf Ihrer Hut, jedweden Angriff zuriickzuweisen, und wenn 
es notwendig sein sollte, dass die Provinzen sich gegenseitig 
Beistand leisten, so thuen Sie es, damit keiner der unter Ihrer 
Leitung stehenden Teile einen Schaden erleide.

Da die Kanonen, welche sich im Ssudan befinden, schweres 
Geschiitz sind, welches man weder im Gebirge noch im Sande 
transportieren kann und das darum von keinem Ntitzen ist, weil 
die Kanonen nur dann ntitzlich sind, wenn sie von einem Ort zum 
andern geschafft werden kónnen, und in Erwagung des Umstandes, 
dass die Kanonen im Ssudan nicht dieser Art sind, habe ich be* 
fohlen, dass man sie zum Teil .zertriimmern und die tibrigen 
zusammenbringen soli.
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Ich habe in der Geslre (Ssennar) das notwendigste an leichtem 
Geschiitz gelassen, der Rest befindet sich in Korosko. Ich habe 
befohlen, ihn nach Chartum zu schaffen; und wenn alle Kanonen 
dort beisammen sind, soli die erforderliche Anzahl nach jedem 
Teil des Landes geschickt werden.

Es ist gleichfalls dringend notwendig und mein lebhaftester 
Wunsch, zu jćder Zeit Nachrichten von Ihnen iiber die Lagę des 
Landes und das, was sich dort zutragt, zu erhalten. Sie haben 
also einen Postdienst fur die Geslre (Ssennar), Kordofan, Taka 
und von der Gesire nach Abu Hamed einzurichten. Alle zehn 
Kameelstunden, d. h. ungefahr fiinf Dromedarstunden, haben Sie 
Stationen fur zwei Dromedarreiter zu errichten, welche die 
Depeschen einander wechselseitig zu iibergeben haben. Sie 
werden ihnen Wohnungen herrichten lassen, damit sie stets dort 
bleiben. Sie werden fur ihre Nahrung, wie fur die ihrer Tiere 
zu śorgen haben. Zwischen Abu Hamed und Korosko werden 
Sie drei Stationen griinden. Die erste in Abu Hamed, die 
zweite in Marat und die dritte in Korosko, um so die Ankunft 
Ihrer Depeschen zu beschleunigen. Fur den amtlichen Dienst in 
der Mudirije werden Sie zehn Dromedare halten.

Wenn Sie jemand angreift, und die Zahl Ihrer Feinde gross 
sein sollte, so dass Sie Verstarkung von Kairo gebrauchen, so 
melden Sie mir dies unverziiglich; und im selben Augenblick 
werde ich Ihnen schicken, was ihr Herz zittern machen, sie ver- 
nichten und zerstreuen soli; und ich werde selb$t kommen, die- 
jenigen zu bestrafen, welche gewagt haben; Unruhe zu erregen 
und: Unheil zu stiften.

Sie miissen wissen, dass die nótigen Vorbereitungen stets in 
Kairo getroffen sein werden, ebenso wie fur den Fali, dass meine 
Gegenwart mit den Truppen, die ich mit mir nach dem Ssudan 
fiihren werde, notwendig sein sollte; und ich werde diejenigen, 
welche ich schuldig finde, exemplarisch bestrafen. Selen Sie aber 
auch iiberzeugt, dass wenn ich hóre, dass die Einwohner von 
Ihnen oder von den Schechs Plackereien zu erleiden haben,
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keiner von Ihnen geschont werden wird. Wissen Sie es wohl, 
und handeln Sie damach, denn dieses ist mein Befehl, der Ihnen 
meinen Willen kund giebt.

Z w eite r  E rla ss  des V izekónigs.
In dem Erlass, welchen ich Ihnen fur die Regulierung des 

Steuerwesens und zur Ausfiihrung der anderen Verordnungen 
habe zukommen lassen, ist gesagt, dass die Steuern auf dieser 
Basis seit dem Sonnenjahr 1272 (Silhigge 1273) festgesetzt sind, 
dass dasjenige, was die Einwohner seit dem Beginn des Jahres 
bis zum gegenwartigen Augenblick bezahlt haben, von der Steuer 
fiir dieses Jahr abgerechnet werden soli, und dass Sie wegen 
meiner Liebe zu meinem Volke Steuerruckstande, welche bis zu 
dem Jahre 1271 ausstehen, von den Einwohnern nicht einziehen 
diirfen.

Aber da dies alles in dem vorigen Erlass nicht deutlich 
genug auseinandergesetzt ist und die Einwohner dieses Landes 
der Schrift unkundig sind, fiirchte ich, sie kónnten glauben, dass 
die Steuerruckstande noch weiter bestehen und sie dieselben 
schulden, weshalb ich sie durch diesen neuen Erlass vollstandig 
beruhigen und ihnen meinen Willen deutlicher kundgeben will, 
damit ihre Freude und ihr Gliick vollstandig seien.

Die Summen, welche seit dem Beginn des Jahres 1272 bis 
zu diesem Tage gezahlt worden sind, sollen nach geschehener 
Abrechnung, wie in meinem vorigen Erlass gesagt ist, von den 
Steuern des laufenden Jahres abgezogen werden, sobald die Listen 
der Sserraf (Rechnungsbeamten) mit der nótigen Genauigkeit 
verifiziert worden sind.

Was diejenigen anlangt, welche bis zum Ende des Jahres 1271 
fiir Ueberschiisse iiber die von ihnen gezahlte Steuer Glaubiger 
der Regierung geworden sind, so will ich, obwohl die Billigkeit 
erforderte, dass diese Ueberschiisse durch Steuernachlasse kom- 
pensiert wiirden, nichtsdestoweniger in meiner Gerechtigkeit, dass 
meine Untertanen in dem, was ihnen zukommt, nichts verliereh
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und infolgedessen allen denjenigen, welche nach einer sorgfaltigen 
und genauen Rechnungspriifung solche Summen zu gut haben, ihr 
Guthaben durch die Steuer des laufenden Jahres kompensiert werde.

In dem genannten Erlass heisst es, dass wenn ein Beduine 
seinen Stamm wechselt, die Steuer, welche er in dem ersten 
gezahlt bat, auf Rechnung des zweiten zu setzen sei, und dass, 
wenn ein Beduine ausserhalb seines Stammes Ackerbau triebe, 
er nur die Steuer fur seine Aecker zu zahlen habe, und dass die 
Steuer, welche er in seinem Stamme gezahlt hat, von der Steuer- 
summe in Wegfall kommen sollte. Aber wenn diese Falle ein- 
treten, und man die Steuer, welche der Beduine in seinem ersten 
Stamme zahlte, von einem Stamm auf den andern iibertragen 
miisste, so kónnten iiber den Steuerbetrag, welchen der Beduine 
in seinem ersten Stamm zahlte, Streitigkeiten entstehen, was 
Ermittelungen und einen grossen Zeitverlust verursachen wiirde.

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, werden Sie sich in 
der Zeit, wo die Steuer von dem betreffenden Hauptling fest- 
gesetzt wird, eine namentliche Aufstellung der Verteilung auf 
jedes Individuum einreichen lassen, welche Sie fur vorkommende 
Falle in der Mudiiije aufbewahren werden.

Es ist gleichfalls notwendig, die Grenzen jedes Dorfes zu 
kennen und die Schechs und Notabeln anzuhalten, diese Grenzen 
zu respektieren und Wachter aufzustellen, welche fur jeden Mord 
oder Diebstahl, welcher innerhalb der Grenzen ihres Dorfes vorfallt, 
verantwortlich sind und den Dieb oder Mórder vorfuhren miissen 
oder anderseits persónlich verantwortlich gemacht werden. Diese 
Massregel ist wegen der Sicherheit der Wege erforderlich, um 
zu vermeiden, dass man die Verantwortlichkeit nicht aufeinander 
abwalzt, was die Untersuchung der Angelegenheiten ausser- 
ordentlich in die Lange ziehen und die Ermittelung der Wahrheit 
sehr erschweren wiirde.

Sie werden also die nótigen Massregeln behufs Feststellung 
der Grenzen jedes Dorfes ergreifen und werden den Schechs die 
Yerantwortung klar machen, welche auf ihnen ruht.
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Bis jetzt wurden die Diebe und Morder, welche zu lebens
langlicher Zwangsarbeit verurteilt worden waren, In die Bagnos 
des Ssudan gesteckt; wenn man sie statt dessen in Bagnos weit 
von ihren Familien und Dorfern transportiert hatte, so wiirde 
die Kenntnis dieser Strafbestimmung sie wahrscheinlich gehindert 
haben, diese schlechte Handlung zu begehen. Mit Riicksicht 
darauf habe ich bestimmt, dass diejenigen, welche im Ssudan zu 
lebenslanglicher Strafe werurteilt worden sind, in die Bagnos von 
Aegypten geschickt werden, um dort ihre Strafe zu verbiissen, 
und dass diejenigen, welche ihre Verbrechen in Aegypten be- 
gangen haben und zur selben Strafe verurteilt sind, sie im Ssudan 
verbiissen sollen.

Die Rechnungen waren friiher an den Generalgouverneur 
eingereicht worden. Gegenwartig aber, wo jede Provinz un- 
abhangig ist, haben Sie ihre Rechnungen alle drei Monate nach 
Kairo einzusenden.

Allen Schechś und Notabeln haben Sie Kenntnis von dem 
Inhalt dieses Erlasses zu geben; Sie werden ihnen den Inhalt 
gehórig erklaren, damit sie sich danach richten.

Dieses ist mein Wille.

D r i t te r  E rla ss  des V izekónigs.

In dem Reglement fur den Ssudan habe ich die Steuer fur 
die Landereien auf 25 Piaster pro Feddan fur die Nilinseln und 
20 Piaster fur die Uferstrecken festgesetzt; aber da es notwendig 
ist, die Grósse des Feddans zu bestimmen, habe ich verordnet, 
dass, obwohl in Aegypten und in den nórdlichen Landesteilen 
der Feddan 333.73 Quadrat-Kassabe, d. h. i 8 1 / s  Kassabe im Quadrat 
betragt, der Feddan im Ssudan 400 Kassabe, d. h. 20 lang und 
20 breit betragen und die Vermessung hiernach geregelt 
werden soli.

Die Lange der Kassabe soli 3 Meter betragen; ich habe 
mehrere ais Muster anfertigen lassen, die an beiden Plndpunkten 
geaicht sind. Gleichzeitig mit diesem Erlass sende ich Ihnen
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eine solche Kassabe, um Ihnen ais Muster zu dienen, damit alle 
fur die Vermessung erforderlichen Kassabe nach diesem Masse, 
nicht grósser und nłcht kleiner, angefertigt werden. Sie werden 
Sorge tragen, dieselben auf die Genauigkeit des Masses hin aichen 
zu lassen, um die Rechnungen danach regeln zu kónnen.

Dieses ist inein Wille.

V ie r te r  E rla ss  des V izekónigs.
In Verfolg meiner Absichten fur die Regelung der Militar- 

verhaltnisse und der Verordnung, die fur diesen Zweck jeder 
Teil des Ssudan zu erhalten hat, werden Sie sich mit dem Mudlr 
der Truppen von Chartum behufs Revision der Soldaten in’s Ein- 
vernehmen setzen, von denen ein Regiment in Ssennar und 
das andere in Taka bleiben wird. Sie werden dieselben ais 
i. und 2. Regiment bezeichnen.

Diese beiden Regimenter brauchen keine Obersten. Die 
Bataillonskommandeure werden die Truppen und die notwendigen 
Arbeiten befehligen, d. h. jedes Bataillon wird unter Befehl seines 
Kommandeurs stehen.

Bei der Revision werden Sie aus den Leuten, welche zum 
Dienst im Regiment nicht geeignet sind, abgesehen von den zu 
schwachen und zu alten Leuten, 4 Kompagnien mit 4 Haupt- 
leuten bilden,um  den Dienst in den 4 Mudirijen, in jeder eine, 
zur Bewachung der Chasne (Schatz) u. s. w. zu versehen.

Ich habe meine diesbeziiglichen Befehle dem Mudir von Chartum 
zugehen lassen und sende Ihnen diesen Erlass, damit Sie sich 
danach richten und Sie nach Beendigung der Revision die 
Kompagnien in die Mudirijen schicken, um sie dort nach meinen 
Befehlen einregistrieren zu lassen.

Dieses ist mein Wille.

Wir wollen jetzt sehen, auf welche Weise der Wille des 
Herrschers von denen, die sich an der Spitze der Regierung dieses 
Landes befanden, ausgefuhrt wurde.
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Ais Mohammed Ali Pascha nach Aegypten zuriickgekehrt 
war, ernannte er Ahmed Pascha, der spater den Beinamen Abu 
Beidan el Gasar erhielt, zum Gouverneur des Ssudan. Es war 
dies der erste Zivilgouverneur. Die genannten Beinamen erhielt 
er wegen seiner Grausamkeit. In Chartum liess er die Ein- 
geborenen ziichtigen, was ihm den ersten Beinamen Abu Beidan 
eintrug, und bei einer Reise durch die Berge von el Taka liess 
er soviel Leute umbringen, dass er el Gasar (der Schlachter) 
genannt wurde. Ahmed Pascha hatte sich durch seine Grausam
keit und Despotismus bald die Herzen der Bevólkerung ent- 
fremdet, weshalb ihm Mohammed Ali auf die Nachricht von dieser 
Auffuhrung den Befehl zuschickte, nach Kairo zuriickzukehren. 
Der Befehl wurde mehrmals aber stets vergeblich wiederholt. Da 
entsandte der Herrscher eine Person mit dem Auftrage, ihn nach 
Kairo zuriickzubringen. Diese Massregel aber hatte keinen Erfolg; 
schon hatte sich Mohammed Ali entschlossen, gegen den Rebellen 
mit Gewalt vorzugehen, ais dieser plótzlich von seinen Frauen, die 
gleichfalls unter seiner Tyrannei zu leiden hatten, vergiftet wurde.

Sein Nachfolger Chalid Pascha starb zwei Jahre darauf, ohne 
etwas Bemerkenswertes gethan zu haben.

Nach ihm wurden Abd el Latif Pascha die Geschicke des 
Ssudan anvertraut. Wahrend seiner dreijahrigen Amtsthatigkeit 
hat er fur die Organisierung des Landes und fiir die Entwickelung 
des Handels viel gethan und namentlich in Chartum zahlreiche 
Gebaude aufgeftihrt, welche seitdem ais Regierungssitz, Kasernen, 
Waffen- und Munitions-Depots u. s. w. gedient haben. Auch 
hat er in seiner ganzen Regierungszeit Abd el Latif nicht nótig 
gehabt, einen Feldzug zu unternehmen oder eine Empórung zu 
unterdriicken. Dank seiner Initiative wurde zum ersten Mai in 
Chartum eine Schule unter der Leitung von Rafaa Bey Rafei, 
einem friiheren Schuldirektor von Kairo, eróffnet. In ihr erhielten 
die Kinder der Notabeln und der ersten Kaufleute der Stadt 
ihren Unterricht. Abd el Latif Pascha kannte den Charakter der 
Leute, welche er beherrschte, vortrefflich. Seine Gtite schloss
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im Notfalle eine gerechte Strenge nicht aus; so war er gleich- 
zeitig geliebt und gefiirchtet, und hauptsachlich deswegen wurde 
wahrend der Dauer seiner Verwaltung der Friede im Ssudan 
niemals ernstlich gestórt. Der Beamte namentlich, den er im 
Zaum zu halten wusste, ebenso die Missbrauche, der Unfug und 
die Unterschleife der Regierungs-Behórden, welche ihr spater die 
Herzen der Eingeborenen entfremdeten, liaben unter Abd el Latif 
Pascha nur selten hervortreten kónnen.

Nachdem er seine Entlassung eingereicht hatte, wurde er 
von Ali Pascha Kako (»Affe«) ersetzt. Er kam in Chartum mit 
2 Bataillonen Infanterie an, welche unter Ibrahim Pascha den 
Feldzug in Syrien mitgemacht hatten. Diese beiden Bataillone 
wurden, das eine unter dem Befehl von Osman Bey el Arnauti 
nach Walad Madani, und das andere unter dem Befehl von Ali 
Pascha Sebastopol nach el Obeid, der Hauptstadt von Kordofan, 
in Garnison gelegt.

Um diese Zeit machte Abbas Pascha, der inzwischen auf den 
Thron Aegyptens gestiegen war und dem die Erhaltung und das 
Wohl des Ssudan am Herzen lag, jene unpolitische Massregel 
des Handelsmonopols riickgangig. Nitn begannen Kaufleute und 
Industrielle aller Nationen nach dem Ssudan zu strómen und die 
Produkte der europaischen Industrie bis zu den fernsten Punkten 
des Landes vorzudringen; seit dieser Zeit datiert die so be- 
trachtliche kommerzielle Bedeutung des Ssudan.

Ais der Elfenbeinhandel von den Arabem wiederum in’s 
Leben gerufen wurde und diese gezwungen waren, das Elfenbein 
von den entfernt isten Punkten transportieren zu lassen und in den 
Negern eine leichte Beute fiir sieli sahen, zumal da der Verkauf 
der Sklaven durch die Unzulanglichkeit der dagegen gerichteten 
Verbote bedeutend erleichtert war, so lebte auch der Sklaven- 
handel von neuem auf und zwar in viel grósserem Umfange; die 
Unzufriedenheit verschwand, aber nur, um spater, in Gordons Zeit, 
wieder hervorzutreten, ais jene beiden Massregeln wieder erneuert 
wurden.



i6o

Unter Ssaid Pascha unternahm der Prinz Halim Pascha eine 
Reise nach dem Ssudan. Er erschien in Chartum am Bord einer 
Dahablje, die von einem Dampfschiff geschleppt wurde. Bald 
nach seiner Ankunft brach die Cholera im Ssudan aus und der 
Prinz musste zu. Lande via Abu Hamed und durch die Atmiir- 
Wiiste nach Aegypten zuriickkehren.
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1857 reiste Ssaid Pascha selbst nach dem Ssudan. In Chartum 
angelangt, beschloss er, da er wegen Schwierigkeiten aller Art 
an dem Nutzen der weiteren Behauptung des Landes zweifelte, 
den Ssudan ganz aufzugeben. Dieser Entschluss wurde sofort 
ausgefuhrt. Die Soldaten und Zivilbeamten wurden verabschiedet, 
die Kanonen vernagelt, und der Befehl zur Vernichtung samtlicher 
Munition erteilt, aber von Chatir Efendi, dem Direktor des Arsenals 
und der Pulverfabrik, nicht befolgt. So wurden die Waffen und 
die Munition gerettet und leisteten spater gute Dienste.

Im Allgemeinen konnte das Land sich bis dahin iiber die 
Aegyptische Okkupation nicht beklagen. Aegypten hat den 
Erzeugnissen des Ssudan ein weites Absatzgebiet eróffnet, in 
welchem Elfenbein und Sklaven leicht und vorteilhaft abgingen. 
Thatsachlich waren seit der ersten Expedition Mohammed Ali’s

Vita Hassan. I
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mehr ais 30 Jahre in einer bis dahin vollstandig unbekannten 
Ruhe und gedeihlichen Entwickelung vergangen. Die Ausdehnung 
des Handels, des Ackerbaues und der Industrie hatten der Be- 
vdlkerung einen erheblichen Wohlstand gebracht, den man zu 
erhalten naturlich eifrig bestrebt war, weshalb die Nachricht von 
der Raumung des Ssudan alles in die grósste Bestiirzung versetzte. 
Die Hauptlinge der bedeutendsten Stamme und die hervor- 
ragendsten Notabeln und Kaufleute wurden in einer Gesamt- 
eingabe an den Vizekónig vorstellig, sie nicht zu verlassen, damit 
das Land nicht in die friihere Anarchie zuriickfiele. Ssaid Pascha 
schenkte ihrer Bitte Gehór und stellte die Regierung des Ssudan, 
aber jetzt auf neuer Basis, wieder her. Zunachst teilte er das 
Land in fiinf Provinzen: 1. die Provinz Chartum, welche Ssennar 
und Fasoglu, d. h. das ganze Gebiet zwischen dem weissen 
und blauen Nil umfasste, und dereń Verwaltung Arakel Bey 
iibertragen wurde; 2. die Provinz Kordofan mit Ali Osman 
Sebastopol ais Gouverneur; 3. die Provinz Taka oder Kassala, 
welche Elias Bey erhielt; 4. die Provinz Berber, zu dereń Gou- 
verneur Ibrahim Bey ernannt wurde; und 5. die Provinz Dongola.

Jedoch wurde der Sklavenhandel von Ssaid Pascha abermals 
verboten, welcher die humanen Gesinnungen seines Grossvaters 
teilte. Da er aber einsah, dass ein blosses Verbot nicht geniigte, 
richtete er auf mehreren Punkten Stationen ein, welche gleich- 
zeitig fiir die óffentliche Sicherheit zu sorgen und die Gallaba 
(Sklavenhandler) wirksam zu iiberwachen hatten. Der Sturm, 
der einen Augenblick beschworen war, erschien drohender denn 
vorher. Auch in der Wiiste von Korosko zwischen Assuan und 
Wadi Halfa wurden Militarstationen gegriindet, um die stets 
schwierige und gefahrliche Strasse durch die Wiiste zu sichern.

