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Der Reiferoeg



Tagebuchblatter

Dieses Buch i«t nicłit vor unserer afrikanischen Reise entstanden, wir hatten keinen Plan 
entworfen, wollten nicłit dies und das gehen und hernach beschreiben. Wir fuhren durdis 
Land, um eg zu filmen, und haben fotografiert, was uns bemerkenswert erschien; warura 
bemerkenswert, gagt denJłegleittext. Die nachfolgenden Blatter aus meinem Tagebuch sollen 
ihn erganzen.

★

Knydtia* Eg regnet Bindfaden. Ungere Abfabrt nacłi Port Eligabeth verzógert gidi, wir er- 
balten iminer neue Einladungen zum Tee. Die Landsleute wollen aus unserem Munde hóren, 
wie es in der Heimat zugeht; keine Zeitung. kein Rundfunk, kein Kino kann das Gesprach 
von Angesicht zu Angesicht ersetzen.
Endlich kommen wir los. Wir haben nodi au 300 Kilometer zu fahren. Durch das Stock- 
dunkel und den stromenden Regen dringen ungere Sdieinwerfer keine 20 Meter weit. Die 
StraBe gleidit einem Bach; sausen wir durch Lócher, und das geschielit alle naselang, sprit- 
zen Wasser und Schlamm meterweit zur Seite. Der Motor brummt gleichmaBig, beruhigend 
gleichmaBig; korami ein Berg, wird ein kleinerer Gang eingeschaltet, summt er heller. 
Und eg geht oft und lange bergauf. WeiBe Farmhauser blitzen auf, tauchen wieder untcr 
im Dunkel der Nacht. Weggabelungen kommen. Ich muB herunter, die Namen lesen; dann 
darf ich weiterdósen. Der Regen, grheinfs, gónnt mir das nicht; jedenfalls sickert er durch 
meine umgehangte Zeltbahn durch, ich spiire die Nasse auf der Haut und denke: Man zu, 
wollen gehen, wer's langer aushalt. Eine knappe halbe Stunde, dann zwingt mich der Regen, 
ich muB die Zeltbahn falten. Eine Weile geht's, bald aber dringt er wieder durch, ich gebe 
mich endgiiltig geschlagen.
Die StraBe fiihrt bergab, vorbei an gteilen, mit dichtem Urwald bestandenen Haugen. Jemand 
gagt: „Die Zitzikania-Berge“. Wie einer das im Dunkeln und dazu in sausender Fahrt fest- 
stellen kann, ist mir einfach ratselhaft. Mir geht jede Orientierungsgabe ab; ich komme 
ing Griibeln: wo ihre Wurzeln liegen mógen? Blóde Tiefstapelei! Ich wiinsche sie, unser 
deutsches Erbiibel, zu allen Teufeln und wende mich der Wirklichkeit zu, demBambusdickicht, 
den Farnbaumen, den Urwaldriesen, an denen wir voriiberhuschen. Wieder Stelle ich fest, 
daB Autofahrten nur fliichtige Eindriicke, nur verschwommene Bilder zuriicklassen. Reise- 
schriftsteller sollten wandern, „per pedes apostulorum".
Dann komnat der erste FluB, und weil er Sandboden hat, jagt Kesper mit Vollgas durch. Das 
Wasser gteigt hoch wie eine Wand, im Licht der Sdieinwerfer silbern blitzend, es schlagt klat- 
schend gegen Motorhaube und Windsdiutzgcheibe, spritzt von unterwarts durch das Fiili- 
runggloch der Handbremse bis zur Decke, braust in meterhohen Wellen um die Rader. Teu- 
fel, denke ich, das kann doch nicht gut gehen, die Ziindkerzen miissen versaufen. Aber sie 
bleiben intakt; ich komme mir vor wie weiland Thomas, der Kleinglaubige.
Wir kreuzen noch etliche Fliisse, ehe cg aufwiirts geht zu einer kahlen Hochebene. 
Plótzlich ist die Schotterung der StraBe zu Ende. Wir halten, ich steige aug und finde auf 
100 Meter weit fuBtiefen Schlamm. Mit Tempo fahrt Kesper an, nach 10 Meter hangt er. 
Also: „Alle Mann raus!“ Der Motor dróhnt, wir schieben mit lautem Gebriill, der Schlamm 