Die Riickreise Ssaid Pascha’s nach Aegypten geschah aul 
der Route Atmur Gabra, dem ptaktikabelsten Wege, da Wasser 
und Lebensmittel auf ihm sehr leicht zu beschaffen waren. Vor 
seiner Riickkehr hatte Ssaid ein Expeditionskorps unter dem 
Befehl des Obersten Osman Bey el Ssudani zur Unterwerfung
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der Eingeborenen im Tagalagebirge (Kordofan) abgehen lasseti, 
welche unter einem Hauptling, namens Małek el Nassir, standen. 
Der Feldzug Osman Bey’s nahm ein ungliickliches Ende; der Oberst 
selbst kam um und von dem ganzen Expeditionskorps konnte 
sich nur eine einzige Kompagnie nach Chartum retten, von wo 
sie nach Aegypten zuriickgeschickt wurde.

Um dieselbe Zeit liess Ssald Pascha das Projekt einer Eisen- 
bahn von Kairo nach Chartum studieren. Dieses kolossale Projekt, 
welches die Geschicke des Ssudan und Aegyptens ganz anders ge- 
staltet haben wurde, konnte aber wegen der ungeheuren Kosten 
nicht ausgefuhrt werden. Allerdings existierte die eine Verbindungs- 
linie schon auf dem Nil, und ein kleiner Dampfer konnte in drei 
Monaten von Kairo nach Chartum gelangen; aber abgesehen von den 
ungeheuren Schwierigkeiten dieses Transportmittels, der Passage 
der Katarakten, den Gefahren der Versandung des Fahrwassers, 
ist die Dauer der Reise viel zu lang, was ftir die Entwickelung 
des Handels stets ein ernstliches Hindernis bilden, die Ver- 
bindung der Ssudan-Regierung mit der Zentral-Verwaltung empfind- 
lich erschweren und den Transport von Truppen im Falle der 
Not erheblich verzógern wiirde. Die kiirzeste Route ist, dem 
Laufe des Stromes bis Korosko zu folgen, die gleichnamige Wiiste 
zu Eande bis Korti und von da die Bajuda-Wuste bis Chartum 
zu durchąueren. Diese Route bildet eine ziemlich gerade Linie 
langs des 30. Langengrades.

So kostspielig sich aber auch die Erbauung einer Eisenbahn- 
linie nach Chartum gestaltet haben wiirde, so hatten die Vorteile, 
die Aegypten daraus gezogen liatte, einen mehr ais reichlichen 
Ersatz gebildet und zweifelsohne liatte man die jiingsten Ereignisse 
nicht zu beklagen gehabt, die sich leicht hatten vermeiden lassen, 
wenn man Verstarkungen an Militar schnell nach dem Ssudan 
liatte schicken kónnen. Das Eisenbahnprojekt wurde spiiter unter 
dem Chedive Ismail Pascha mehrmals studiert, namentlich 1866 
und 1871 und schliesslich 1880 unter Taufik Pascha, aber ohne 
jemals ans dem Stadium des Projektes herauskommen zu kónnen.

I
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Arakel Bey wurde nach seinem Tode von Rassich Bey ais 
Gouverneur von Chartum ersetzt. Gegen das Ende seiner Ver- 
waltung brach unter einigen Stammen von Kordofan ein Aufruhr 
aus. Da er sich unfahig zeigte, ihn zu unterdriicken, wurde er 
nach Kairo zuriickberufen und durch Mussa Pascha ersetzt, welcher 
spater zum General-Gouverneur des ganzen Ssudan ernannt wurde. 
Die Einteilung desselben in verschiedene Provinzen wurde jedoch 
beibehalten, und die sammtlichen Provinzen dem General- 
Gouverneur unterstellt, welcher in Chartum residierte. Mussa 
Pascha Hess sich gleich nach seiner Ankunft die Verstarkung 
der Militar-Stationen angelegen sein und verteilte źu diesem 
Zweck 5 Bataillone, welche er mitgebracht hatte. Das I. legte 
er nach Walad Madani, nach Ssennar und Fasoglu, das 2. nach 
Kordofan, das 3. nach Kassala, das 4. nach Mussallamije und 
Refaa, das 5. wurde in Chartum kaserniert. Ausser diesen 
regularen Truppen aus Kairo organisierte Mussa Pascha eine 
starkę Milizmacht aus Irregularen und Baschibosuks und ver- 
pflichtete die Stamme, ihm im Falle der Not eine bestimmte 
Anzahl vollstandig bewaffneter und mit Lebensmitteln versehener 
Leute zu stellen. Die Zahl der Leute, welche derart aufgestellt 
werden konnten, war sehr bedeutend, und die Regierung hatte 
sich derart fur den Notfall wichtige Hiilfstruppen gesichert, welche 
ihr nichts kosteten. Die Waffen derselben bestanden aus Wurf- 
spiess, Lanze und Dolch. Feuerwaffen befanden sich nur in den 
Handen der regularen Regierungstruppen.

Da die Eingeborenen des Tagala-Gebirges sich bisher noch 
immer nicht unterworfen hatten, so brach Mussa Pascha an der 
Spitze von zwei Kompagnien selbst gegen sie auf. Aber auch 
dieser neue Feldzug blieb resultatlos, wenn er auch nicht so un- 
glticklich wie der erste verlief; die Truppen mussten wegen des 
schlechten Wetters nach Chartum zuriickkehren, ohne den Feind 
gepackt zu haben.

Im Jahre 1282 (1864) brach eine Cholera-Epidemie im Ssudan 
aus und forderte, trotz der energischen Gegenmassregeln Mussa
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Pascha’s, eine Menge Opfer, unter welchen der General-Gouverneur 
sełbst sich befand.

Die Verwaltung Mussa Pascha’s war rein militarisch. In dieser 
Hinsicht hat er viel geleistet, aber der Handel empfing keinen 
neuen Anstoss und die allgemeine Lagę des Landes blieb 
die gleiche.

Gleichzeitig mit der Cholera im Ssudan wiitete in Aegypten eine 
schreckliche Viehseuche und man war gezwungen, eine regelrechte 
Jagd auf Rindvieh im Ssudan zu veranstalten, um Aegypten neue 
Zufuhr zu verschaffen. Zu diesem Behufe wurden Truppen in 
kleinen Abteilungen in Zwischenraumen von 3 Stunden den Nil 
entlang aufgestellt, welche alle Rinder in ihrem Bezirk konfiszieren 
und nach Aegypten schaffen mussten.

Die Verwaltung Gafar Pascha Ssadiks, des Nachfolgers Mussa 
Pascha’s, war nicht von langer Dauer; er wurde von Gafar Pascha 
Mas’har ais General-Gouverneur des Ssudan ersetzt und diesem 
Ali Fadli Pascha ais Unter-Gouverneur beigegeben. Die Belehnung 
Gafars wurde in Chartum von Schahin Pascha, einem Spezial- 
abgesandten des Chedive, feierlich vollzogen. Vor seiner Riick- 
reise konnte Schahin die freiwillige Unterwerfung des Małek el 
Nassir, des Hauptlings des Tagala-Gebirges, entgegen nehmen, 
den man vergeblich gesucht hatte durch Waffengewalt zu unter- 
werfen. Die Verwaltung Mas’har Pascha’s war fur das Land in 
jeder Beziehung gliicklicher und wohlthatiger ais die seiner Vor- 
ganger. Er wusste die Sachlage richtig zu beurteilen und hatte 
zu dem Sklavenhandel ein Auge zugedriickt, weshalb er wahrend 
seiner sechsjahrigen Amtsthatigkeit weder einen Aufstand zu unter- 
driicken, noch einen Feldzug zu fuhren hatte. Der Handel er- 
hielt einen neuen Aufschwung und konnte sich im Schutze der 
allgemeinen Sicherheit machtig entwickeln. Mas’har war bei allen 
Vólkerschaften des Ssudan sehr beliebt und sein Abgang wurde 
deshalb aufrichtig bedauert.

Seit dem Beginn seiner Verwaltung hatte er aufVerlangen des 
Chedive eine Sammlung von merkwiirdigen und interessanten und
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schónen Gegenstanden der Industrie des Ssudan, ebenso eine grosse 
Anzahl Vierfussler und Vógel aller Art nach Kairo geschickt. Diese 
Gegenstande kamen dann auf die Pariser Weltausstellung von 1867, 
wo die erstaunte Welt von einem noch in den Windeln be- 
findlichen Lande, wie dem Ssudan, Industriegegenstande, Gold- 
und Silberarbeiten und zumal jene feinen Filigran-Sachen, wegen 
dereń der Ssudan mit Recht beriihmt ist, ausgestellt sehen 
konnte.

In dem Jahre 1866 vermehrten sich die Besitzungen Aegyptens 
um die Hafen Massaua und Ssuakin, welche von der Hohen 
Pforte abgetreten wurden und eine grosse Liicke in den Ssudan- 
Besitzungen ausfullten.

1873 folgte Ismail Pascha Ajub trotz der Opposition Gordon’s 
Mas’har ais Generalgouverneur des Ssudan. Ajub Pascha war 
bei dem Chedive Ismail Pascha in Ungnade gefallen und nach 
Chartum verbannt worden. Einige Zeit darauf hatte er den Auf- 
trag erhalten, sich nach der Provinz Taka zu begeben, wo er 
mit Adam Pascha eine Empórung unter den Provinzialtruppen 
unterdriicken sollte. Nach Erftillung seiner Mission wurde er zum 
Prasidenten des Tribunals in Berber ernannt und bald darauf zum 
Brigadegeneral und zum Kommandanten von Chartum befordert. 
Diesen Posten verliess er infolge von Differenzen mit dem Gou- 
verneur im Jahre 1872, kehrte nach Kairo zuriick, wo er vom 
Chedive wieder in Gnaden aufgenommen und 1873 zum General- 
gouverneur des Ssudan ernannt wurde.

1874 und 1875 war das Gebiet von Harar annektiert und der 
Hafen Seila von der Ttirkei an Aegypten gegen eine Erhóhung 
des jahrlichen Tributes abgetreten worden.

Das Jahr 1874 hatte dem agyptischen Ssudan das weite 
Kónigreich Darfur gebracht, das nun agyptische Provinz wurde. 
Die Eroberung von Darfur hatte der Regierung keine Anstrengungen 
gekostet. Sobeir Rahmi, ein Handler aus dem Stamm der Gaalije, 
hatte ein starkes Heer von Handlem und Arabem versammelt, 
die Truppen von Darfur mehrmals geschlagen und sich zum Herrn
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des Landes gemacht. Da brach Ismall Pascha Ajub nach Darfur 
auf und wusste Sobeir Rahmi durch Versprechungen zu iiberreden, 
nach Kairo zu gehen, um sich dem Chedive vorstellen, zu lassen. 
Wahrend Sobeir dort ais Gefangener zuriickbehalten wurde, konnte 
Ajub Pascha, fast ohne einen Schlag zu thun, Darfur in Besitz 
nehmen. Die Verwaltung Ajubs war nicht besser oder schlechter 
ais die seiner Vorganger. Die Missbrauche, unter denen die 
Bevólkerung zu leiden hatte, blieben bestehen und saeten immer 
neue Keime der Unzufriedenheit, weiche bald darauf so gewaltig 
losbrechen sollte.

Auf Ismail Pascha folgte Gordon Pascha, dessen Verwaltung 
noch ein unlósbares Ratsel ftir alle Welt bleibt. Gordon war 
ohne Frage ein durch sein militarisches Talent und seine 
zivilisatorischen und fortschrittlichen Grundsatze hervorragender 
Mann. Aber neben diesen unleugbaren Eigenschaften und neben 
seinen der Sklaverei absolut feindlichen Ideen beweisen seine 
Handlungen ziemlich grosse Toleranz in der Frage des Sklaven- 
handels und viele Irrtiimer vom politischen und administrativen 
Gesichtspunkte.

Wir haben schon erzahlt, wie Gordon einst in Kordofan 
einer Karawanę Sklavenhandler begegnete und sie ruhig ziehen 
liess, nachdem er sie gefragt hatte, ob sie niemand weiter ge- 
sehen habe. Diese Thatsache muss uns billig in Erstaunen setzen 
und verbliifft machen, denn wir fragen uns, ob solche Inkonseąuenz 
jemals móglich ist. Aber gerade in diesem Punkte der In
konseąuenz bietet das Benehmen Gordon’s im Ssudan unzahlige 
Beispiele, von denen nur einige angefiihrt werden sollen.

Ibrahim Fausi, der spater Fausi Pascha wurde und heutzutage 
Gefangener in Um Durman ist, war Unteroffizier in der Rechnungs- 
kammer der Pulverfabrik in Chartum, ais eine Laune Gordon’s 
ihn in wenigen Monaten zum Oberstleutnant mit dem Titel eines 
Gouverneurs der Aequatorialprovinz befórderte. Tohami Galal 
el Din, Gordon’s Sekretar, war ein Dongolaui und einfacher 
Schreiber in Chartum, ais Gordon in rascher Reihenfolge ihn zum
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Pascha und seinem Privatsekretar erhob. Tohami hatte das 
Gliick seiner friiheren Stellung schon einige Zeit genossen, ais er 
plótzlich in Ungnade fiel, degradiert und der einfache Tohami 
Efendi von firuher wurde. Nach ihm wurde Bussati Madani 
Gordon’s Privatsekretar, sein Gehalt von 250 Piaster auf 3000 er- 
hóht und ihm der Rang eines Oberstleutnants (Bey) mit dem 
Titel eines Administrators der Finanzen des Ssudan verliehen. 
Je nach dem Augenblick der guten oder schlechten Laune 
Górdon’s wurde der erste Beste unvermutet bis in die Wolken 
erhoben oder auf die letzten Stufen der gesellschaftlichen Ordnung 
zuriickgeschleudert. Wenn Gordon guter Laune war, konnte er 
sich an den ersten besten Beamten mit der Frage wenden: »Wie 
hoch ist Ihr Gehalt?« Nehmen wir z. B. an, die Antwort ware: 
»io Pfund,« so sagte Gordon: »Wiirden Sie nicht zufrieden sein, 
wenn Sie 20 bekamen?« »Sicherlich, Gott segne Sie«. Gordon 
wandte sich dann an Bussati mit dem Auftrage, den diesbeziiglichen 
Befehl auszufertigen. Wenn es kein Beamter, sondern ein ein- 
facher Privatmann war, so fragte ihn Gordon, ob er ein grosser 
oder kleiner Bey, d. h. Oberst oder Oberstleutnant werden wolle 
und befahl seinem Sekretar, einen der beiden Grade, der ihm auf 
die Lippen kam, fur ihn zu beantragen. Er sagte zu Bussati — 
wir berichten aktenmassig —, dass No. II. (Gordon) von No. I. 
(Chedive) die und die Befórderung fur Herrn So und So ver- 
lange. Gordon hatte carte blanche derart, dass alles, was er 
that oder vorschlug, von der Regierung des Chedive stets ge- 
nehmigt wurde.

Der Schreiber Bassili in der Aequatorialprovinz erzahlte mir, 
dass zu der Zeit, wo Gordon Gouverneur dort war, ein Beamter 
in Lado an dem gleichen Tage ohne plausiblen Grund elf Befehle 
Gordon’s zur Befórderung wie zur Degradierung erhalten liabe. 
Und da diese Befehle alle das gleiche Datum trugen, so wussten 
die Sekretare der Komptabilitat nicht —- dieselbe befand sich 
damals in Chartum —, nach welchen von diesen Befehleti sie sich 
richten sollten und schickten sie allesamt zuriick.



169 —

Wenn wir alle Excentrizitaten, die man sich von Gordon mit 
Recht oder Unrecht erzahlt, hier wiedergeben wollten, wiirde 
kaum ein ganzer Band ausreichen. Kaum hatte Gordon von 
seinem Posten Besitz ergriffen, so war seine erste Handlung, die 
alten Beamten zu entlassen und sich mit Personen zu umgeben, 
welche vom Geschaftsgang keine Ahnung hatten. Diese Leute, 
welche alle der einheimischen Rasse angehórten, wurden damit 
zu Stellungen erhoben, auf welche sie nicht im Entferntesten 
Anspruch hatten. Spater beim Beginn der Mahdistenbewegung 
waren diese Beamten die ersten, welche die Geheimnisse und 
Interessen der Regierung verrieten.

Die Verwaltung des Landes wurde auf ganz neuer Basis 
eingerichtet und namentlich das Finanzdepartement von der 
agyptischen Regierung vollstandig abgetrennt; ein eigenes Finanz- 
ministerium wurde von Gordon eingerichtet, welches den Anschein 
erregte, ais ob alle Beziehungen zwischen Aegypten und dem 
Ssudan, der Gordon ausschliesslich anvertraut war, abgebrochen 
seien. Was diesen Glauben noch mehr bestarkte, war die gleich- 
zeitige Entlassung der meisten alten Beamten, wie der tiirkischen 
oder agyptischen Truppen, und ihre Ersetzung durch Eingeborene. 
Auf diese Weise gelangte die ganze Verwaltung in die Hande 
der Ssudanesen. Die meisten militarischen und biirgerlichen 
Aemter befanden sich in ihren Handen, ganz zu schweigen von 
den zahllosen Auszeichnungen und Dekorationen, welche Gordon 
an alle Kaufleute, Fleischer, Jager u. s. w. in verschwenderischer 
Weise austeilte. Gordon hegte fiir die Bevólkerung des Ssudan 
eine weit iibertriebene Achtung und Toleranz bis zu dem Grade, 
dass der Eingeborene sieli schliesslich fiir eine hóhere Nation ais 
die seiner bisherigen Herren halten durfte und allmahlich anfing, 
eine gewisse Unverschamtheit und Verachtung gegeniiber der 
Regierung anzunehmen.

Von den teils niitzlichen teils unklugen Reformen Gordon’s 
haben wir die Errichtung einer besonderen Finanzverwaltung fiir 
den Ssudan angefiihrt, welche trotz ihrer spateren Beseitigung
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unter Reuf Pascha bei den Eingeborenen den Glauben erweckte, 
ais ob auch gleichzeitig die Steuern abgeschafft seien. In diesem 
Glauben wurden sie von den ziigellosen und missvergniigten Be- 
amten bestarkt, derart, dass die Regierung beim Eintreiben der 
Steuern auf grosse Schwierigkeiten stiess. Gordon hatte sicherlich 
die besten Absichten; da er aber die Landessprache nicht kannte, 
wie er selbst einraumte, wurde er durch seine Umgebung von 
der Bevólkerung isoliert und diese durfte unter seiner Aegide, 
ohne dass er es wusste, sich alle Missbrauche erlauben, welche 
den schon schwergepriiften und unzufriedenen Ssudan vollends in 
Verzweiflung brachten. Erlasse, die einander bestandig wider- 
sprachen, und die Einmischung eines unwiirdigen Personals be- 
wirkten eine allgemeine Konfusion. Der beste Beweis fur diese 
Auflósung der Organisation der Ssudanregierung wahrend der 
Periode von 1877 — 79 ist folgendes Schreiben, das 1878 von 
den Handlem und Notabeln des Landes dem Chedive Ismail 
Pascha iiberreicht wurde. Das Schreiben lautet:

»Die Bevblkerung des Ssudan, die einheimischen Kaufleute 
und Industriellen, flehen hiermit den erhabenen Schutz und die 
wohlwollende Fiirsorge Sr. Hoheit Ismail Pascha’s, Vizekónigs von 
Aegypten, an, damit ihrer beklagenswerten Lagę und den Leiden, 
die sie seit der Ernennung Gordon Pascha’s zum Generalgouverneur 
des Landes zu erleiden haben, gnadigst ein Ende gemacht werde. 
Denn thatsachlich sind wir in den 50 Jahren, seit welchen der 
Ssudan zu Aegypten gehórt, niemals so schwer bedriickt worden, 
wie unter Gordon.

Dank seiner kauflichen und bestechlichen Umgebung, die
aus Leuten wie Konsul F . . . ., ferner A . . . ., M ........., H ..........
G .......... E ............... , H . . .., K .........u. s. w. besteht, dank dem
hohen Einfluss, welche diese auf Gordon’s Entschliessungen aus- 
iiben, werden die wichtigen Aemter der Mamurs und Mudirs
Verbrechern und Erzspitzbuben, wie M . . . . Bey, M .......... .
W .........H . . .  . Bey, A . . . . ,  R ..........................B e y ,  M ............ , A . . . . und
anderen Personen anvertraut, dereń Aufzahlung zu lang ware.
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Rauber und Verbrecher diirfen sich unter dem Schutze derselben, 
die ihre Komplizen sind, ungestraft alle Schandthaten erlauben. 
So vergeht denn auch kein Tag, ohne dass man von Diebstahl 
sprechen hórt. Die óffentliche Sicherheit fehlt vollstandig, die 
Heerstrassen sind in wahrhafte Halsabschneideplatze verwandelt, 
der Handel ist ruiniert und Gordon Pascha durch seine Um- 
gebung so isoliert, dass er von dem, was ausserhalb seiner Re- 
sidenz vorgeht, fast nichts erfahrt. Die Erpressungen dieser 
Beamten haben den hóchsten Grad erreicht, und das Volk seufzt 
unter dem Joche der Willkiir. So erheben diese Satrapen, unter 
dem Vorwande einer von Gordon angeordneten Rekrutierung, 
nicht bloss eine Steuer von 5 bis 10 Thalern pro Kopf von den 
Sklaven, welche die Felder der Notabeln und gróssten Grund- 
besitzer bebauen, sondern entreissen auch diese Leute ihrer 
Arbeit, ohne sie jedoch zum Militardienste zu nehmen. Die 
Soldaten und Beamten empfangen keine Bezahlung und kónnen 
uns deshalb ihre Schulden nicht bezahlen, und wir haben alle 
Hoffnung verloren, unsere Forderungen beitreiben zu kónnen. 
Und dabei begniigen die Soldaten sich mit der Nichtbezahlung 
ihrer Schulden nicht, sondern nehmen uns noch unsere Vorrate 
und Waren mit Gewalt weg, und einen Offizier, der sie zur 
Ordnung bringt, giebt es nicht. Kurz, es ist die volle Anarchie 
und der Ruin. Jede Klage bleibt unniitz, da Gordon Pascha 
sich nur mit der Absetzung und Ernennung von Beamten be- 
schaftigt. Diese Absetzungen und Ernennungen sind so haufig, 
dass wir nicht mehr wissen, mit wem wir zu thun haben. Alle 
anstandigen und loyalen Paschas werden auf die falschen Berichte 
der gierigen Individuen entfernt und verabschiedet, welche Gordon 
Pascha’s Umgebung bilden, welche sich mit ihren Freunden, die 
sie zu allen wichtigen Aemtern ernennen lassen, in die Aus- 
beutung der unterdriickten Bevólkerung teilen. Die Interessen 
des Staatsschatzes werden nicht mehr beriicksichtigt, ais die 
unsrigen. Dank der straflichen Nachricht von Gordon’s Giinstlingen 
diirfen die Dorfchechs die Steuern und Abgaben zu ihrem eigenen
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Nutzen erheben und den Betrag in den Biichern fur das laufende 
Jahr nicht eintragen, indem sie dem Generalgouverneur vorreden, 
die Einziehung der Riickstande ware bei der Zahlungsunfahigkeit 
der Steuerpflichtigen unmóglich. Gordon Pascha, der nur den 
einzigen Wunsch hat, sich bei den Stammen und ihren Schechs 
beliebt zu machen, ist schwach genug, ihren geringsten Wunschen 
nachzugeben und einen Steuererlass nach dem andern anzuordnen 
bis zu dem Grade, dass die Kassen der Regierung leer werden. 
In allen Zweigen der Verwaltung herrscht vóllige Verwirrung, 
und die Unzufriedenheit, die alle erfasst hat, ist in offene Re- 
bellion ausgeartet. Unbekummert um das, was vorgeht, bleibt 
der Generalgouverneur ruhig in Chartum und anstatt mit Riick- 
sicht auf die allgemeine Lagę die bewaffnete Macht zu vermehren, 
hat er die Zahl der Baschibosuks auf eine unbedeutende Ziffer 
herabgesetzt. Ebenso ist das regulare Militar wenig zahlreich 
und besteht ausserdem zum gróssten Teil aus Rekruten und 
untauglichen Leuten, welche trotzdem aber sehr gut verstehen 
die friedliche Bevólkerung zu qualen und ihren Besitz zu pliindern. 
Wir kónnen uns die strafbare Sorglosigkeit Gordon Pascha’s und 
seine Schwache gegen seine Beamten und Verbrecher nicht er- 
klaren, wahrend seine schwere Hand nur die unschuldigen Be
amten und Kaufleute trifft, welche das Ungliick liaben, seiner 
Umgebung zu missfallen und die ihre Zukunft auf eine blosse 
verleumderische Denunziation hin verlieren.

Man lasst hier das Geriicht verbreiten, dass Se. Hoheit der 
Chedive, unser erhabener Herr, den Ssudan an die Englander 
abgetreten hat und dass diese Gordon Pascha zu ihrem Vertreter 
ernannt haben. Was diesem Geriichte eine gewisse Wahr- 
scheinlichkeit verleiht, ist der Umstand, dass Gordon Pascha alle 
hóheren Beamten und die besten Diener der Regierung nach 
Kairo zuriickschickt, weil sie den Mut haben, seinem Vorgehen 
wenig Enthusiasmus entgegenzubringen. Er ersetzt sie durch 
einheimische Nullen, die ais einzige Befahigung einen passiven 
und blinden Gehorsam fur seine Befehle besitzen, andererseits
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geben seine Sorglosigkeit und Unthatigkeit angesichts der immer 
weiter um sieli greifenden Rebellion, die Ziigellosigkeit der Sol- 
daten und' die willkurliche Art und Weise seiner Verwaltung 
der Vermutung einer gewissen Besitzergreifung des Ssudan durch 
Gordon Pascha Raum.

Wenn dies auch nicht der Fali ist, wie wir gern glauben 
móchten, so steht doch zu befurchten, dass Gordon Pascha’s 
Politik in kurzer Zeit den Verlust des ganzen Ssudan fur Aegypten 
herbeifuhren kann oder wenigstens, dass ebenso schweres Unheil 
daraus entsteht, wie es seiner Zeit durch Munzinger angerichtet 
wurde. Das ist das Unheil, was wir befurchten. Die Berechtigung 
unserer Beftirchtung wird man verstehen, wenn wir diesem schon 
sehr dunklen Bilde die folgenden Erwagungen anfiigen:

Die bevorstehende Ankunft der Abessinier, wćlche mit 
imposanter Heeresmacht zur Verfolgung des Wad Danakil heran- 
ziehen, der Mangel an geniigenden Truppen an der Grenze, die 
Empórung, welche in dem grossen Stamm der Hadendoa aus- 
brechen kann und nur auf einen unbedeutenden Anstoss wartet, 
die Eroberung von Dara, Schaka und Bahr el ghasal durch den 
Solin des Sobeir, der mit Nur Angara eben in Darfur erschienen 
ist, wo der grósste Teil der Garnison vernichtet wurde, der 
anarchische Zustand von Kordofan, welches Dank der Anwesenheit 
des Schwagers Sobeir’s und der Unruhen unter den Kabablsch sich 
bald mit diesem Mannę verbinden und offen empóren wird, machen 
unsere Beftirchtung um so begriindeter, ais es keinen Beamten 
giebt, auf welchen man im gegebenen Augenblick fur die Unter- 
driickung der Unordnung zahlen kónnte. Die Beamten, welche 
el Taka vertreten, sind zu gut bekannt, ais dass man sie zu nennen 
brauchte. Derjenige, welcher die Provinz bereist, ist der Basch- 
katib; fur Chartum giebt es nur den Direktor des Arsenals 
und Mohammed Pascha Hassan, den friiheren Vorsteher der 
Kaufleute.

In dieser traurigen Lagę bitten wir Se. Hoheit den Chedive, 
die schleunigsten und wirksamsten Massregeln zur Begegnung aller
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Eventualitaten anordnen und das Leben und die Habe seiner 
getreuen Unterthanen im Ssudan gegen Meuchelmórder und Raub 
gnadigst Schiitzen zu wollen, bevor es zu spat ist, und der Ssudan 
fur Aegypten vollstandig verloren geht.

Tm andern Falle und wenn, wie die Schechs und Beamten, 
welche ihre Stellungen Gordon Pascha verdanken, behaupten, 
Se. Hoheit der Chedive den Ssudan diesem General-Gouverneur 
wirklich iibergeben hat, um daraus einen unabhangigen Staat zu 
machen und dort ais Herr zu herrschen, so bitten wir, dass man 
es uns offen sagę, damit wir unseren Herd verlassen und in einem 
anderen Lande, vor gleichen Qualereien und Tyranneien geschiitzt, 
leben kónnen.«



K A P IT E L  X V .
Gordon’s Nachfolger Reuf Pascha. Neue Veranderungen in der Yerwaltung. 
Missgriffe Reufs. Die Unzufriedenheit nimmt zu. Ihre Ursachen. Abschaffung 
des Sklavenhandels. Die Erpressungen und Missbrauche. Die Beamten des 
Ssudan. Die Ssandjaks. Der Modus der Steuer- und Tribut-Erhebung. 
Kauflichkeit der Aerater der Steuererheber. Requisitionen und Frohnden. 
Loskauf von den Frohnden. Loskauf von der Konskription. Die Edikte 
gegen den Sklavenhandel bringen nur dem Beamten Nutzen. Die Justiz. 
Gelegenheit macht Diebe. Beispiele dafiir. Wie man eine Untersuchung macht. 

Der Sturm bricht los.

1879 wurde Reuf Pascha nacli Chartum geschickt, um die 
traurige Erbschaft Gordon’s anzutreten. Alle Einrichtungen des- 
selben sttirzte er von Grund um. Er bandigte alle eingeborenen 
Beamten, welche nun die Zahl der Unzufriedenen vermehrten und 
ersetzte sie durch die alten agyptischen Beamten. Er beseitigte 
die Finanz-Verwaltung und verteilte wie fruher die Steuererhebung 
und das Rechnungswesen auf die verschiedenen Provinzen des 
Ssudan.

Z11 diesem Zweck machte er an den Besoldungen des 
Personals erhebliche Ersparnisse und verfuhr bei der Beitreibung 
der Kontribution mit zu grosser Strenge. Die Regierungskasse 
gewann allerdings dadurch in kurzer Zeit eine Summę von 
250000 agyptischen Pfund, aber die Unzufriedenheit nahm zu, 
und die Lósung wurde dergestalt iiberstiirzt. Der schlecht 
bezahlte Beamte beging nocli mehr Erpressungen, und der Ein- 
geborene, welcher sich durch die Beseitigung der Finanz-Ver- 
waltung in jeder Weise iiberburdet glaubte, wurde naturgemass 
unzufrieden, da er sowohl die laufende Steuer wie die Ruckstande 
bezahlen musste.
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Schon zu Gordon’s Zeit war die Eintreibung der Steuern 
schwierig geworden. Jetzt wurde sie es noch mehr, und die 
Bastonade und andere gefahrliche Mittel kamen gegen die Wider- 
spenstigen haufig genug zur Anwendung, was natiirlich kein 
Balsam auf die fressende Wunde des Ssudan war.

Was waren nun die Ursachen dieser Unzufriedenheit? Sie 
sind zahlreich. Das Verbot des Sklavenhandels und die 
Monopolisierung des Handels zu Gunsten der Regierung und die 
Unzutraglichkeit dieser Massregeln, nach unserer Ansicht, haben 
wir schon ausfuhrlich behandelt. Wir wollen jetzt von den Miss- 
brauchen der Behbrden sprechen, welche die Verzweiflung der 
Bevólkerung im Ssudan auf den Gipfel getrieben haben.

Seit der Eroberung durch die Aegypter, und seitdem das 
arabische Element die Herrschaft in seine Gewalt bekommen hatte, 
wueden auch agyptische Gepflogenheiten im Ssudan ausgeiibt, 
und dadurch die Lagę des Landes kompromittiert. Erpressungen, 
Pflichtvergessenheit und Missbrauch der Amtsgewalt haben der 
Bevólkerung des Ssudan die agyptische Herrschaft verleidet, 
welche nach den erleuchteten Absichten Mohammed Pascha’s dem 
Lande Gliick und Wohlstand bringen sollte. Die Edikte des 
grossen Herrschers, die wir oben mitgeteilt haben, wurden von 
den Beamten und Funktionaren direkt in das Gegenteil verkehrt. 
Vom ersten bis zum letzten Beamten kann man kaum einen 
finden, dessen Betragen tadellos ware, denn jeder, von dem ein- 
fachen Baschibosuk bis hinauf zu dem Oberhaupt, beraubte das 
arme Volk ohne Gnade und Barmherzigkeit. Wenn ein solcher 
Beamter von Aegypten abreiste, um eine Stellung im Ssudan 
anzunehmen, so machte er sich mit dem festen Piane auf den 
Weg, in dem neueń Kalifornien mit vollen Handen zu schópfen; 
einige hier und da aufgegriffene Thatsachen geniigen, die un- 
erhórteft Missbrauche, welche zum Schaden der Eingeborenen 
begangen wurden, zu beweisen.

Die Ssandjaks (Offiziere der Baschibosuks) waren mit der 
Eintreibung der Steuęrn beauftragt. Wenn der Ssandjak die
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Hille’s (Dórfer) zu begeben, so nahm er ausser der Steuerliste 
eine bestimmte Anzahl Soldaten 'mit, die nach der Wichtigkeit 
und Lange seiner Rundreise variierte. Gott weiss allein, wie 
diese Steuerlisten aufgestellt waren, und ob sie nur die wirklich 
zu zahlenden Betrage enthielten. Der Araber kann weder lesen 
noch schreiben, und wenn auch seine Vorfahren die Algebra 
erfunden haben, so bringt er doch nur mit grósster Miihe die 
kleinste Rechnung zu stande. Wenn der Ssandjak in einem 
Dorfe ankommt, ąuartiert er sich bei dem Hauptling ein, wahrend 
seine Soldaten, die Baschibosuks, in das erste beste Haus treten, 
wo man nicht umhin kann, sie aufzunehmen und zu beherbergen, 
sonst wehe! Der Hausherr muss sie bewachen, ernahren und 
verpflegen bis zu dem Augenblick ihrer Abreise, wo er ihnen 
ausserdem eine seinem Vermógen entsprechende Summę ais 
Geschenk zu tibergeben hat. Wahrend der Dauer seines Aufent- 
lialts ist der Soldat Herr des Hauses. Er befehligt und schlagt 
die Diener, sogar den Hausherrn selbst. Ihm muss alles zur 
Verfiigung stehen, Sachen wie Personen, selbst die Frau oder 
Tochter des ungliicklichen Mannes. Dank dieser missbrauchlichen 
Verpflichtungen des Hausherrn gegentiber seinem Gast, dem 
Soldaten, darf dieser sich 2 oder 3 Wohnungen zugleich bei 
verschiedenen Personen wahlen, und da er die Gabe der All- 
gegenwartigkeit nicht geniesst, logiert er seine Person in ein Haus, 
sein Pferd in ein anderes und den Sattel seines Pferdes in ein 
drittes Haus ein. Auf diese Art erhalt er drei Abgaben von 
drei Hausera zugleich. Diese Abgaben hat sich der Eingeborene 
ais gesetzliche Pflicht, und der Soldat ais gesetzliches Recht an- 
zusehen gewóhnt; von allen Ueberforderungen dieser selben 
Soldaten, welche das Recht der Amtsgewalt auf das Gróblichste 
missbrauchen, wollen wir hier nicht weiter sprechen. Der 
Ssandjak verschmaht diese kleinen Bissen und iiberlasst sie 
seinen Untergebenen. Er halt sich an den Hauptling, welcher 
ihm die ganze Steuer, die dem Dorfe auferlegt ist, aushandigen
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Vita Hassan. 12
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muss, eine Steuer, dereń Ziffer von dem Ssandjak bestimmt wird, 
der seinerseits nach Gutdiinken den auf der Steuerliste an- 
gegebenen Betrag erhóht, und den der Araber, ohne ein Wort 
verlieren zu diirfen, zahlen muss. Ausserdem erhalt der Ssandjak 
ais Gebiihr fur die Steuererhebung einen Piaster fur jeden Thaler 
Steuer, d. h. ungefahr 5 °/0, die in seine Tasche fliessen, ganz zu 
schweigen von den Geschenken und anderen Forderungen, die 
er sich erlauben darf und die stets vollstandig befriedigt werden 
mtissen. Wenn der Eingeborene irgend eine von diesen Abgaben 
nicht zahlte, so klagte man ihn irgend eines jYerbrechens an, 
und er wie seine Familie sahen sich jeder móglichen Verfolgung 
ausgesetzt. Sich iiber diese Erpressungen zu beklagen war ge- 
fahrlich und fur alle Falle iiberfltissig, da die ganze Verwaltungs- 
maschine von der gleichen Korruption angefressen war; man 
konnte also nichts thun, ais schweigen.

Wenn die Zeit der Steuererhebung herankam, besuchte der 
Ssandjak seinen Chef oder Gouverneur, um sich das lukrative 
Amt eines Steuererhebers iibertragen zu lassen. Natiirlich musste 
er, um sein Spiel zu gewinnen, sich mit einem unwiderstehlichen 
Argument versehen, was bisweilen einen baren W ert von mehreren 
Tausend Thalern besass. Wenn der Steuererheber im Laufe 
des Jahres die Beute, die er wahrend seiner letzten Rundreise 
gemacht, in Ausschweifungen durchgebracht hatte, setzte er trotz- 
dem das gleiche Leben fort und machte Schulden bei dem 
Schnapshandler, dem Lieferanten, in iibelberuchtigten Hausern 
und uberall, wo man ihm Kredit auf seine nachste Ernte ge- 
wahrte. Ausser diesem direkten Tribut oder dieser Steuer hatte 
der Eingeborene noch andere Kontributionen zu zahlen und 
wurde mit den vielfachsten Reąuisitionen, namentlich an Menschen, 
heimgesućht. Alle Arbeiter, welche zu óffentlichen Zwecken 
herangezogen witrden, und den grdssten Teil der Truppen hatten 
die Eingeborenen zu stellen. Dieser Frohndienst wurde in geradezu 
gehassiger Weise ausgedehnt. Ebensoviel Arme, wie die Re- 
gierung nalim, fehlten dem Hauptling des Stammes oder des
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Dorfes fiir seine Arbeiten; und um nicht die ganze ilim ab- 
verlangte Ziffer liefern zu brauchen, musste er zu jenem Argument 
greifen, dem allein gegeniiber die Vertreter der Regierung nicht 
widerstehen konnten. Gerade mit Riicksiclit auf diesen Umstand 
verlangten die Letzteren bisweilen mehr Leute ais notig war, 
um sich das Plus von dem Hauptling abkaufen zu lassen. Dieses 
erinnert an gewisse Lander, wo der Loskauf von der Konskription 
existiert, wo man diese Gelegenheit und die Feigheit der Ein- 
geborenen ausnutzt, um jahrlich eine Rekrutenmenge zu verlangen, 
welche die Ziffer des ganzen Heeres um das Doppelte iibersteigt, 
ohne dieselben natiirlich gebrauchen zu kónnen und nur fiir den 
Zweck, den Loskauf derselben zu einer Einnahmequelle zu gestalten.

Ferner: Die von dem Herrscher in lobenswerter und auf- 
richtiger Absicht erlassenen Edikte iiber die Abschaffung des 
Sklavenhandels hatten wegen der Kauflichkeit der mit ihrer Aus- 
fiihrung beauftragten Beamten nur das eine Resultat, die Re- 
gierungsvertreter im Ssudan zu bereichern. Wenn der Sklaven- 
handler das traditionelle, unwidersteliliche Argument gutwillig 
anwandte, blieben jene Verordnungen in dem Staube der Akten- 
schranke begraben und die Augen des Gesetzes geschlossen. 
Wenn aber der Sklavenhandler sich taub stellte und das Gesicht 
abwandte, um das Augenzwinkern der Antisklaverei-Agenten 
nicht zu bemerken, dann óffnete die Wachsamkeit der Agenten 
plótzlich ilire hundert Argusaugen; man verhaftete jene Barbaren, 
die mit Menschenfleisch handelten und holte aus dem Aktenstaube 
der Regierungsbureaux alle Edikte von dem ersten an, die von Mo
hammed Ali Pascha bis Gordon erlassen waren, hervor, und man 
schritt natiirlich zur Verfolgung der Handler und Konfiskation der 
Sklaven, welche die Beamten unter einander verteilten und dann 
verkauften. Wir iibertreiben nichts, sondern erzahlen die blosse 
Wahrheit; und alle, welche wie wir mit eigenen Augen gesehen 
und mit eigenen Ohren gehórt haben, was im Ssudan vorging, 
erstaunen mit uns, dass die Massenerhebung des Ssudan so lange 
Zeit zu ihrer Entwickelung und ihrem Ausbruch gebraucht hat.

I2 !
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Die Justiz wurde auf dieselbe Weise ausgeiibt, und der Strick 
des Henkers musste, um jemandem von seinem Halse zu ent- 
gleiten, ebenso geschmiert werden, wie die Schlósser der Ge- 
fangnisthore, um sich zu óffnen.

Waren also die Beamten im Ssudan alles abgesottene 
Schurken ? Nein, aber sie wurden es im Laufe der Zeit. Wenn 
so ein Beamter in einer Provinz des Ssudan ankam, war er, wie 
wir gern glauben wollen, haufig genug rechtschaffen, anstandig 
und human; aber die Versuchung, der selbst die Heiligen unter- 
liegen kónnen, die Gelegenheit, die nach dem Spriichwort Diebe 
macht, und das stete Beispiel vor den Augen wurden geniigen, 
die Beamten im Ssudan zu entschuldigen, wenn die Versuchung 
ais Entschuldigung des Verbrechens uberhaupt geniigt. Beim 
erstenmal weigert man sich, anzunehmen, beim zweitenmal nimmt 
man an, was angeboten wird, das drittemal verlangt man es 
schon selbst und das viertemal fordert und droht man; dies ist 
die Stufenleiter des Falles.

Jetzt einige Beispiele: M. Bey kommt von Kairo ais Gou- 
verneur von der und der Provinz an, man riihmte seine makel- 
lose Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit ,ebenso wie seine seltene 
Frómmigkeit. Alle Abende verrichtete er das Gebet Werd Ssahar, 
welches mehrere Stunden dauert. Sein Ruf war ihm schon voran- 
geeilt, und die Eingeborenen fiirchteten, den neuen Gouverneur 
sich nicht geneigt machen zu kónnen. Ein Konzilium wurde zu- 
sammenberufen und der Vorsitzende desselben, A. G., iibernahm 
es, die Rolle der Schlange in dem verlorenen Paradies zu spielen. 
A. G. empfangt den neuen Gouverneur und bittet, seine kleine 
Tochter sehen zu diirfen. Unser Bey sieht nichts Absonderliches 
darin, giebt seinem Verlangen nach und das Tóchterchen wird 
herbeigefiihrt, von A. G. bewundert, verzartelt und bekomplimentiert. 
Auf ein Zeichen des Versuchers bringt ein Diener ein grosses 
Packet, welches enthiillt wird und dem erstaunten Gouverneur 
eine schóne Henne mit 24 herumsitzenden Kiichelchen auf einer 
grossen, schon ziselierten Silberplatte zeigt. Huhn und Kiichelchen,
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alles in nattirlicher Grósse, sind von reinem Ssennarer Golde, fein 
in Filigran gearbeitet, derart, dass die Flugel in Bewegung ge- 
setzt werden konnten, wenn man an eine Feder driickte. A. G. 
zeigt die Platte dem Tóchterchen mit den Worten: »Dies ist ein 
Geschenk fur dich, nimm es von mir, den du fur deinen Onkel 
ansehen kannst«; und zum Gouverneur, der sieli widersetzen zu 
wollen scliien, fuhr er fort: »Im Namen Gottes, erziime dich 
nicht; Gott soli mich bewahren, dir ein Geschenk zu machen, 
das ist nur fur das kleine Fraulein, das so nett ist und das ich 
wie meine Nichte liebe; du musst ihr schon dieses kleine Spiel- 
zeug lassen, damit sie sieli mit ihm unterhalten kann.« Der 
Gouverneur sagte nichts mehr und liess dem Verfuhrer ein Glas 
Syrup anbieten. Ais A. G. von ihm wegging, sagte er zu seinen 
Kumpanen: »Das Kameel hat die Alika (Ration) gefressen, jetzt 
kónnt ihr ihm eure reichen.« Seitdem wurde M. Bey wie die 
andern, absolvierte jene Stufenleiter und machte sein Gliick.

H. Bey, Chef einer anderen Provinz, hatte derart ge- 
wirtschaftet, dass die Eingeborenen sich iiber ihn beim General- 
Gouverneur in Chartum beklagten, worauf eine Untersuchung an- 
geordnet wurde. Der mit der Untersuchung beauftragte Beamte 
kommt bei H. Bey an; sie . . . dinieren zusammen und bei seiner 
Riickkehr nacli Chartum reicht unser Untersuchungsbeamter einen 
Bericht ein, in welchem konstatiert ist, dass in H. Bey’s Provinz alles 
in der schónsten Ordnung zugeht. Bose Zungen haben allerdings 
behauptet, dass der Untersuchungsbeamte auf seiner Riickreise nach 
Chartum von einer gewissen Anzahl Thaler begleitet worden sei.

Die Ursachen der Unzufriedenheit waren demnach vielfach, 
und der Araber des Ssudan besitzt nicht die Geduld seinesStammes- 
bruders in Aegypten. Ein dreiviertel Jahrhundert war beinahe 
verflossen, und der Sturm wartete nur auf den Windhauch, der 
ihn entfesseln sollte. Der Mann, der die angesammelte Elektrizitat 
zur Entziindung bringen und die machtige Umwalzung herbeifiihren 
sollte, erschien plótzlich in der trotz allem sympathischen Gestalt 
des Mohammed Ahmed, des Mahdi oder Propheteri.
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Mohammed Ahmed. Seine Familie. Seine Kindheit und Studien. Mohammed 
Ahmed in Chartum. Sein Bruder Mahmud Wad Abdullah. Sein aszetisches 
Leben. Mohammed Ahmed ais Erleuchteter und Sozialist. Ein Refugium 
peccatorum. Unkluger Respekt der Unterbeamten. Die Mutassahabin. Soziale 
Theorien Mohammed Ahmed’s. Sein Aufenthalt in el Obeid. Ankiindigung 
seiner angeblich góttlichen Sendung. Er will schon zu den Waffen greifen. Seine 
Angehórigen bewegen ihn, el Obeid zu verlassen. Der Aufstand im latenten 
Zustande. Wunderthaten. Propaganda. Mahdistische Manifeste. Warnung des 
Mohammed Abdullah. Abu el Sseud geht nach Aba. Antwort des Mahdi. 
Expedition des Abu el Sseud gegen den Mahdi. Verhandlungen. Erster Kampf. 
Panik in Chartum. Der Bruder des Mahdi wirft ihm sein Benehmen vor. Der 
Mahdi verlasst Aba und geht nach dem Berge Gadir. Benachrichtigung

Emin Bey’s.

Mohammed Ahmed, der Mahdi (Prophet oder Erloser) fur 
den Ssudan, der Mutamahdi (falsche Prophet) fur die Anderen, 
der sich ein so trauriges Ruhmesblatt in der Geschichte geschaffen 
hat, wurde in Dongola um das Jahr 1256 der Hedjra (1839) 
geboren. Er gehórte der I7amilie Essuar el Sahab (»mit dem 
goldenen Armband«) an, dereń Ursprung sich durch zwei Jahr- 
hunderte hindurch zuriickverfolgen lasst. Die heutzutage sehr 
grosse Familie der Essuar el Sahab gehórt zu dem Stamme 
Hanak in der Provinz Dongola. Iliren sonderbaren Namen ver- 
dankt sie einer Legende, nach welcher das Haupt der Familie 
mit einem goldenen Armband geboren worden sei. Mohammed 
Ahmed widmete sich seit seiner Kindheit religiósen Studien. 
Nachdem er mit seinem Vater nach Karrari bei Chartum ge- 
kommen war, setzte er hier langer ais 4 Jahre hindurch seine 
Lieblingsstudien unter dem Schech Nur el Daim, Sohn des 
beriihmten Schech el Taijib, fort und trat in die Sekte der
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Ssammanije ein. Da aber ihre rein dogmatischen Theorien seinen 
Erwartungen nicht entsprachen, verliess er sie, um in eine andere, 
die der Kadirije, einzutreten, von der er mehr erwartete. Um 
diese Zeit trat er eine Pilgerreise an, besuchte alle Moscheen und 
blieb einige Zeit in dem Dorfe el Gabsch, um unter dem Schech 
Mohammed el Cheir zu studieren. Ais er wieder zu seiner 
Familie nach Karrari zuruckkehrte, starb sein Vater Abdullah 
Bakri. Nun zog Mohammed Ahmed mit seiner Familie nach 
Chartum.

Das sittenlose Leben der Hauptstadt, die Ungerechtigkeiten 
und Tyranneien der Regierungsbeamten, die Ausbeutung der einen 
durch die anderen und die Missbrauche aller Art, die von dem 
voreingenommenen und iiberspannten Geist des jungen Mannes 
noch vergróssert wurden, emporten das Herz Mohammed Ahmed’s, 
welcher seiner Umgebung und seinen Bekannten die Riickkehr zu 
einem bessern Weg und die Empórung gegen die Regierung zu 
predigen begann. Diejenigen seiner Freunde oder Bekannten, 
welche kaltes Blut besassen und seine Ideen nicht mit dem 
gleichen Enthusiasmus teilten, begriffen, wie kompromittierend diese 
Predigten ftir sie selbst im Herzen von Chartum waren, verliessen 
Mohammed Ahmed und rieten ihm, die Stadt zu meiden. Da 
nahm er seine Mutter, Briider und Schiller und liess sich mit 
einem Teil der Seinigen auf der Insel Aba nieder, wahrend die 
anderen auf dem rechten Ufer des Stromes, in der Entfernung 
von einigen Hundert Metern, eine Gruppe verlassener Hiitten, 
namens Marabbi’, in Besitz nahmen. Dies geschah im Jahre 
1872, also 9 Jahre bevor er sich fur den erwarteten Propheten 
erklarte.

Wahrend sein Bruder Mohammed Wad Abdullah, von 
praktischerem Geiste, in Aba sich auf den Bau von Zumbata 
(Barken) legte, wodurch er immer mehr in die Hóhe kam, liess 
Mohammed Ahmed eine Masgid (Moschee) errichten, in welcher 
er eine Hbhle (Ghar) anbrachte. In dieser Hóhle blieb er 
monatejang ausschliesslich mitGebeten und frommen Betrachtungen
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beschaftigt und genoss ais einzige Nahrung nur einige Datteln 
oder trockene Weintrauben mit ein wenig Wasser, die ihm seine 
Schiller brachten. Wenn er alle 3 oder 4 Monate aus der Hóhle 
hervorkam, um sich den Seinigen kurze Zeit zu zeigen, so erschien 
er wie ein Skelett aus dem Grabę. Seine Reden hatten dann 
etwas Erleuchtetes, was seine Umgebung mit Respekt und Ver- 
ehrung erfiillte. Jedesmal, wenn er an das Tageslicht hervor- 
trat, kamen die Eingeborenen von allen Seiten ihn besuchen, wie 
man bei den Mohammedanern Personen, welche von der Pilger- 
reise nach Mekka zuriickkehren, zu besuchen pflegt. Niemals 
verliess er seine Hóhle langer ais 2 oder 3 Tage, worauf er 
wieder in sein lebendiges Grab zuruckkehrte.

Alle Montag und Freitag Abend versammelten sich seine 
Schiller neben der Moschee, um den Sikr aufzufiihren, wie es 
bei den muhammedanischen Heiligengrabern iiblich ist. Sein 
absolut aszetisches Leben eróffnete seinen schon von Haus aus 
iiberspannten Ideen einen neuen Aufschwung. Er traumte von 
einer ganz anders eingerichteten menschlichen Gesellschaft, und 
ohne seinen religiósen Fanatismus wiirde er ganz einfach ein 
enthusiastischer Sozialist geworden sein, einer dieser Leute mit 
gliihender Einbildungskraft und jenen Gleichheitsideen, die sich 
unglticklicher Weise nicht verwirklichen lassen. Es ist jedoch 
nicht zu iibersehen, dass die von Mohammed Ahmed getraumte 
orientalische und muhammedanische Gleichheit die Idee der 
Sklaverei nicht ausschloss, nichts von der hat, wie man sie in 
der zivilisierten Welt versteht. Er war der Unzufriedene der 
Gegenwart, welcher die allgemeine Ordnung verandern will, weil 
sie ihm nicht passt, ohne sich Rechenschaft dariiber zu geben, 
dass wenn die Gesellschaft seine Theorien adoptierte, sie vom 
Regen in die Traufe kommen wiirde. Ais Mohammed Ahmed 
auf diesem Punkte angelangt war, fand er die rein dogmatischen 
Theorien der Sekten, denen er angehórt hatte, ungeniigend 
und bildete sich eine neue abgesonderte Sekte, in welcher er 
seine Theorien und seine Lehre entwickeln konnte. Er nalim
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jeden auf, der zu ihm kam, alle Unzufriedenen, wie die aus der 
Gesellschaft Ausgestossenen; angezogen von der Predigt des 
Sozialismus und von dem sichern Schutze vor den Plackereien 
und Reklamationen der Regierungsbeamten, strómten sie in grosser 
Menge nach Aba.

Thatsachlich hatte Mohammed Ahmed seit der ersten Zeit 
seines Aufenthałts daselbst sich den Ruf besonderer Heiligkeit 
erworben. Die Beamten hatten aus Furcht und aberglaubischer 
Verehrung niemals gewagt, nach Aba zu gehen, um einen Steuer- 
riickstandigen, irgend welchen Fliichtling oder gar Verbrecher zu 
verfolgen. So wurde die Insel zu einem Refugium peccatorum. 
Ja nocli melir. Kein Schiff, keine Barkę, mochte sie Privatleuten 
oder dem Staate angehóren, fuhr voruber, ohne anzuhalten und 
dem Schech Mohammed Ahmed irgend ein Zeichen ihrer Ver- 
ehrung zu erweisen. Alle, welche seit 1875 an Bord eines 
Regierungsdampfers an der Insel vorbeigefahren sind, werden 
sich an die Signale der Dampfpfeife erinnern, welche die Ehr- 
bezeugung fur den Heiligen sein sollten. Die Schiller des neuen 
Schechs vermehrten sich so zusehends; Gaben und Geschenke 
flossen von allen Seiten nach seiner Wohnstatte.

Es ware jedoch ungerecht, wenn wir den Leser in dem 
Glauben lassen wollten, dass alle Anhanger Mohammed Ahmed’s 
nur ein Haufen Taugenichtse waren. Im Gegenteil bestand der 
grósste Teil aus Enthusiasten oder Opfern der Ungerechtigkeit 
und der Erpressungen der Regierungsbeamten. Wenn Jemand der 
Verfolgungen derselben miide war, so ging er nach Aba und 
war sicher, dass man ihn dort nicht wurde suchen kommen, 
Diese Fliichtlinge, welche man Mutassahabln nannte, bildeten 
den zahlreichsten Teil von Mohammed Ahmed’s Anhangern. 
Wenn auch die Steuerbeamten von dieser Flucht erfuhren, 
so waren sie weit davon entfernt, den Fliichtling dort auf- 
zusuchen, verheimlichten im Gegenteil der Regierung seinen Auf- 
enthalt und erklarten, dass er nach einem unbekannten Ort ver- 
zogen sei.
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Dieser grosse Zufhiss nach Aba, wie die grosse Verehrung fiir 
den Schech Mohammed Ahmed datiert seit 1877. In diesem Jahre 
hatte ein Hauptling unter der schlechten Behandlung der Baschi- 
bosuks zu leiden, welche sein Hans entehrten. Ais Mohammed 
Ahmed von dem Ungliick des Mannes hórte, liess er ihn nach Aba 
kommen, bezahlte die Steuer, die er schuldig war. resp. die von 
ihm reklamiert wurde und rettete ihn so von den Verfolgungen der 
Beamten. Die Nachricht hiervon verbreitete sich schnell und viele 
Personen kamen und suchten seinen Schutz nach. Da schrieb 
er an die Regierung in Chartum, dass er fiir die Steuerbetrage 
der Leute, welche sich bei ihm befanden, die Verantwortung 
iibernehme, dass er aber die Regierung bitten mtisse, ihm keine 
Steuererheber zu schicken, sondern ihm kurz und biindig mit- 
zuteilen, wieviel man verlange, worauf er das Geld nach Chartum 
schicken wurde. Dies geschah auch wirklich, aber nur sehr 
kurze Zeit.

Die Frage, welches damals die sozialen Theorien Mohammed 
Ahmed’s waren, wird durch sein Benehmen und durch seine Reden 
beantwortet. Zunachst war es der vollkommenste Kommunismus. 
Niemandem gehórte etwas, aber Alles allen, sodann die Gleicliheit 
der Sektierer, ferner das Cólibat fiir alle; denn wie er sagte, darf 
man allein im Baradiese Vergniigen und Ruhe erwarten, und 
schliesslich die Verpflichtung zur Arbeit. Man darf nicht glauben, 
dass die Derwische des Mahdi trage lebten, im Gegenteil arbeiteten 
alle an der Bebauung der Aecker, dereń Erzeugnisse in dem 
gemeinsamen Speicher, den Matamir1), gesammelt wurden. Wenn 
in der Folgezeit die Derwische sich wenig mehr mit Ackerbau 
abgaben, so waren die endlosen Kriege hierfiir der einzige Grund. 
Die Zunahme von Mohammed Ahmed’s Anhangern, die Verehrung, 
die ihm vom Volk und selbst von den Regierungsbeamten ent- 
gegengebracht wurde, flóssten ihm ein grosses Selbstvertrauen ein 
und waren fiir ihn eine starkę Versuchung und Ermutigung, auf

1) Rundę Gruben im Erdboden, die zur Aufbewahrung des Getreides 
dienen. B. M.
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seinem Wege fortzufahren. Hatte er damals schon den Plan zu 
einer offenen Erhebung gegen die Regierung? Glaubte er seine 
Kraft schon stark genug, um sich zum Mahdi, dem Erlóser, zu 
erklaren? Sein Betragen in Chartum, die Brandreden, die er 
dort gehalten hatte und in Aba fortsetzte, machen es glaublich; 
aber der Drang der Verhaltnisse, die Fehler und Thorheiten der 
Regierung, welche den Respekt gegen sich selbst untergrub und 
dadurch den Ruf des Mahdi und die Zahl seiner Anhanger ver- 
mehrte und ihm so ein unbegrenztes Vertrauen zu seiner Macht 
verlieh, liaben die Katastrophe beschleunigt.

Einmal ging Mohammed Ahmed nacli Kordofan und stieg 
bei Angehórigen der Familie Essuar el Sahab ab. Er liess 
Derwische kommen und predigte ihnen die Empórung mit der 
Aufforderung, ihm zu folgen, denn er sei der verheissene Mahdi. 
»Unser Prophet Mohammed,* sagte er, »hat mich mehrere Mai 
auf dem Lichtthron sitzen lassen und mir gesagt, dass ich der 
Erlóser bin, und dass jeder, welcher mir nicht geliorcht, gottlos 
ist; sein Blut soli vergossen und seine Habe eine Beute der 
anderen werden.« Man hielt ihm jedoch vor, dass nach den 
Biichern die Ankunft der Propheten durch Wunder angekiindigt 
werden solle und dass er keine thate, und dass andererseits, wenn 
sie ihm folgten, die Regierung sie festnehmen, und er sie damit 
in die grósste Gefahr stiirzen wtirde.

Hierauf erwiderte Mohammed Ahmed, dass der Herr der 
Welt ihm folgende Offenbarung habe zu teil werden lassen: »Die 
Seelen der Gerechten von Adam bis jetzt werden dein Heer 
bilden und mit dir kampfen; 70 OOO Engel werden dir folgen und 
der Todesengel Asrael wird deine Fahne tragen. Diejenigen deiner 
Anhanger, welche fallen, werden direkt in das Paradies eingehen, 
wahrend alle deine Feinde ewig in der Hólle brennen werden. 
Die, welche wider dich sind, werde ich vernichten und dir stets 
den Sieg verleihęn.«

Die Beredsamkeit und der Offenbarungston Mohammed 
Ahmed’s geniigten jedoch nicht, die Derwische von Kordofan zu
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einem offenen Bruch mit der Regierung zu bewegen; sie 
antworteten ihm stets: »Wenn deine Sendung sich bestatigen 
wird, werden wir dir folgen.«

Wahrend dessen wollte es der Zufall, dass Mohammed Alimed 
in el Obeid Szenen von Ziigellosigkeit und Ruchlosigkeit a la 
Sodom und Gomorrha ansehen musste. Dies empórte ihn bis 
zum aussersten, und unverzuglich wollte er seine Besucher die 
Waffen ergreifen lassen, indem er ihnen zurief: »Schmach und 
Schande iiber die Welt! Wenn solche Szenen unter den Recht- 
glaubigen vorkommen kónnen, hat das Leben keinen Zweck 
mehr.« Die Familie Essuar el Sahab und seine Bekannten baten 
ihn, sich zu beruhigen und el Obeid zu verlassen, wo er durch 
seine Reden alle kompromittierte. »Wir sind schwach,« sagten 
sie, »und wenn die Regierung erfahrt, was bei uns geredet wird, 
zerstórt sie unsere Hauser und vernichtet uns.« Da verliess 
Mohammed Ahmed el Obeid und begab sich nach Bara, von wo 
er nach Aba zurtickkehrte.

In Kordofan wie in allen grossen Stadten des agyptischen 
Ssudan, nach denen der Ruf Mohammed Ahmed’s gedrungen war, 
lebte die Empórung schon in allen Geistern, nur wagte niemand 
zuerst die Maskę abzuwerfen. Die Umtriebe gingen ihren Gang 
weiter, freilich noch im Stillen, und die Empórung war noch nicht 
bis zum Ausbruch reif.

Man erzahlte sich, dass man auf den Blattern der Baume 
folgende Worte geschrieben fand: »La ilah illa allah we 
mohammed ahmed mahdi min allah,« d. h. es giebt keinen Gott 
ausser Gott und Mohammed Ahmed ist sein Prophet. Diese 
Redensart fand sich auch, wie man sagte, auf Eierschalen u. s. w. 
Solche Geriichte, die von den Beteiligten in Umlauf gesetzt 
wurden, fanden bei der unwissenden und fanatischen Bevólkerung 
Glauben. Es waren Wunder, und ein Zweifel an der Wahrheit 
der Sendung Mohammed Ahmed’s existierte nicht mehr.

Diese Art der Propaganda geniigte jedoch den Anhangern 
des Mannes von Aba nicht mehr, und im Jahre 1880 wurden
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Brandreden gedruckt und in Tausenden von Exemplaren der 
Polizei fórmlich vor die Ftisse geworfen. Wahrend schon alle Ge- 
miiter iiber das dumpfe Grollen des Vulkans unruhig waren, schien 
die Regierung von nichts zu wissen und traf nicht die geringste 
Massregel. Man versichert, dass der Gouverneur, ein Liebhaber 
der schónen Wissenschaften und der arabischen Poesie, wahrend 
dieser Zeit mit seinem unzertrennlichen Begleiter, dem Polizei- 
Prafekten von Chartum, beschaftigt war, arabische Dichter an- 
zuhóren, die ihm ihre Verse vortrugen, und sich mit Banketts 
und Konzerten unterhielt. Erst 1881 óffnete die Regierung die 
Augen und entschloss sich, etwas zu thun. Ein fruherer Lehrer 
des Mahdi, namens Mohammed Abdallah, schrieb an Reuf Pascha 
einen Brief, in welchem er ihn auf die schweren Gefahren, welche 
fur die Regierung aus den Anmassungen Mohammed Ahmed’s 
entstehen kdnnten, und auf den zahlreichen Anhang aufmerksam 
machte, der sich um ihn gebildet hatte und mit jedem Tage 
wuchs. Reuf sandte einen gewissen Abu el Sseud Bey el Akkad 
zu ihm, um sich tiber die Vorgange in Aba zu informieren und 
Mohammed Ahmed aufzufordern, nach Chartum zum General- 
Gouverneur zu kommen. Abu el Sseud begab sich im Mai 1881 
nach Aba; ais er Mohammed Ahmed mitteilte, dass der 
Gouverneur in Chartum ihn sehen wollte, da erwiderte der 
Mann von Aba: »Ich habe mit dem Gouverneur nichts zu thun, 
und wenn er etwas von mir will, so mag er selbst kommen. 
Nach Chartum kann ich nicht gehen, denn der Tag, wo ich in die 
Stadt einziehen soli, ist noch nicht gekommen.« Solche Antwort 
konnte Reuf Pascha naturlich nicht gefallen; er beschloss sofort 
die Absendung einer Expedition, um den falschen Propheten mit 
Gewalt zu holen. Abu el Sseud’s Bericht tiber die Zahl und Starkę 
der Anhanger des Mahdi war irrig gewesen. Abu el Sseud hatte 
sich iiber seine Bedeutung getauscht und dem General-Gouverneur 
erklart, dass 200 Mann zur Vernichtung der Rebellen vollauf 
geniigten. Auf diese Versicherung hin schickte Reuf am 21. Mai 
eine Abteilung von ungefahr 200 Mann Infanterie ab unter dem
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Befehl von zwei hóheren Offizieren: Ali Efendi Asmi und Ibraliim 
Efendi Ali. Die Expedition sollte nach Anweisung und Leitung 
Abu el Sseud’s handeln. Das Expeditionskorps schiffte sich mit 
einem Geschiitz an Bord des Dampfers Tali Hawein ein, der ani 
Freitag, den 29. Schaban 1298 (27. Juli 1881) bei Sonnenunter- 
gang vor Aba Anker warf; man beschloss noch am selben Abend 
sich auszuschiffen. Fur alle Falle blieb das Schiff unter Dampf, 
und Abu el Sseud an Bord.

An diesem Tage fand bei dem Mahdi ein Sikr statt, und 
die Derwische, im Kreise geordnet, waren bei ihrer Andacht, 
wahrend Mohammed Ahmed etwas abseits auf einem Feli sass, 
um zu beten, ais die Abgesandten Abu el Sseud’s erschienen, 
urn ihn an Bord zu rufen. Er erwiderte, dass man nur zu ihm 
zu kommen brauche, wenn man ihn sehen wolle, dass er sich 
aber nicht hinbemiihen werde. Jetzt wurden die paar Soldaten 
ungemutlich, zumal, da sie von den Derwischen eine starkę 
Tracht Priigel bekamen. Abu el Sseud hatte den Befehl, den 
Mahdi und seine Parteiganger im Notfalle anzugreifen. Er befahl 
deshalb der Abteilung, vorzuriicken und auf die Derwische Feuer 
zu geben. Beim ersten Schuss, dem Zeichen zum Angriff, zog 
Mohammed Ahmed sein Schwert und stiess zum erstenmal den 
Vernichtungsruf aus, welcher dann der Schlachtruf der Mahdisten 
geworden ist: »La ilah illa allah, fi ssabil allah.« (»Es giebt 
keinen Gott ausser Gott; [kampfet] fur Gottes Sache.«) Der 
Sabel Mohammed Ahined’s war iibrigens nicht von Holz, wie 
seine Anhanger behaupteten, sondern eine sehr gute Bochari- 
Klinge *). Der Mahdi war von der Ankunft des Militars jedenfalls 
benachrichtigt worden, denn an jenem Abend hatten sich die 
Derwische in viel grósserer Zahl in Aba eingefunden und waren 
samtlich bewaffnet. Auf den Ruf des Mahdi stiirzte sich die 
wiitende Menge, die den wilden Schlachtruf ihres Oberhauptes

*) Die Hiebwaffen bei den Arabem im Ssudan waren von vierfacher 
Qualitat; die beste war die Bochari-, dann die Ssolimani-, dann die Tokari- und 
schliesslich die Maghrabi-Klinge.
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einstimmig wiederholte, mit jenem unwiderstehlichen Mut und Un- 
gestum des Ssudanarabers in ihrem rasenden Fanatismus auf die 
Soldaten, welclie gleich beim ersten Anprall ihre Kaltbliitigkeit 
und Ordnung verloren und sich niedermetzeln liessen. Nur wenige 
Mann konnten fliehend das Stromufer gewinnen, hangten sich an 
die Taue u. s. w. des Dampfers und retteten sich so vor den 
verfolgenden Derwischen. Sobald Abu el Sseud beim Anblick 
der ersten Fliichtlinge das Unheil ahnte, liess er den Anker heben, 
sodass das Schiff mit denen, die sich darauf befanden und noch 
darauf zuriickkehren konnten, rechtzeitig entkam.

Bei der Ankunft Abu el Sseud’s in Chartum verbreitete sich 
die Nachricht von der Niederlage wie ein Lauffeuer durch die 
Stadt und die Panik und Unordnung nahm nun ihren Gang. 
Retif hatte nicht im entferntesten diesen Ausgang erwartet, und 
die Verwirrung, welche jetzt in Chartum zu herrschen begann, 
beunruhigte ihn. Er liess verkleidete Polizeibeamte in grosser 
Anzahl durch die Stadt gehen mit dem Befehl, alle, welche vom 
Mahdi redeten, zu verhaften. Dies war der Beginn der Schreckens- 
herrschaft in der Hauptstadt des Ssudan, die bis dahin noch 
still und ruhig gewesen war.

Die Maskę war endlich abgeworfen, es war klar, dass die 
Regierung nun handeln wollte. Da der Mahdi sich aber nicht 
mehr sicher glaubte, verliess er den Ort und begab sich mit 
seiner Familie und allen Anhangern nacli dem Berge Gadir in 
der Provinz Faschóda. Sein alterer Bruder, der Schiffsbauer, 
wurde bestiirzt, ais er das Geschehene vernahm und hórte nicht 
auf, seinem Bruder vorzuwerfen, dass er ihn und die Seinigen 
in’s Ungliick gestiirzt habe. Auf diese Vorwtirfe erwiderte Mo
hammed Ahmed: »Hada ma arad allah bihi« (»das ist Gottes 
Wille«). Der arme Lupton Bey sah damals die Menge den Strom 
bei Kawa iiberschreiten und teilte Emin Bey das Vorgefallene 
mit. Dieser schrieb dann nach Chartum und warnte die Regierung 
wegen des Vorfalls, dessen ganz.e Tragweite er voraussah.
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Raschid Bey schlagt die Derwische bei Kawa, wird am Gadir geschlagen. Er- 
hebung von Kordofan und Darfur. Slatin Bey. Eroberung von Abu Haras. 
Schlacht bei Kaschkil. Expedition von Ali Bey Abu Koka zum Entsatz von 
Bara und seine Niederlage bei Eid el Nebeik. Eroberung von el Tajara. Ex- 
pedition von Jussuf Pascha el Schallali. Der Aufstand nimmt beunruhigende 
Dimensionen an. System Mohammed Ahmed’s. Propaganda. Panik in Chartum. 
Ankunft Abd el Kader Pascha’s. Seine Politik und Energie. Divide et impera. 
Subeir Abd el Kader. Die Expedition Jussuf Pascha’s kommt am Berge Gadir 
an. Er fordert den Mahdi auf, sich zu ergeben. Antwort desselben. Mystischer 
Charakter des Mahdistenkrieges. Abdullah Wad Dafallah. Vernichtung des Korps 
Jussuf Pascha’s. Der Schech Madibbu. Erhebung und Belagerung von Schaka. 
Ausfall der belagerten Garnison und ihre Vereinigung mit Slatin’s Kolonne. 
Omar Wad el Mukaschif greift Ssennar an. Grunde seiner Feindseligkeit. Giegler 
Pascha lehnt Verstarkung von Kairo ab. Expedition gegen den Emir Walad 
el Scherif. Die Mahdisten unbesieglich. Vernichtung des Corps el Malik Jussuf. 
Angriff auf die Stadt Ssennar. Der Emir el Dakruri. Abd el Kader Pascha 

schlagt die Derwische in Ssennar.

Im Dezember hatte Raschid Bey, der Gouverneur von 
Faschóda, die Ankunft des Mahdi in seiner Provinz erfahren und 
sich schon bereit gemacht, den unbeąuemen Gast anzugreifen, ais 
er hórte, dass in der Stadt Kawa selbst ungefahr 200 Araber 
aus den Stammen Degein, Tellem, Kenana, Hassanije, Gaallje 
und Danakla sich versammelt hatten, um zu dem Mahdi zu 
stossen. Schnell vereinigte er 120 Mann, schług und zerstreute 
diese Araber. Nach dem Berge Gadir hatte er Spione geschickt, 
dereń Auskunft insofern ermutigend lautete, ais die Leute des Mahdi 
nur 200 Mann stark sein sollten. Raschid Bey nahm 120 Soldaten 
und einige Taragma aus dem Dorfe el Schalk und machte sich 
in Eilmarschen nach dem Berge Gadir auf. Nach dreitagigem 
Marsche langte die kleine Abteilung vollstandig erschbpft im An-
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gesicht des Feindes an. Mohammed Ahmed versammelte schnell 
seine Leute zu Fuss und zu Pferde, und ohne den Soldaten 
Raschid’s Zeit zu lassen, sich ein wenig zu erholen, fiel er iiber 
sie her, vernichtete sie vollstandig und erbeutete alle Waffen und 
Munition.

Die Nachricht von der Vernichtung Kaschid’s erhielten wir, 
Emin Bey und ich, im April 1882 in Chartum, ais wir die Ankunft 
des neuen Generalgouverneurs Abd el Kader Pascha, Reuf’s 
Nachfolger, dort erwarteten.

Nach dieser Affaire erhob sich ganz Kordofan und die Be- 
duinen in Darfur, welche nun Slatin Bey schwer zu schaffen 
machten. An dem Brunnen von Nemeir, wo Soldaten aus der 
Provinz Schaka zu ihm gestossen waren, wurde er von iiber- 
legenen DerwiSchhaufen umringt, verlor viel Leute und sah sich 
gezwungen, auf Dara zurtickzugehen. Hier brachte er in wenigen 
Tagen ein zahlreiches Korps zusammen und kehrte um, um die 
Derwische aufzusuchen. Er traf sie noch bei dem Brunnen und 
lieferte ihnen eine blutige Schlacht. Schon neigte sich der Sieg 
auf seine Seite, ais eine grosse Reiterschaar sich auf seine 
Infanterie stiirzte und seinen Sieg in eine schwere Niederlage 
verwandelte. Es gelang ihm jedoch, einige Reste seiner Truppen 
zu sammeln und wieder nach Dara zu entkommen.

Nun erhoben sich die Baggara el Homr; ihr erster Akt der 
Feindseligkeit war, ihren Steuererheber Nasim Efendi anzugreifen, 
welcher sich in Ausiibung seines Amtes in Dar Hamar befand. 
Dank dem Dazwischentreten der Hauptlinge Walad Abu Dakal 
und Walad el Melih konnte er sich retten, aber sein Gepack und 
die Regierungsgelder wurden gepliindert. Von den beiden Schechs 
wurde er beschiitzt und nach Abu Haras gefiihrt, wo er sich in 
das Hans des Distriktchefs Walad Rahma fltichten konnte. Kaum 
waren drei Tage vergangen, ais die Stamme Badarije und Tamam 
Abu Haras angriffen; die Garnison unter dem Befehle Walad 
Rahma’s rettete sich in aller Eile, immer verfolgt, in der Richtung 
nach el Obeid und erreichte gliicklich das Dorf Walad Abu Ssafie.

13Vita Hassan.
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Unverziiglich sammelte der Gouverneur von Kordofan, 
Mohammed Pascha Ssaid, eine Heeresabteilung von 2300 Mann 
regularer Soldaten, Baschibosuks und Schaikije, um die Stadt Abu 
Haras wieder zu nehmen. Unter dem Befehl des Major Nasim 
Efendi verliess sie el Obeid und setzte sich nach Abu Haras in 
Bewegung, ais sie bei Kaschgil die Derwische an einem kleińen 
See versammelt fand. Diese waren mehr ais 2000 Mann stark 
und bestanden aus Leuten der Stamme Hauasma, Dar Bati, Dar 
Neliila, Dar Gauad, Aulad Gabusch, el Ghudiat, Baderlja und 
Tamam. Es kam zum Kampfe, in welchem die Truppen voll- 
standig geschlagen wurden. Nur eine kleine Zahl Soldaten konnte 
sich an das Ufer des Sees retten, wo sie aus Aesten und Domen 
einen Verhau errichteten. Sie blieben dort einige Tage und 
nahrten sich von den Tieren, welche an das Wasser zur Tranke 
kamen. Wahrend dessen war der Feind beschaftigt, Beute zu 
sammeln, wonach er sich zuriickzog, sodass die Fluchtigen mit 
der Nachricht von der Niederlage nach el Obeid entkommen 
konnten.

Eine andere Heeresabteilung von 3000 Mann unter dem 
Befehle des Ali Bey Lutfi Abu Koka, welche dem belagerten 
Bara zu Hiilfe geschickt war, wurde auf dem Marsche von starken 
Rebellenhaufen umschwarmt, welche alle Brunnen auf dem W ege: 
el Halba, Abu Schók und Eid el Nebeik, zuschutteten, sodass die 
Soldaten kein Wasser fanden. Der Krieg wurde von den Mahdisten 
bis aufs Messer gefiihrt und alle Mittel, Gewalt und List an- 
gewendet, um den Gegner ohne Gnade und Barmherzigkeit zu 
vernichten.

Ais die Rebellen die Truppen Ali Bey’s von Durst 
und Ermiidung geniigend geschwacht und erschópft glaubten, 
griffen sie dieselben zwischen Eid el Nebeik und Domat el Teleb an 
und vernichteten sie. Von den 3000 Soldaten kam mehr 
ais die Halfte samt dem Oberst Ali Bey um. Nur 1200 Mann 
konnten sich in voller Auflósung retten und bettelten um Wasser 
und Nahrung von Dorf zu Dorf, bis sie in Bara ankamen, wo sie
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sich mit der ausgehungerten Garnison vereinigten. Im selben 
Monat griffen die Gauamea-Beduinen die Garnison von el Tajara 
an und bemachtigten sich des Platzes nach wenigen Tagen.

Wahrend Raschid Bey anf eigene Faust nach dem Berge 
Gadir gezogen war, wo er seinen Tod gefunden liatte, rtistete 
man in Chartum eine gróssere Expedition unter dem Befehle von 
Jussuf Pascha el Schallali gegen den Mahdi aus. io Tage nach 
Raschid Bey’s Affaire verliess sie Chartum und setzte sich nach 
dem Berge Gadir in Bewegung. Sie bestand aus mehreren 
Tausend Mann regularer Truppen und Baschibosuk, ferner einer 
Abteilung Schaiklje-Beduinen unter dem Befehle von Mohammed 
Bey Ssollman. Aber die beiden Siege des Mahdi iiber Abu el 
Sseud und Raschid hatten ihn und seine Anhanger ermutigt, und 
die Araber strbmten ihm von allen Seiten zu. Die Hauptlinge 
kamen, sich in seine Sekte aufnehmen zu lassen und empfingen 
seine Instruktionen und die Losung zum Vernichtungskampf. Selbst 
die Nuba-Neger vom Berge Gadir liessen sich von den Ver- 
heissungen des Mahdi verleiten und vereinigten sich mit ihm. 
Mohammed Ahmed, der nicht aufhórte, alle an die Plackereien 
und tibertriebenen Forderungen der Regierung zu erinnern, stellte 
ihnen ein goldenes Zeitalter ohne Steuern und Plagen in Aussicht, 
welches durch Vernichtung der Tiirken, d. h. der Regierungs- 
Beamten, herbeigefrihrt werden konne. Gleichzeitig wurdenDerwische 
nach allen Richtungen abgeschickt, um die Bevólkerung zum Auf- 
stand aufzureizen, und Brandbriefe an die Hauptlinge der Stamme 
zu dem gleichen Zweck gerichtet.

Die Nachrichten hiervon kamen iibertrieben und entstellt nach 
Chartum und stiirzten die Stadt in eine unbeschreibliche Panik. 
Vor der Ankunft des neuen General-Gouverneurs Abd el Kader 
Pascha’s verbreitete sich das Geriicht, dass die Derwische die 
Stadt iiberfallen wollten. Die Furcht hatte keine Grenzen mehr, 
und alle Europaer verbargen sich in der katholischen Mission, 
die sie erst zwei Tage spater verliessen, ais sie sich iiberzeugt 
hatten, dass der Mahdi noch am Berge Gadir war.

U*



— 196 —

Abd el Kader Pascha kam endlich am 11. Mai an. Er er- 
mahnte die Beamten, sich ruhig und gefasst zu halten, um der 
Bevólkerung Vertrauen einzuflóssen. »Wenn die Beamten der 
Regierung eine derartige Furcht verraten, was soli dann aus den 
anderen werden, welche glauben, dass die Dinge noch vieł 
schlimmer ais in Wirklichkeit sind.« Abd el Kader fand die 
Situation schlimm genug. Er schrieb nach Kairo und verlangte 
Verstarkungen, aber die Rebellion Arabi’s hatte das Land in Anarchie 
gesturzt, und Abd el Kader’s Hiilfsrufe verhallten ungehort. Hatte 
er die verlangten Verstarkungen erhalten kónnen, so ist es nicht 
unmóglich, dass er des Aufstandes hatte Herr werden kónnen. 
In Ermangelung solcher Verstarkungen ging Abd el Kader Pascha 
mit uńerhórter Energie an die Organisierung einer bedeutenden 
Armee, die zum gróssten Teil aus den Negern der Eińwohner fur 
12 bis 14 Thaler pro Kopf rekrutiert wurde. Er erteilte der Polizei 
strenge Befehle und suchte der Panik zu steuern. Er verbot absolut, 
vom Mahdi auch nur zu sprechen und scharfte den Beamten ein, 
keine Nachricht zu verbreiten, welche die Panik unterhalten oder 
vergróssern konnte. Sobald er erfulir, dass ein Hauptling zum Mahdi 
zu stossen beabsichtige, liess er ihn mit List oder Gewalt kommen 
und ihn dahin bringen, dass er den Feind nicht unterstiitzen konnte. 
Den Beduineh gegeniiber hatte er eine macchiavellistische Politik 
angenommen. Diejenigen, dereń Betragen sie nicht ais offene 
Anhanger des Feindes zeigte, vereinigte er zu einer Notabeln-Ver- 
śammlung, um sie in den Glauben zu versetzen, ihnen die Angelegen- 
heiten des Landes zur Beratung vorlegen zu wollen. Er fragte sie mit 
Interesse nach ihren Privat-Angelegenheiten, lud sie in śeinen 
Palast ein und gewann durch diese Politik und ohne Zwangsmittel 
von ihnen Geld, Naturalien und das Versprechen, der Regierung 
treu zu bleiben. Der andereri Hauptlinge, die notorisch feindlich 
wareń, entledigte er sich auf eine oder die andere Weise; im 
Falle, wo dies nicht aiiging, erregte er Spaltungen unter ihnen, 
um so eine Diversion zu gewinnen. Das Divide et impera war 
fur diese schwierige Periode Abd el Kader’s politiśches Programm.
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Einige Thatsachen werden besser ais alle Auseinandersetzungen 
die von ihm befolgte Taktik erklaren. Vor Abd el Kader’s An- 
kunft liatte Giegler, der den General-Gouverneur interimistisch ver- 
trat, einen Befehl der Kairiner Regierung gefunden, einen Araber, 
namens Sobeir Abd el Kader, abzusetzen. Er fuhrte den Befehl 
aus; der abgesetzte Beamte ging sofort zum Mahdi iiber, ver- 
sammelte in aller Eile 400 Mann und pliinderte die schwachen 
Dórfer von Ssennar. Sobald Abd el Kader davon erfahren liatte, 
that er, ais ob er von nichts wiisste und schrieb an den Gouverneur 
von Ssennar, er solle Sobeir Abd el Kader benachrichtigen, er sei 
zum ersten Meauin ernannt und solle nach Chartum kommen, 
um sein Amt anzutreten. Sobeir biss an den Koder und machte 
sich nach Chartum auf den Weg. Er schiffte sich auf einem 
Dampfer ein, aber nicbt mehr aus; die Krokodile des Stromes 
allein wissen, was aus ihm geworden ist. Am folgenden Tage 
schrieb Abd el Kader, um den Schein zu wahren, in folgendem 
Sinne an den Gouverneurvon Ssennar: »Ich habe Sobeir aufgefordert, 
sein Amt anzutreten, er ist bis jetzt nicht erschienen, was mich ver- 
anlasst anzunehmen, dass er sich gegen die Befehle der Regierung 
auflehnen will. Lassen Sie ihn aufsuchen, in Eisen legen und mir 
schicken; wenn Sie ihn nicht finden, konfisziercn Sie sein Haus 
und sein Vermógen.« Haus und Vermógen wurden natiirlich sofort 
konfisziert.

Der Hauptling Abd el Bassit erschien mit 4000 Mahdisten in 
Dnem, um die Steuern fur deą Mahdi zu erheben. Sein Heerhaufen 
wurde geschlagen und er selbst gefangen und nach Chartum ge- 
schickt. Auf Abd el Kader Pascha’s Eragen antwortete er, dass er 
gekommen sei, den Tribut fiir Rechnung des Mahdi einzutreiben. 
»Wenn ihr das Land schon ais erobert betrachtet, dann tauscht 
ihr euch,« antwortete ihm Abd el Kader, und befahl seiner Or- 
donnanz, ihn zur Hinrichtung abzufiihren, indem er mit leiser Stimme 
hinzusetzte: »In 15 Minuten darf dieser Mann nicht mehr leben.« 
Abd el Kader befand sich in der Ratsversammhing, und der 
Chef Mohammed Bey el Telb, ein arabischer Notabler von Chartum,
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verwandte sich fur den Schuldigen. Da Abd el Kader sich stellte, 
ais ob er in tiefes Nachdenken versunken sei, wagte Niemand 
zu sprechen. Ais aber el Telb seine Bitte wiederholte, scliien Abd 
el Kader wieder zu sich zu kommen und sagte: »Da Sie sich fur 
diesen Menschen verwenden, so will ich Ihnen den Gefallen tliun 
und ihn begnadigen;« er beauftragte eine Ordonnanz, die Hin- 
richtung schleunigst zu verhindern, aber die 15 Minuten waren 
schon voriiber, und der Verrater hatte biissen miissen.

Die Truppen waren gut bewaffnet, gut verpflegt, und der Sold 
wurde ihnen regelmassig gezahlt, so dass ihnen jeder Grund zum 
Abfall oder Verrat genommen war. Aber Abd el Kader machte 
sich iiber den Ernst der Lagę keine Illusionen, und alle seine 
Massregelft konnten nur Palliativmittel sein bis zur Ankunft einer 
grósseren Verstarkung von Kairo. Man kann ihm sicherlich 
weder Schwaclie noch Nachlassigkeit vorwerfen, aber das Uebel 
war schon zu stark; ein ganzes Volk hatte sich auf allen Punkten 
zugleich in Masse erhoben, und Abd el Kader konnte keine 
Wunder thun.

Das etwa 7000 Mann starkę Heer des Jussuf Pascha el 
Schallali war inzwischen durch die Provinz Faschoda zum Berge 
Gadir vorgeriickt. Jussuf Pascha hatte Mohammed Ahmed auf- 
gefordert, sich zu ergeben, von ihm aber die Antwort erhalten, 
dass er auf Gottes Hiilfe vertraue, seine Feinde zu besiegen, und 
dass alle Heere und Drohungen ihm dieses Vertrauen nicht rauben 
konnten. Jussuf Pascha langte gegen Abencl am Gadir an und 
liess einen Verhau errichten.

Mohammed Ahmed war nicht mehr der grosse Prediger von 
Aba, den einige Hundert Derwische umgaben, sondern war jetzt 
der Prophet geworden, um den der ganze Ssudan sich geschart 
hatte. Seine Anhanger bildeten schon ein starkes Heer, welches 
durch den ihnen eingeflóssten Fanatismus noch furchtbarer war. 
Wie in den Zeiten der Religionskriege, wo die Priester in der 
einen Hand das Schwert, in der anderen das Kreuz fiihrten, gaben 
die Mahdisten ihrer Erhebung jenen Charakter eines mystischen
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Krieges ohne Pardon, welcher alle Hindernisse vor sich nieder 
warf und sich seinen Weg durch Feuer und Blut bahnte.

Die beiden Heere lagerten einander gegeniiber. Das agyp- 
tische wurde durch seine Disziplin und das Mahdistische durch 
strenge Befehle vorlaufig vom Kampfe zuriickgehalten. Der An- 
griff der letzteren hatte noch nicht begonnen, ais Mohammed 
Ahmed, wie man erzahlt, seinen Gebetsteppich zwischen den 
beiden Heeren ausbreitete und darauf niederkniete, um das Gebet 
zu verrichten. In dem Heere Jussuf Pascha’s gab es einen be- 
riihmten Schtitzen, namens Abdallah Wad Dafallah, welcher nun 
dreimal auf den Mahdi anlegte. Doch ging jedesmal die Kugel 
fehl, wahrscheinlich wegen der Aufregung des Schutzen, und dies 
hielten die Anhanger des Mahdi fur ein Wunder. Mohammed 
Ahmed hatte sich schnell erhoben; er zog sein Schwert und stiess 
den Schlachtruf aus: »Fi ssabll allah.« Dies war das Signal zum 
Angriff. Trotz der Starkę und der Ueberlegenheit ihrer Waffen 
wurde die Armee Jussuf Pascha’s fast vollstandig vernichtet, und 
er selbst fand, wie Raschid Bey, den Tod. Waffen und Munition 
der agyptischen Truppen fielen in die Hande der Mahdistenhorden, 
welche bis dahin in ihren Kampfen keine Schnellfeuerwaffen, 
sondern fast ausschliesslich Lanzen, Sabel und alte Perkussions- 
gewehre gefiihrt hatten.

Unter den Leuten des Mahdi befand sich der Schech Madibbu, 
der Hauptling des Stammes Reseikat, welcher, sobald er sich 
von dem Erfolg der Waffen des Mahdi uberzeugt hatte, zu seinem 
Stamme eilte und die Nachricht von dem Siege mit den nótigen 
Uebertreibungen verbreitete. Er erzahlte, was fur Wunder ge- 
schehen seien, und dass, wahrend die Schiisse der Soldaten nicht 
getroffen hatten, jeder von den Mahdisten getroffene Soldat sofort 
verkohlt sei. Nun erhoben sich die Reseikat und Maalije gegen 
die Garnison ihrer Provinz Schaka; die Soldaten zogen sich in 
ihre Verschanzungen zuriick, wo sie nun belagert wurden. Ais 
die Belagerung schon 14 Tage gedauert hatte, und die Lebens- 
mittel anfingen, auf die Neige zu gehen, beschloss der Befehlshaber,
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Major Manssur Efendi, einen Ausfall zu machen, um den Platz 
bis zur Ankunft eines Entsatzes zu verproviantieren. Wirklich 
gelang es den Truppen auch, den Ring der Belagerer zu durch- 
brechen und ihnen schwere Verluste beizubringen, worauf sie nacli 
dem Dorfe el Alali vorriickten, um Getreide zu holen. Aber 
stets vom Feinde verfolgt, wurden sie schliesslich niedergemacht, 
und nur wenigen gelang es, sich bis zu dem Platze durchzuschlagen. 
Ein zweiter Ausfall um Mitternaclit verlief glucklicher, und die 
belagerte Garnison von el Schaka konnte sich bis zu einer Lokalitat, 
namens el Nemeir, durchschlagen, wo sie sich mit Slatin’s Kolonne 
vereinigte.

Wahrend nun bestandige Zusammenstosse und selbst gróssere 
Schlachten zwischen dem Heere Slatin Bey’s und den Rebellen 
erfolgten, unternahm Omar Walad el Mukaschif, der sich Vertreter 
des Mahdi nannte, mit einem grósseren Heere von Derwischen 
den Angriff auf die Provinz Ssennar.

Omar Walad el Mukaschif war ein Opfer der Willkur der 
Regierungsbeamten. Er gehórte dem Stamme Kawahla an und 
war ais Oberhaupt einer religiosen Sekte sehr geachtet. Er besass 
einen Bruder Ahmed Walad el Mukaschif, der dem Mahdi nach 
dem Berge Gadir gefolgt war. Ais der Untergouverneur von 
Ssennar erfuhr, dass Ahmed zum Mahdi iibergegangen war, liess 
er seinen Bruder Omar verhaften, der jedoch nach einigen Tagen 
durch Bestechung wieder frei kam. Bald darauf wurde er von 
M. Efendi S. wieder verhaftet und sah sich gezwungen, behufs 
seiner Befreiung dasselbe Argument wieder zu gebrauchen. Dieser 
Plackereien iiberdriissig, wollte er Ssennar verlassen und mit seiner 
Familie sich in Refaa im Gebiet des Stammes Abu Róf nieder- 
lassen. Kaum aber hatte M. Efendi S. erfahren, dass Omar 
ausgewandert war, ais er ihn von Soldaten verfolgen und unter- 
wegs auspliindern liess. Jetzt ging nun auch Omar selbst zum 
Mahdismus iiber, und in dem Walde von el Hira, am Strome, 
verkiindete er den Eingeborenen, dass der Mahdi ihm im Traurne 
erschienen sei und ihm ais seinem Stellvertreter befohlen habe, die
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Tiirken, d. h. die Uriglaubigen, zu bekriegen. Bałd umgab ihn 
eine solche Masse Fanatiker, dass der Gouverneur von Ssennar, 
Hussein Bey Schukri, unruhig wurde and an Giegler Pascha nach 
Chartum telegraphierte. Dieser hatte sich seit jeher iiber den 
Ernst der Situation getauscht, und die Verstarkungen, die man 
von Kairo absenden wollte, fiir iiberflussig erklart, indem er sich 
fur stark genug hielt, mit den im Ssudan stehenden Truppen den 
Aufstand zu unterdriicken. Um damit zu beginnen, schiffte er 
sich mit wenigen Soldaten auf einem Dampfer nach Ssennar ein. 
In Walad Madani erfuhr er, dass in dem benachbarten Abu 
Haras ein anderer Abgesandter des Mahdi, namens Walad el 
Scherif, die Waffen gegen die Regierung ergriffen habe. Er 
machte also in Abu Haras Halt und sandte die Truppen unter 
dem Befehle des el Malik Jussuf, eines Nachkommen der alten 
Herrscherfamilie des Ssudan, gegen Walad el Scherif. Die Anzahl 
der Soldaten betrug kaum ioo und war dem Feinde weit unter- 
legen.

Es ist merkwurdig, dass wahrend der ganzen Dauer des 
Mahdistenkrieges der Sieg stets auf Seiten der Rebellen zu sein 
schien; die Zusammenstósse, in denen die Mahdisten unterlagen, 
waren seiten, und auch dann hatten sich die Rebellen trotz er- 
littener Verluste wieder schnell organisiert und unternahmen mit 
noch grósseren Massen den Angriff, bis sie den Sieg behielten. 
Dies erklart sich, wenn man den Enthusiasmus der Mahdisten 
beriicksichtigt, der in Verbindung mit ihren kriegerischen Eigen- 
schaften sie thatsachlich unbesiegbar machte. Wenn der Mensch 
dahin gelangt, den Tod so zu verachten, wie die Araber des 
Ssudan, wenn er einen persónlichen Hass und Verachtung gegen 
den Feind hat, wenn er von dem ziindenden Wort eines Er- 
leuchteten, wie Mohammed Ahmed, fanatisiert ist und schliesslich 
die Ueberzeugung gewonnen hat, dass er fiir Gottes Sache kampft 
und den Himmel ais Belohnung hat, dann wird er der personifizierte 
Mord. Andererseits muss man die Qualitat der agyptischen Armee 
in Riicksicht ziehen, die sich aus den heterogensten Bestandteilen
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zusammensetzte: Negern und Arabem, Tiirken und Beduinen der 
verschiedensten Stamme, und muss schliesslich den Abfall dieser 
Truppen zum Feinde beriicksichtigen, der haufig genug von der- 
selben Rasse und demselben Stamme war. Dann wird man be- 
greifen, weshalb der Sieg sich so oft an die Fahnen des Mahdi 
fesseln konnte,

Die handvoll Soldaten, welche el Małek Jussuf hatte, geniigte 
nicht, auch nur den ersten Anprall auszuhalten und wurde voll- 
kommen vernichtet. El Małek Jussuf stammte, wie oben bemerkt, 
aus kóniglichem Gebliit. Bei solchen Familien ist es Sitte, dass 
ein Fiirst sich, wenn er besiegt ist, seinen Teppich auf die Erde 
breitet und so den Tod erwartet, damit er nicht in den Statib 
fallt. El Małek Jussuf setzte sich also auf seinen Teppich und 
wurde von den Derwischen umgebracht.

Ais Giegler Pascha diesen Schlag erfuhr, sali er seinen Irrtum 
ein und kehrte schleunigst nach Chartum zuriick.

Walad el Mukaschif teilte im Vertrauen auf seine Starkę 
Hussein Bey Schukri ritterlich den Tag mit, wann er die Stadt 
Ssennar angreifen wurde. Hussein Bey zog seine in der Provinz 
zerstreuten schwachen Truppen zusammen, so weit er konnte und 
erwartete den Angriff des Feindes. Zu der angektindigten Zeit, 
Tag und Stunde erschien Walad el Mukaschif wirklich und griff 
Hussein Bey an, der ihn eine Viertelstunde vor der Stadt er
wartete. Der Kampf dauerte nur kurze Zeit, die Regierungs- 
truppen wurden geschlagen und nur wenigen Soldaten gelang es, 
zur Stadt und in das Regierungsgebaude zu entkommen. Walad 
el Mukaschif war mit den Hauptlingen seines Gefolges ebenfalls 
in dasselbe eingedrungen, ais ein Soldat, der sich auf der Terrasse 
versteckt hatte, auf ihn Feuer gab. Walad el Mukaschif wurde 
am Fusse getroffen und von den Seinigen nach dem Dorfe el 
Bogra, zwei Stunden von der Stadt, geschafft, wohin sich seine 
Anhanger gleichfalls zuriickzogen. Kaum eine Woche darauf 
schickte er sie zu einem neuen Angriff gegen Ssennar. Inzwischen 
war aber die Garnison tim 400 Mann unter dem Befehle des
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Ssaleh Walad el Mak verstarkt worden; die Derwisclie wurden 
mit starkem Verluste zuriickgeschlagen und fliichteten nnter 
Zuriicklassung ihres Gepacks und Lągers in grosser Unordnung. 
Ssaleh verfolgte sie, konnte sie jedoch nicht mehr erreiclien und 
schaffte ihr in dem Lager zuriickgelassenes Gepack nach Ssennar 
Gegen die Gefangenen zeigte Walad el Mukaschif eine barbarische 
Wildheit. Er liess sie in grosse Kessel stecken und lebendig 
braten. Nach dieser Niederlage in Ssennar trat ein gewisser 
Mohammed Sein Dakriiri aus dem Dorfe Abu Schóka mit der 
Behauptung auf, vom Mahdi zu seinem Emir ernannt zu sein; 
sofort versammelten sich Beduinen zahlreich um ihn. Zwischen 
ihnen und den von Ssennar herbeigeeilten Truppen kam es zum 
Kampfe, in welchem der angebliche Emir el Dakriiri fiel.

Diese neue Erhebung war kaum unterdriickt, ais Ahmed 
Walad el Mukaschif, Omars Bruder, mit Briefen vom Mahdi 
in Ssennar ankam. Schnell hatte er alle Stamme der Provinz 
aufgewiegelt und belagerte mit ihnen die Stadt Ssennar, bis Abd 
el Kader Pascha erschien und sie entsetzte.
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Abd el Kader schlagt die Derwische in Temba. Ssaleh Walad el Mak siegt bei 
Fasoglu. Giegler Pascha beauftragt den Schech Abu Ssinn, Walad el Scherif zu 
schlagen. Belagerung von Bara und el Obeid. Der Mahdi verlasst den Gadir und 
lagert sich vor el Obeid. AngrifF auf die Stadt. Die Mahdisten zuriickgeschlagen. 
Bara und el Obeid ausgehungert. Bara ergiebt sich. Ein Eselskopf fur 900 Francs. 
El Obeid kapituliert. Der Mahdi Herr von Kordofan. Die Expedition von 
Hicks Pascha. Abberufung von Abd el Kader Pascha. Hicks bricht nach 
Kordofan auf. Mahdistische Spione. Briefe des Mahdi. Sein Lager bei el Birke. 
Scharmutzel. Schlacht. Hicks vernichtet. Der Mahdi schickt Boten nach Darfur. 
Dara ergiebt sich. Belagerung von el Faschir. Greuelthaten der Mahdisten. 
Verschuttung der Brunnen. Ausfall. Kapitulation von el Faschir. Eroberung 
von Um Schanga. Slatin bei dem Mahdi, wird bekehrt und Abd el Kader ge- 
tauft. Der óstliche Ssudan. Osman Digna bei Ssuakin. Mohammed el Chair 
in Berber. Belagerung von Chartum. Abfall des Ssaleh el Mak. Schlacht von 
Gabalein. Neuer Abfall. Belagerung von Duem. Belagerung und Eroberung 
von Berber. Hussein Pascha Chalifa bei dem Mahdi. Die Hadendoa. Fali von 
Ssinkat, Tokar, Kassala und Galabat. Kritische Situation von Chartum. Projekt 
der Raumung Chartums. Gordon’s Mission. Unklugheit der Abberufung Abd 
el Kader’s. Gordon’s Ankunft in Chartum. Sein Erlass. Verteidigungsanstalten. 

Ultimatum des Mahdi. Fortsetzung der Belagerung. Kampf bei el Kiteina.

Wahrend Abd el Kader Pascha auf seiner Riickkehr nach 
Chartum bei dem Dorfe Temba im Gebiet der Hedebat Rebellen- 
horden unter Ssoliman Walad el Chalifa und Walad el Hagg 
Abd el Kader schlug, brach Ssaleh el Mak von Ssennar nach 
Fasoglu auf und zerstreute im Bezirk Famka Beduinen, welche 
sich fur den Mahdi erklart hatten. Auf der Riickkehr beriihrte 
Ssaleh el Mak Ssennar und zog mit seinen Leuten nach Fadassi 
weiter.

Die Bekampfung des Walad el Scherif hatte Giegler Pascha 
dem Schech Auad el Kerim Abu Ssinn, dem Oberhaupte des
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grossen Schukrije-Stammes, iibertragen. Auad el Kenm ver- 
sammelte einige Tausend Leute, schlug Walad el Scherif, tótete 
ihn und schickte seinen Kopf nach Chartum zu Giegler. Zur 
Belohnung wurde ihm die ganze Beute iiberlassen.

Vor Bara und el Obeid ging die Belagerung weiter. Sie 
dauerte schon lange; die Derwische unternahmen einen Sturm 
nach dem anderen und die Soldaten und Einwohner, welche 
samtlich die Waffen ergriffen hatten, widerstanden mit dem ganzen 
Mut der Verzweiflung, da sie die Schandthaten der Mahdisten, 
Raub und Niedermetzelung ihrer Feinde erfahren hatten.

Mohammed Ahmed hatte inzwischen den Berg Gadir ver- 
lassen und mit dem Gros seines Heeres bei Kaba, i 1 / ^  Stunden 
siidlich von el Obeid, ein Lager bezogen. An einem Freitag 
riickte er an die Stadt heran und unternahm einen furchtbaren 
Sturm. Da sie aber gut befestigt und zum aussersten Widerstand 
entschlossen war, wurden -die Angreifer auf eine Weise empfangen, 
die den Verteidigern Ehre machte. Die dichte Masse der 
Mahdisten walzte sich wie eine Heuschreckenwolke gegen die 
Stadt, aber das gut unterhaltene Geschtitz- und Gewehrfeuer riss 
breite Liicken in ihre Massen und ihr Verlust an diesem Tage 
belief sich auf fast ioooo Mann. Trotzdem unternahmen sie 
immer wieder neue Angriffe, mussten sich aber jedesmal mit Ver- 
lust zuriickziehen.

Jedoch war in el Obeid wie in Bara schon Hungersnot ein- 
getreten. Die Lebensmittel waren erschópft und man begann alle 
Tiere zu essen und schliesslich Felle, Gummi und alles, was man 
irgendwie verschlingen konnte, zu verzehren. Die Preise der 
Lebensmittel waren zu einer fabelhaften Hóhe gestiegen; z. B. 
wurden fur eine Kele Mais (ungefahr 15 Liter) 120 Thaler 
500 Francs bezahlt.

Bara konnte nicht langer widerstehen und musste sich iiber- 
geben. Alle Einwohner wurden zum Mahdi nach Kaba gebracht. 
Er liess die hauptsachlichsten Offiziere, Beamten und Notabeln 
vor die Befestigungen von el Obeid fiihren, um den Yerteidigern
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zur Uebergabe zu raten. Thatsachlich war auch hier die Situation 
unhaltbar geworden und Rettung nicht mehr móglich, da keine 
Verstarkung von Chartum ankam. Die Hungersnot hatte den 
hóchsten Grad erreicht — fur einen Eselskopf wurde der fabelhafte 
Preis von 200 Thalern = 900 Francs bezahlt — und so musste 
man schliesslich kapitulieren.

Nach einer Belagerung von langer ais einem Jahre wurde 
Mohammed Ssaid Pascha vor dem Thore seiner Residenz getótet, 
und die Soldaten mussten iiber die Klingę springen. Der Oberst 
Ali Bey Scherif und der Kaulmann Ahmed Bey DaPallah wurden 
nach Schaka zu den Reseikat geschickt und dort gehangt, nur 
der Platz-Kommandant Iskandar Bey wurde geschont, obwohl er 
drei mahdistische Parlamentare, welche ihn zur Uebergabe aut- 
gefordert hatten, hatte aufhangen lassen.

Der Mahdi, der somit Herr von ganz Kordofan geworden 
war, liess fur seine Schaaren ein grosses Lager um die Stadt el 
Obeid aufschlagen.

Nachdem der Aufstand Arabi’s und Konsorten von den Eng- 
landern unterdriickt, und die Autoritat des Chedive wieder her- 
gestellt worden war, dachte die Regierung an die kritische Situation 
des Ssudan und sandte ein etwa 16 000 Mann starkes Heer mit 
70 Geschiitzen, worunter 30 Kruppkanonen, nach Chartum. Den 
Oberbefehl fiihrte der englische General Hicks Pascha, unter welchem 
die Generale Ssoliman Pascha, Niasi und Hassan Pascha Ssirri 
und 5 Obersten kommandierten. Gleichzeitig mit Hicks Pascha er- 
schien der an Abd el Kader Pascha’s Stelle neu ernannte 
General-Gouverneur Ala el Din Pascha. Nach Verstarkung der 
Befestigung von Chartum und Zuriicklassung einer Garnison in 
Um Durman, riickte die Armee auf dem Westufer des Stromes 
bis Dnem vor, um von da dem Mahdi nach el Obeid entgegen- 
zuziehen.

Der Mahdi hatte die Ankunft von Hick’s Armee erfahren, und 
von Schatt folgte ein Reiterhaufen von ungefahr 1000 Derwischen 
jeder Bewegung derselben. Der Mahdi hatte den Anfuhrern der
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Expedition Briefe zukommen lassen, in welchen er ihnen riet, ihn 
nicht dahin zu bringen, sie ais Feinde behandeln zu miissen, und 
sie gleichzeitig zur Ergebung aufforderte. Diese Briefe wurden 
teils auf den Weg geworfen, den die Armee nahm oder an Baum- 
aste geheftet, und thatsachlich wurden mehrere von den Offizieren 
des agyptischen Heeres gefunden.

Wir haben vorliin bemerkt, dass der Mahdi fur einen 
Erleuchteten gehalten wurde. Durch fortgesetzte Vertiefung seiner 
Betrachtungen war er dahin gelangt, seine Rolle ais Erlóser selbst 
ernst zu nehmen, wie dies alle seine Briefe beweisen. Die merk- 
wiirdigen Botschaften an das Heer von Hicks hatten etwa folgenden 
Inhalt: »Wenn ihr euch ergebt, werdet ihr euer Leben retten, 
unsere Freunde werden und Gliick und Ungliick mit uns teilen. 
Wenn ihr aber fortfahrt, uns zu bekampfen, werdet ihr bis auf 
den letzten Mann vernichtet werden und eure Habe wird uns ais 
Beute zufallen. Ich werde an eurem Tode unschuldig sein, und 
wenn am Tage des jiingsten Gerichtes eure Seelen mir vor dem 
Ewigen Vorwiirfe maclien werden, dann werde ich gerechtfertigt 
dastehen, weil ich euch benachrichtigt und ermahnt habe, aber 
ihr habt euch unserem Ratę widerspenstig gezeigt.«

Das agyptische Heer verliess el Rab und rtickte auf Aluba 
vor, um el Birke (»der See«) zu gewinnen, wo es geniigend Wasser 
hatte finden kónnen. Aber Mohammed Ahmed kam dieser 
Bewegung zuvor, verliess mit seiner ganzen Maclit el Obeid und 
riickte auf el Birke zu. Am ersten Abend lagerten die Derwische 
in Kaschgil und erreichten el Birke den Tag darauf, wo sie vor 
Hicks ankamen. Die Aegypter hatten Aluba verlassen und waren 
im Marsch auf el Birke, aber schon in Kaschgil erfuhren sie, dass 
die Mahdisten an dem See lagerten. Hicks liess Halt machen, 
da die Truppen an Wassermangel litten. Zwei Tage lang setzten 
Mahdistenabteilungen in dem Walde von Schikan ihre Schar- 
miitzel mit den Aegyptern fort. Sonntag den 4. November 1883 
(3. Moharram 1301) versammelte der Mahdi seine Emire (Befehls- 
haber der Heerhaufen) und verkiindete ihnen, dass der Prophet
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Mohammed ihm erschienen sei, ihm befohlen habe, am nachsten 
Tage die Schlacht zu beginnen und ihm den Sieg verheissen habe. 
Er befahl also seinen Emiren, ihre Truppen fur die Schlacht am 
nachsten Tage bereit zu halten. Am 5. November hatte Hicks 
Pascha, dessen Heer schon seit zwei Tagen kein Wasser mehr 
hatte, beschlossen, die Mahdisten bei el Birke anzugreifen. Kaum 
hatte sich das Heer aus dem Lager von Schikan in Bewegung 
gesetzt, ais es von den zahllosen Horden des Mahdi umringt 
wurde. Dieser deutete mit seinem Schwert auf das feindliche 
Heer und rief den Seinen zu: »Vorwarts gegen die Unglaubigen, 
der Sieg gehórt euch.« Thatsachlich verblieb der Sieg den Mah
disten, und in dem schrecklichen Gemetzel, welches dem ersten 
Anprall der etwa 100 000 Mann starken Derwische folgte, wurde 
das Heer von Hicks Pascha in weniger ais einer Stunde voll- 
standig vernichtet. Waffen und Munition, Lebensmittel und alles 
Gepack der Aegypter fiel in die Hande der Mahdisten, die mit 
ihrem Oberhaupt nach el Obeid zuriickkehrten.

In der Provinz Darfur behauptete sich Slatin Bey mit seinen 
Truppen und denen von Schaka in Dara und lieferte den Mahdisten 
bestandig Gefechte, bis nach der Vernichtung von Hicks Pascha 
der Mahdi seinen Vetter Mohammed Chalid Soghal zum Emir 
von Darfur ernannte und ihm Briefe an Ssaid Bey Gomaa, den 
Gouverneur von Darfur, und Slatin Bey, den Gouverneur von 
Dara, mitgab. Mohammed Chalid verliess Kordofan mit einem 
grossen Heere von Beduinen aus den Stammen der Maalije und 
Reseikat samt ihren Oberschechs Abu Ssinn Hamed Duda und 
Madibbu. Vor Dara angelangt, sandte Mohammed Chalid seine 
Briefe an Slatin Bey und die Ober-Offiziere und riet ihnen, sich 
zu ergeben. Wahrend der Nacht gelang es ihm, mit einigen 
seiner Leute in die Stadt einzudringen, worauf er Slatin in seinem 
Hause aufsuchte, ihm alle Siege des Mahdi aufzahlte und ihm 
schliesslich riet, seinen nutzlosen Widerstand nicht langer fort- 
zusetzen. Slatin war zu Ende, Hiilfe durfte er von keiner Seite 
mehr erwarten. Er legte darum die Aufforderung Chalid’s seinen
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Offizieren vor, welche sieli einstimmig fiir die Uebergabe erklarten. 
Nach der Pliinderung der Stadt setzten die Mahdisten ihren Weg 
nach Fascher fort und fiihrten die Garnison von Dara gefangen 
mit. In geringer Entfernung siidlich von Fascher liegt ein Dorf, 
namens Timbassi, welches die Residenz eines aiten Kónigs von 
Darfur gewesen war. Hier schlugen die Mahdisten ein Lager 
auf und forderten die Garnison von Fascher auf, sich zu ergeben. 
Aber die Kunde von ihren Greuelthaten gegen die Besiegten, 
Raub, Schandung, Folter und Mord, war in Fascher bekannt ge- 
worden, und die Besatzung erklarte, dass sie bis zum aussersten 
aushalten werde. Thatsachlich hatten die Mahdisten in Dara wie 
iiberall Akte einer unerhórten Wildheit begangen. Die Hauser 
waren geplundert, die Frauen geschandet, die Kinder ihren Miittern 
entrissen, und die Manner gefoltert worden, urn das angebliche 
Versteck ihres Geldes, das sie meistens gar nicht besassen, an- 
zugeben; die meisten der letzteren erlagen der Tortur. Dabei 
hatten die Bewohner von Dara thatsachlich Anspruch auf bessere 
Behandlung, da sie sich auf die erste Aufforderung ergeben hatten. 
Sie beklagten sich auch bei Mohammed Chalid; er begniigte sich, 
ihnen zu erwidern, dass die Beduinen ihm nicht mehr gehorchten, 
und er sie nicht im Zaum halten kónnte. Man konnte es dem- 
nach der Garnison von el Fascher nicht verdenken, wenn sie von 
Unterhandlungen nichts wissen wollte und alle Derwische nieder- 
schoss, welche sich in ihren Schussbereich wagten, lim Wasser 
aus dem Chór Timbassi zu schópfen. Die Stadt el Fascher selbst 
besass innerhalb der Befestigung keine Brunnen und die Soldaten 
waren gezwungen, zum Wasserholen die Schanzen unter dem 
Schutz des Forts zu verlassen. • Wahrend der Nacht gelang es 
jedoch den Mahdisten, die Brunnen in der Nahe der Stadt zu 
verschiitten, und da auch die Eingeborenen der Umgegend sich 
ersichtlich zu den Mahdisten geschlagen hatten und keine Lebens- 
mittel nach der Stadt gelangen liessen, so gesellte sich bald zu 
dem Durst der Hunger. Eines Nachts wagte ein Teil der Gar
nison einen Ausfall, um Wasser zu holen, wurde aber von den

Vita Hassan. 14
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Derwischen abgeschnitten und vernichtet. Bald war jeder Wider- 
stand vergeblich. Fascher nnisste seine Thore óffnen und sich 
in sein Schicksal ergeben.

Damit gehórte nun ganz Darfur dem Malidi, seitdem in den 
beiden Monaten Dezember 1883 und Januar 1884 die wichtigsten 
Stadte: Um Schanga, Dara und Fascher, sich nacheinander er
geben hatten. Slatin Bey wurde zum Mahdi gefiihrt, der ihn 
leutselig empfing, zum Islam bekehrte und Abd el Kader taufte.

Seit dem Juli 1883 hatte der Mahdi seine Emissare in den 
óstlichen Ssudan gesandt, um seine aufruhrerischen Proklamationen 
verbreiten zu lassen. Schon gerieten die Provinzen Kassala und 
Berber in Bewegung. Osman Digna, aus der Umgebung von 
Ssuakin, und Mohammed el Chair aus Berber, alle beide aus 
dem Stamm der Gaalije, kamen zum Mahdi und kehrten mit 
seinen Instruktionen in ihre Gebiete zurtick, um auch dort das 
Kriegsfeuer anzufachen. Osman Digna war vom Mahdi zum Emir 
von Ssuakin und Mohammed el Chair zum Emir von Berber 
ernannt worden.

Im Dezember 1883 entsandte der Mahdi von Kordofan den 
Emir Mohammed Abu Karga mit zahlreichem Heerhaufen, um 
die Belagerung von Chartum zu beginnen. In Mussallamije ver- 
liess Ssaleh el Mak, der Ssennar gegen el Mukaschif verteidigt 
hatte, die Regierung und ging mit seinen Schaikije zu Abu Karga 
iiber. Inzwischen hatte Walad el Mukaschif zahlreiche Beduinen- 
haufen aus den Stammen Manssurab, Hessenat und Baggara Sselim 
gesammelt und bei el Gabalein die Truppen Hussein Pascha Mas’har’s 
geschlagen, der von Chartum gegen ihn entsandt war.

Der Abfall war jetzt begreiflicherweise an der Tagesordnung, 
da ein grosser Teil der agyptischen Truppen aus Eingeborenen, 
namentlich aus Schaikije und Danakla bestand, die mit den 
Mahdisten bald fraternisierten. Mohammed, der Sohn des Abu 
Róf, war bei den Truppen Mas’har Pascha’s und verliess mit seinen 
Leuten die Befestigung, worauf die Mahdisten in das agyptische 
Lager eindringen konnten. Bald darauf aber wurde er ergriffen
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und in Chartum in das Gefangnis geworfen. In der Umgegend 
von Duem am Nil, zwischen Kawa und Chartum, versammelte ein 
Emir des Mahdi, der Schech el Bereir, eine grosse Anzahl Derwische 
und begann Duem zu belagern.

Mohammed el Chair, der vom Mahdi zum Emir von Berber 
ernannt war, hatte mit seinen Gaalije die agyptischen Truppen 
angegriffen. Der Gouverneur von Berber, Hussein Pascha Chalifa, 
versuchte ihm Widerstand zu leisten, aber vergeblich. Eine Ver- 
starkung, die er von Schendi hatte kommen lassen, war gegen 
Ende April 1884 unterwegs vernichtet worden. Anfangs Mai war 
die Situation von Berber verzweifelt. Hussein Pascha Chalifa 
wurde von iiberlegener Macht in der Stadt belagert und konnte 
sich nicht lange halten. Ende Mai drang der Feind in die Stadt 
ein und pliinderte sie aus. Der Gouverneur wurde in das Lager 
des Mahdi bei Um Durman gefiihrt, wo er ein Jahr blieb. Ais 
er das Vertrauen desselben gewonnen hatte, wurde er zum Emir 
des Nordens, d. h. des ganzen Landes bis Wadi Halfa ernannt, 
eine Gelegenheit, die er zur Flucht nach Aegypten benutzte. Eine 
erhebliche Geldsumme, die von Kairo nach Chartum gesandt, 
aber erst nach dem Falle von Berber dort angelangt war, wurde 
von Mohammed el Chair aufgefangen und an das Beit el Mai 
(Schatz des Mahdi) abgełiefert. Auch Osman Digna war nicht 
unthatig geblieben. Er hatte die Stamme der Hadendoa auf- 
gewiegelt, und bald wurde der óstliche Ssudan der Schauplatz 
blutiger Kampfe. Um die Mitte des Jahres 1884 fielen die beiden 
Platze Ssinkat und Tokar, trotz der iibermenschlichen An- 
strengungen ihrer Besatzungen, in die Hande der Mahdisten; und 
nach dem Falle von Chartum ging die Provinz Kassala und die 
Stadt Galabat fur Aegypten verloren.

Chartum befand sich seit der Vernichtung von Hicks Pascha’s 
Heere in einer kritischen Lagę. Die Ankunft desselben hatte die 
Geister etwas beruhigt und einige Hoffnung wiederbelebt, um so 
grósser war die Panik bei der Nachricht von der Vernichtung 
dieses 16000 Mann starken Heeres. Nachdem dieses unterlegen
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war, befand sich Chartum, welches viel weniger Streitkrafte besass, 
zumal da von Aegypten nichts besonderes mehr zu erwarten war, 
in wirklicher Gefahr.

Die Regierung von Kairo, die iiber das Schicksal der 
ungliicklichen Kaufleute, Beamten und Soldaten im Ssudan un- 
ruhig geworden war, dachte nur noch an Mittel, sie aus dem 
Lande zu ziehen. Der Aufstand hatte solch’ kolossale Dimensionen 
angenommen, dass Aegypten nicht mehr hoffen konnte, ihn zu 
unterdriicken. Die Regierung erhielt damals den Rat, Gordon 
Pascha dorthin zu schicken. Dieser nahm die Mission, die Raumung 
zu bewerkstelligen, an und stellte ais Bedingung, dass er nach 
geschehener Raumung freie Hand haben diirfe, im Ssudan eine 
einheimische, unabhangige Regierung einzurichten. Es war jeden- 
falls eine schóne Idee, sich in Afrika ein grosses Reich zurecht 
zu schneiden, aber Gordon tauschte sich iiber den Ernst der 
Situation und besass zu viel Selbstvertrauen.

Die Abberufung Abd el Kader Pascha’s von einem Posten 
ais General-Gouverneur des Ssudan war im hohen Grade unklug 
gewesen. Wahrend seines kurzeń Aufenthalts in Chartum hatte 
er sich auf der Hóhe der Situation gezeigt, und seine Energie und 
grossartige Thatigkeit hatten ein besseres Resultat erwarten lassen 
kónnen. Ware ihm Gordon’s Mission anvertraut worden, so hatte 
die Raumung sicher sich friedlich vollziehen lassen und im Palle 
der Errichtung einer Ssudan-Regierung ware es ihm vermóge 
seines Taktes, seiner Energie, seiner griindlichen Landeskenntnis 
und seiner Beziehungen zu den Hauptlingen der Stamme zweifels- 
ohne gelungen, zu einem Einverstandnis mit denselben zu 
kommen.

Gordon erschien im Februar 1884 in Chartum und wart 
gleich am Tage seiner Ankunft dem Mahdi und seinen Beduinen 
einen Koder vor, an welchen diese aber nicht anbissen. Er er- 
klarte den Ssudan fiir unabhangig, ernannte den Mahdi zum 
Ssultan von Kordofan, hob die Steuern auf, erliess eine allgemeine 
Amnestie und stellte schliesslich den Sklavenhandel wieder her.
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Mit dieser Diplomatie jedoch begniigte er sieli nicht, sondern 
reorganisierte fur alle Falle die Armee, vermehrte sie und befahl 
die Anlage neuer Verteidigungswerke fiir Chartum. Ais Antwort 
auf Gordon’s Aufforderung schickte der Mahdi ein Ultimatum, in 
welchem er die Uebergabe Chartums verlangte.

Die Belagerungsoperationen hatten schon seit November 1883 
seitens des Hagg Mohammed Abu Karga mit zahlreichen Heer- 
haufen begonnen. Ais sie im Juli 1884 noch nicht weiter gediehen 
war, schickte der Mahdi ein neues Korps zur Verstarkung der 
Belagerungstruppen ab. Ais sich eines Tages die Rebellen zu 
nahe an die Stadt heranwagten, unternahmen einige Bataillone 
unter dem Befehle Mohammed Ali Pascha’s einen Ausfall, schlugen 
und trieben sie bis zum Dorfe el Kiteina, 50 Kilometer sudlich 
von Chartum, zuriick. Dort ordneten sich die Derwische und 
durch zahlreiche Haufen verstarkt, wollten sie einen neuen Angriff 
unternehmen, ais eine zweite agyptische Abteilung unter Ssaati 
Bey von Chartum her auf dem Nile erschien. Die Derwische 
standen auf der einen Seite des Dorfes und zogen sich nun, 
immer von Aegyptern verfolgt, bis hinter das Dorf zuriick. Jetzt 
stiirzten die Derwische, die sich in den Hiitten verborgen 
hatten, hervor, wahrend der andere Teil, welcher die Aegypter 
in diesen Hinterhalt gelockt hatte, Kehrt machte. Die Soldaten 
gerieten so zwischen zwei Feuer und die Nachhut, bei welcher 
sich Ssaati Bey befand, ging zu Grunde. Jedoch gelang es der 
Abteilung, sich den Riickweg zu dem Flusse zu erkampfen, wo- 
bei sie den Derwischen starkę Verluste beibrachten, und sich 
auf die Dampfer nach Chartum einzuschiffen.
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Die Operationen vor Chartum und Ssennar gingen dem 
Mahdi nicht schnell genug vorwarts. Er sandte deshalb aus 
Kordofan betrachtliche Verstarkungen zu der Belagerungs-Armee, 
welche jetzt in drei Korps geteilt wurde. Das I., unter dem 
Befehl von Walad el Negumi, sollte im Siiden von Chartum bei 
dem Orte Kos operieren; das 2. und 3., unter dem Befehle des 
Walad Gebara, Abu Karga und Schech Ebeid, sollten die Stadt 
von Osten her angreifen, das erstere von Birri, das andere von 
Kogali her. Der Schech Abd el Kader Abu Hassana erhielt 
gleichzeitig den Auftrag, die Operationen in Ssennar fortzufiihren, 
wo er, verstarkt durch alle Araber, die er auf seinem Marsche 
antraf, mit bedeutender Heeresmacht erschien.
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In Chartum selbst verschlimmerte sich die Lagę von Tag zu 
Tage. Die Bevólkerung bestand aus den heterogensten Elementen; 
europaischen und einheimischen Kaufleuten, agyptischen und ein- 
heimischen Beamten und besonders zahlreichen Arabem aller 
Stamme, an dereń Treue und Loyalitat man mit Recht zweifeln 
durfte.

Wirklich wurde auch der Feind durch seine Verbindungen 
iiber alle Vorgange in der Stadt auf dem Laufenden erhalten. 
Die eingeborene Bevólkerung sympathisierte mit den Mahdisten 
ganz offen. Zwar wurde die Stadt durcli Hinrichtungen von 
Verratern, die sich hatten erwischen lassen, haufig genug 
erschreckt, aber nur die Furcht hielt die anderen ab, ihre 
Absichten offen zu zeigen. Chartum musste demnach den 
inneren Feind ebenso sehr, wenn nicht noch mehr, ais den 
ausseren Feind iiberwachen. Rings von den zahlreichen Mahdisten- 
horden eingeschlossen, hatte die Stadt keine andere Verbindungs- 
linie mehr, ais den Nil. Allerdings unternahmen die Dampfer 
haufig Fahrten, bisweilen bis Berber, jedoch ohne besonderen 
Nutzen und stets mit grosser Gefahr, weil die Stromufer hier und 
da mit Rebellenhaufen besetzt waren, und die ganze Bevólkerung 
sich feindlich zeigte. Nur unter grossen Schwierigkeiten und 
Gefahren konnten die Dampfer bisweilen einige Lebensmittel 
herbeischaffen; aber schon gegen Ende 1884 lebten Chartum wie 
el Obeid, Dara, Fascher, Ssinkat, Tokar, Amadi u. s. w. langere 
Zeit nur von Gummi, gekochten Felien und sonstigen unnenn- 
baren Dingen.

Um dieselbe Zeit erschien der Mahdi mit dem Gros seines 
Heeres vor Um Durman, gegentiber von Chartum. Eine Rebellen- 
Abteilung hatte die kleine Festung schon seit langerer Zeit 
belagert, war aber jedesmal, so oft sie sich in den Schussbereich 
vorwagte, mit grósseren Yerlusten zuriickgetrieben worden. Hicks 
Pascha hatte vor seinem Aufbruch nach Kordofan Um Durman 
befestigen lassen und es zu einem nicht unbedeutenden Waffen- 
platz erhoben. Der Mahdi begriff, dass ein gewaltsamer Angriff
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auf grosse Schwierigkeiten stossen wiirde und schloss deshalb in 
einer Entfernung von 5 Kilometern den Platz dnrch einen wn- 
unterbrochenen Zernierungsgiirtel ein. Anfang Januar 1885 war 
die Garnison auch wirklich ausgehungert und musste ohne Ans- 
sicht auf Rettung die Thore óffnen; die 400 Mann, welche die 
Besatzung gebildet hatten, kamen unter Zuriicklassung der Waffen 
heraus und wurden vor den Mahdi gefuhrt, der sie giitig 
aufnahm.

Ueberhaupt zeigte er sich seit dem ersten Tage seines Auf- 
tretens bis zu seinem Tode korrekt und menschlich. Gegen alle, 
Freunde wie Feinde, verfuhr er gerecht und giitig und wenn er 
einerseits gegen die Seinigen, welche ihn verrieten, unerbittlich 
streng vorging, so zeigte er sich auf der anderen Seite stets gross- 
mtitig gegen seine Feinde, welche mit seiner Bekampfung nur ihre 
Pflicht gethan hatten. Es ist walir, dass die Mahdisten unsagliches 
Unheil angerichtet haben, dass ihr Pfad stets mit Schandthaten, 
Wildheit und Plunderung bezeichnet war, man wiirde aber Un- 
recht thun, dafiir den Mahdi verantwortlich zu machen. Jene 
Beduinenhorden, die nun mit einem Mai wie eine Legion Damone 
losgelassen worden waren, konnten nicht mehr geziigelt werden, 
und weder der Mahdi noch irgend eine menschliche Macht ware 
im Stande gewesen, sie in ihrer Raserei zuriickzuhalten.

Endlich hatte man sich in England entschlossen, Gordon zu 
Hiilfe zu kommen, und eine englische Heeres-Abteilung von 5000 
Mann unter dem Befehl des General Wolseley riickte auf der 
Route Dongola-Berber vor. Trotz aller verzweifelten Hiilferufe 
Gordon’s marschierte das Entsatzheer aber mit einer bedauerlichen 
Langsamkeit. Mitte November hatte es Dongola verlassen und 
erst 30 Tage spater kam es in Korti an.

Wahrend der Schech Abu Róf zur Verstarkung der Truppen 
des Abd el Kader Abu Hassana nach Ssennar abging, wurde 
ein anderes Korps Derwische nach Metamme geschickt, um den 
Marsch der Englander aufzuhalten. In emiger Entternung von 
dem Ort kam es zum Kampfe; auf beiden Seiten waren die Ver-
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luste erheblich, doch zogen sich die Derwische auf Metamme 
zuriick.

Am 7. Rabi II. 1302 (24. Januar 1885) versammelte Mohammed 
Ahmed seine vornehmsten Emire und begab sich mit ihnen auf 
das óstliche Ufer, wo Walad el Negumi, Abu Karga und andere 
Emire die Belagerung leiteten. In visionarer Sprache hielt er 
ihnen eine lange Rede und erklarte ihnen, dass am folgenden 
Tage Chartum in seine Hande fallen wiirde. Er teilte die 
Belagerer in verschiedene Abteilungen und gab ihnen genaue An- 
weisungen fur den Gang der Unternehmung. Ais er nach Um 
Durman zuriickkehrte, liessen Walad el Negumi und Abu Karga 
alle Hiitten in der Umgegend von Chartum demolieren und mit 
dem so gewonnenen Materiał den Festungsgraben auslullen, eine 
Arbeit, die mit einer fabelhaften Geschwindigkeit und voll- 
kommenem Stillschweigen ausgefiihrt wurde. Einerseits war es 
finstere Nacht, es war der 8. Rabi II. 1302 (25. Januar 1885), und 
der Mond, der im ersten Viertel stand, war schon untergegangen. 
Andererseits waren die Schildwachen auf den Wallen vor Hunger 
und Erschópfung eingeschlafen, wie man sagt, und hatten nichts 
bemerkt. Endlich, gegen Ende der Nacht, gelang es den 
Derwischen, in die Stadt einzudringen. Zwar wurden sie jetzt von 
den Soldaten bemerkt, aber es war schon zu spat. Bei dem un- 
klaren Lichte der Morgendammerung entspann sich jetzt ein 
schreckliches Handgemenge, und die Bewohner Chartiims wurden 
durch die wilden Schreie der rasenden Horden, welche von allen 
Ecken in die Stadt strómten, und von dem Klirren ihrer Waffen 
aus dem Schlafe geweckt. Auf dem Wege der Mahdisten wurde 
alles zerstórt und verwiistet, die Hausthiiren erbrochen und die 
erschreckten Einwohner auf die grausamste Weise niedergemetzelt 
oder versttimmelt, bevor sie noch die Zeit hatten, zu erfahren, was 
geschehen war. Gordon Pascha, der von diesem ungewohnten 
Larm erwacht war, zeigt sich am Fenster, sieht die Unordnung 
und tritt zur Thiir, um zu erfahren, was geschehen sei, ais er 
von einigen zwanzig Lanzenstóssen zu gleicher Zeit durchbohrt
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wird; sein Haupt wird auf eine Pikę gesteckt und ais Trophae 
ausgestellt.

Der Fali von Chartum ist unzweifelhaft durch das Nachlassen 
in der Wachsamkeit verursacht worden; hatte man nur zwei Tage 
noch ausgehalten, so hatten die vielen Tausende, die durch diese 
Nachlassigkeit ihr Leben verloren, gerettet werden kónnen, denn 
am 26. Januar erschien der Oberst Wilson im Angesicht von 
Chartum mit zwei Dampfern und sollte bald von dem General 
Earle, der die Vorhut des Ersatz-Heeres kommandierte, gefolgt 
werden. Obwohl der Festungsgraben wahrend der Nacht aus- 
geftillt worden war, so hatte das Eindringen der ersten Derwische 
in Chartum jene schweren Folgen nicht haben kónnen, wenn die 
Truppen zur rechten Zeit Widerstand geleistet hatten; aber die 
Verwirrung, die bei der ersten Ueberraschung sofort unter ihnen 
ausbrach, der Mangel an Geistesgegenwart und Kaltbliitigkeit bei 
den hóheren Offizieren liessen den Derwischen Zeit, sich auf die 
Thorwache zu stiirzen und das Thor zu óffnen, sodass die Rebellen 
wie eine Sturmflut hereinstrómen konnten. Etwas mehr Geistes
gegenwart und etwas weniger Panik hatten, wie man wohl be- 
haupten darf, geniigt, die ersten Derwische zuriickzutreiben und 
die Bresche bis zur Ankunft von Hiilfe zu behaupten.

Der erste Tag war natiirlich der Pliinderung gewidmet, und 
alles, was Chartum enthielt, fiel teils den Rebellen in die Hande, 
teils kam es in das Beit el Mai des Mahdi. Am folgenden Tage 
befahl Mohammed Ahmed, die Leichen zu begraben. Aber wenn 
es sich nicht um Kampf oder Pliinderung handelte, verweigerten 
die Derwische den Gehorsam und begniigten sich, die Leichen 
teils zu verbrennen, teils in Brunnen oder in den Nil zu werfen.

Schon ein ganzes Jahr lang verteidigte sich die Provinz 
Dongola hartnackig gegen die Mahdisten. Der Gouverneur hatte 
gebeten, ihm Verstarkungen zu schicken oder aber ihn zu er- 
machtigen, die Provinz raumen zu diirfen; jedoch mit Riicksicht 
auf den Durchzug des englischen Entsatzheeres war er aufgefordert 
worden, sich so lange wie móglich zu halten, ohne dass man ihm
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irgend welche Unterstiitzung zu teil werden liess. Ałs die Englander 
nach dem Falle von Chartum umkehrten, musste Dongola von 
den schwachen Streitkraften der Aegypter geraumt werden und 
wurde einige Tage spater von den Mahdisten besetzt.

Die Provinz Ssennar hatte dem Mahdi von vorn herein zu 
schaffen gemacht. Seit April 1882, wo der erste Angrifif statt- 
gefunden hatte, folgten Kampfe auf Kampfe. Die Belagerung 
wurde in’s Werk gesetzt und mehr ais einmal ohne bemerkbares 
Resultat wieder aufgehoben, bis Walad Abu Róf und nach ihm 
Mohammed Abd el Kerim zur Verstarkung der Streitkrafte Abd 
el Kader Abu el Hassana’s abgesandt wurden. Die Belagerung 
von Ssennar wurde jetzt energischer betrieben und die Situation 
der eingeschlossenen Truppen bald verzweifelt. Ausfalle zur Ver- 
proviantierung der Stadt waren nicht mehr móglich und im 
August 1885 alle Lebensmittel erschópft. Trotzdem versuchte 
eine Kolonne von 400 Mann einen Ausfall, um in den Dórfern 
óstlich von der Stadt Lebensmittel zu suchen. Die Mahdisten 
liessen sie passieren und begniigten sich, sie scharf zu 
beobachten. Auf dem Ruckmarsch wurde sie aber plótzlich an- 
gegriffen, und ais sie eilends die Stadt zu gewinnen suchte, um- 
ringt und fast vóllig vernichtet; nur einigen wenigen gelang es, 
mit der Unglticksbotschaft in die Stadt zu entkommen. Nach 
dem Riickzug des englischen Entsatzheeres wurde Walad el Ne
gumi vom Mahdi zur Eroberung von Ssennar abgesandt. Bei 
seiner Ankunft befand sich die Stadt in der hóchsten Not; in 
einer Versammlung, an welcher die Offiziere und die vornehmsten 
Kaufleute teilnahmen, wurde die Uebergabe beschlossen. Walad 
el Negumi entwaffnete die Garnison und nahm Waffen, Munition 
und alle Vorrate in den Regierungsmagazinen in Besitz. Gegen 
Ssennar zeigten sich die Mahdisten noch grausamer wie sonst; 
alle Einwohner wurden ohne Gnade niedergemetzelt, die Stadt 
Ssennar selbst wurde bis auf den Grund zerstórt, und der Mahdi, 
welchen der hartnackige Widerstand der Provinz aufgebracht hatte, 
erliess ein Rundschreiben, in welchem er Ssennar verfluchte und
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erklarte, dass alle, welche sieli dort niederlassen wiirden, Feinde 
Gottes und seines Propheten waren.

Von allen Provinzen des Ssudan blieben nur sehr wenige 
Platze im Osten in den Handen der Aegypter. Nach der Eroberung 
von Ssinkat und Tokar und den Gefechten von Trinkitat, Tamanib 
und Ssuakin begab sich Osman Digna nach Kassala, welches der 
Emir Auad el Kerim Walad Kafud schon seit langerer Zeit ohne 
Resultat belagerte. Osman Digna verstarkte ihn durch die 
Scharen des Hadendoa-Hauptlings Issa Hadal. Jetzt wurde die 
Belagerung mit solcher Energie fortgesetzt, dass die Garnison 
keinen langeren Widerstand mehr leistete und den nutzlosen 
Kampfen ein Ende machte, worauf die Stadt von den Rebellen 
besetzt wurde.

Fast um dieselbe Zeit unternahm Walad Arba einen heftigen 
Angriff auf Galabat, dessen Befehlshaber sich nach Abessinien 
zuriickzog und die Stadt den Derwischen tiberliess.

Im Mai 1885 verktindete der Mahdi, dass er in Aegypten 
eindringen wolle. Die Heeresabteilungen in der Provinz Dongola 
wurden verstarkt, und Hussein Pascha Chalifa, der frtihere Gou- 
verneur von Berber, zum Emir von Barr el Rif (Aegypten) bis 
Wadi Halfa ernannt und mit der Eroberung beauftragt. Der 
Mahdi erklarte den Seinigen: »Wenn die Zeit gekommen sein 
wird, werde ich mit nur sechs Mann Kairo einnehmen, denn Gott 
wird ohne Hiilfe von Kriegern seiner Religion den Sieg verleihen, 
und bei meiner Ankunft in Kairo werden mir die Einwohner von 
selbst entgegenkommen und mir ihre Unterwerfung anzeigen.« 
Gleichzeitig wurde der agyptische Major Mahmud Abdallah aus 
der Provinz Bahr el ghasal zum Emir der Gaafra-Stamme er
nannt, welche in der oberagyptischen Provinz Esne wohnen. 
Schon oben war bemerkt worden, dass Hussein Pascha Chalifa 
bei seiner Ankunft an der Grenze die Mahdisten verliess und 
sich nach Kairo begab. Mahmud Abdallah, welcher gleichfalls 
das allzugrosse Vertrauen des Mahdi hatte zur Flucht benutzen 
kónnen, wurde ungliicklicher Weise krank. Spater wurde er dem
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Chalifen Abdallah verdachtig und musste eine lange Gefangen- 
schaft erleiden.

Ungefahr 5 Monate nach der Eroberung von Chartum starb 
der Mahdi am 8. Ramadan 1302 in Urn Durman nach einer 
Krankheit von nur wenigen Tagen. Sein Tod verbreitete unter 
seinen Anhangern einen aberglaubischen Schrecken. Mohammed 
Ahmed wurde an seinem Todestage in seinem Hause in Um 
Durman begraben. Seitdem haben die Mohammedaner des Ssudan 
die Wallfahrt nach Mekka durcli die Wallfahrt nach seinem Grabę 
ersetzt, wie er schon bei Lebzeiten von seinen Anhangern an 
die Stelle des Propheten Mohammed gesetzt worden war.

Mohammed Ahmed hat fiir seinen Vetter Abdallah Walad 
Mohammed eine besondere Vorliebe gezeigt und ihn in seinen 
Reden und schriftlichen Verfiigungen ais seinen Nachfolger (Chalife) 
bezeichnet. Ais Mohammed Ahmed starb, versammelte der 
Chalife Abdallah die vornehmsten Hauptlinge: Ali Walad Mo
hammed, Mohammed Scherif und die Angehórigen des Mahdi. 
Er erinnerte sie daran, dass dieser ihn zu seinem Nachfolger 
bestimmt habe und ermahnte sie, ihn so schnell wie móglich ais 
solchen anzuerkennen, um so den Ausbruch von Spaltungen zu 
vermeiden und die Eroberungen des Mahdi fortzusetzen, wie dies 
auch bei dem Propheten Mohammed der Fali gewesen sei, dessen 
Nachfolger (die Chalifen) die Macht und den Auftrag, sein Werk 
fortzusetzen, geerbt hatten.

Ais die Mitglieder der Versammlung diesen Ausfuhrungen 
zustimmten, wurden sie aufgefordert, ihm den Huldigungseid, das 
Geliibde des Gehorsams und der Treue zu leisten. Der Chalife 
stieg auf den Stuhl, von welchem herab der Mahdi seine Reden 
gehalten hatte, und die Emire und vornehmsten Hauptlinge leisteten 
den verlangten Eid. Er beginnt mit einem Glaubensbekenntnis: 
»Wir glauben an Gott, an seinen Propheten Mohammed und den 
Mahdi. Wir schwóren bei der Einheit Gottes, dir zu gehorchen 
und treu zu bleiben, nicht zu stehlen, nicht Ehebruch zu treiben, 
nicht zu liigen oder zu yerleumden. Wir schwóren, derW elt zu
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entsagen, unser Dasein Gott zu weihen, den Krieg nicht zu fliehen, 
alles aus Liebe zu Gott, um das Paradies zu verdienen.«

Die Nachricht von der Anerkennung des Chalifen Abdallah 
ais Nachfolger des Mahdi verbreitete sich schnell, und die Stamme 
erklarten einer nach dem andern ihre Zustimmung.

Ais der Emir von Kordofan Mahmud Abd el Kader sich zu 
diesem Zwecke nach Um Durman begab, liess er in el Obeid eine 
starkę Garnison alter agyptischer Truppen zuriick. Ais dieselben 
sich dem Mahdi hatten ergeben miissen, waren sie mit Schonung 
behandelt worden und hatten nach Ablegung ihres Treueides ihre 
Waffen behalten diirfen. Empdrt jedoch iiber ihre Behandlung 
seitens der Derwische, benutzten sie die Abreise Abd el Kader’s 
von el Obeid zur Empórung. Sie ilberfielen plótzlich das Pulver- 
magazin und raubten alle Waffen und Munition. Da sie zahlreicher 
und besser bewaffnet waren ais die Derwische, so konnten sie 
dereń Angriffe unter schweren Verlusten abschlagen, worauf sie 
sich in die Nubaberge, einige Tage von el Obeid, zuriickzogen. 
Auf die Nachricht hiervon machte sich Mahmud Abd el Kader 
mit bedeutender Heeresmacht zur Verfolgung der Soldaten auf. 
Bei der Ankunft der Derwische verschanzten sich die Soldaten 
hinter Felsen und fiigten ihnen starkę Verluste zu, bis der Emir 
mit der Faline in der Hand den Seinigen voraneilte, aber von 
dem Kugelhagel, der die Derwische dezimierte, selbst niedergestreckt 
wurde, worauf sie nach el Obeid zuriickflohen. Damals befand 
sich der Emir Abu Angar mit einem starken Heere in Kordofan. 
Auf die Nachricht von dem Tode des Abd el Kader machte er 
sich sofort nach den Nubabergen auf und erdriickte mit seiner 
Uebermacht die Soldaten, welche teils im Kampfe fielen, teils 
gefangen genommen wurden und iiber die Klingę springen mussten. 
Der Emir von Kordofan wurde durch den Vetter des Chalifen, 
Osman Gano, ersetzt, und die geschwachte Garnison der Provinz 
neu verstarkt.

Wir haben im Vorstehenden den Umfang dieses furchtbaren 
Krieges geschildert, den man weder zu vermeiden noch zu be-
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enden verstanden hatte, welcher Aegypten die Friichte ungeheurer 
Arbeiten wahrend eines Dreivierteljalirhunderts geraubt hat. Wir 
haben es fur iiberfliissig erachtet, in die Einzelheiten der Kampfe 
zwischen den agyptischen Truppen und den Rebellen einzugehen 
und haben uns begniigt, nur die wichtigsten Ereignisse kurz auf- 
zufiihren.

Scharmiitzei und selbst Schlachten dauerten auf der Grenze 
des Ssudan, d. h. bei Wadi Halfa und namentlich in der Um- 
gegend von Ssuakin, bis zum Ende des Jahres 1889 fort. Die 
letztere Stadt wurde mehr ais einmal ernstlicli angegriffen und 
ware ohne die englischen Kriegsschiffe sicherlich verloren gewesen.

* #*

Wir wollen diese traurige Geschichte des Mahdismus mit 
einer merkwiirdigen Legende beendigen, welche bei den Ssu- 
danesen zirkuliert und sich auf diese Ereignisse bezieht.

Ais die agyptischen Truppen unter Mohammed Ali Pascha 
den Ssudan in Besitz nahmen, hatte ein ehrwiirdiger Schech, der 
Schech Elew, dessen Monumental-Grabmal sich auf dem Friedhof 
von Chartum erhob, prophezeit, dass die agyptische Okkupation 
nur 60 Jahre und 70 Tage dauern wurde. Der Kuriositat wegen 
rechnete Emin Pascha die seit dem Eindringen Ismail Pascha’s 
bis zur Entstehung des Mahdismus verflossene Zeit nach und fand, 
wie er mir versicherte, genau die Zeit von 60 Jahren und 70 Tagen1). 
Diese Legende veranlasste dann die Entstehung des arabischen 
Spriichwortes: »Ssittin ssene we ssab’ain jdm.« In der Bedeutung: 
»Um so schlimmer,« oder auch: »Es schadet nichts.«

I) Ich weiss nicht, welche Daten er seiner Rechnung zu grunde gelegt hat.
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