spritzt hoch. die „Lorry“, wie man in Afrika die Lastwagen nennt, schwankt wie ein Kahn
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im Sturm, wir stampfen mit liangenden Zungen nebenher, 30, 50 Meter, dann sitzen wir 
wieder fest. Nach kurzem Verschnaufen schieben wir wiederum an, mit zyklopeniihnlichem 
Gebriill, versteht sich, und ais die „Lorry" nach einer Weile mit Ach und Krach auf halb- 
wegs feste StraBe koiiimt, werfen wir uns arg in die Brust: Kleiner Motor, he, wo warst du 
obne uns geblieben! Und damit sincl wir, meine ich, durchans nicht unmaBig arrogant, im 
„Urzustand der Natur" wird aufs letzte doch immer des Menschen Kraft entscheiden. 
Kesper sdieint fuchtig zu sein und die Scharte auswetzen zu wollen: Jetzt sollen wir sehen, 
was er kann. Und fahren, weiB Gott, kann er. Die „Lorry" rutscht in dem Hóllentcmpo bin 
und her, wie ein Schlitten, den Trakehner Hcngste in gestrecktem Galopp iiber die spiegel- 
glatte Eisflache des Kurischen Haffs zielien; zuweilen bant sie quer, schliddert 5, 10 Meter 
zur Seite, scheinbar gleich kippend, doch Kesper fiingt sie jedesmal wie selhstveratandlidi und 
jagt weiter, ohne das Tempo zu yerlangsamen. Jagt so etwa 30 Meilen lang, ais neben dem 
Schlamm der schmalen StraBe ein griinlich sdiillernder Sumpf sichtbar wird. Mir lauft's un- 
behaglich iiber den Riicken: Wenn wir da hineinsausen! Aber Kesper steuert die schwere 
„Lorry" mit Eleganz vorbei, er halt so sicher Kurs, daB er mir tiefen Respekt einfloBt. Ein 
Zentaur, schieBt es mir durch den Kopf. Wabrhaftig, so fahren kann nur ein Mensdi, der 
mit dein Auto verwadisen ist, der es beherrscht wie seinen eigenen Kórper. Die StraBe wird 
wieder schlediter, wird bundsmiserabel, dennodi fiihrt Kesper im selben Tempo,durch Lócher, 
Graben, Pfiitzen, Bache, Fliisse, iiber Erdhaufen, Steine, Walie. Ich bewundere ibn; eine tiefe, 
wunderyolle Rube kommt iiber midi, ein Kincl, daB sidi von yierzehn Englein umgeben glaubt, 
kann sidi nicht geborgcner fiihlen.
Langsam diimmert es, ein diesiger, regenyerbangener Morgen graut auf. Wir hahen den Walił 
hinter uns, beiderseits der StraBe dehnen sich riesige, steppenartige Weiden. Etwa alle zwei 
Meilen steht ein Gatter.
Wir kommen nach Humansdorp, das heiBt: auf asphaltierte StraBe. Aber Europa und Afrika 
sind einstweilen noch verschiedcner Ansidit iiber das, was mail „eben" nennt. Alle Augcn- 
blicke kommt ein deftiger Hubbel, die „Lorry" macht einen Hupfer, und ich schlage mit dem 
Schadel gegen scharfkantige Holzleisten.

*

SotTimcrfct Eaft. Sdión, wunderbar schon ist hier die Karu. Uberall stehen groBe Kakteen, 
Agaven und Dornstraudier; die weite Ebene, am Horizont die hohen Berge, leuditen in 
Farben, die immer wieder wediseln. Ein Bild, bei dem mir Gottfried Kellera Vers einfallt:

„Trinkt, ihr Augen, was die Wimper halt,
Von dem goldnen UberfluB der Welt."

Wer einmal hier gelebt hat, in dieser Weite, unter diesem Himmel, den lassen sie nicht mehr 
los. Immer wieder geht seine Sehnsucht zuriick . . .

*

Kriiger=Park. Mit eincm Ruch halt die „Lorry". Kaum 50 Meter entfernt steht ein Lowe, 
ein Riesenexemplar. Ruhig, ohne jede Bewegung, sieht er lange zu uns heriiber, dann dreht 
er sich ab und schreitet langsam ins Gehiisdi.
Gegen Mittag kommen wir nach Pretoriuskopp, das Camp, das keiner von uns vergesgen 
wird. „Lowen", sagen die Leute, „ach, die gibt es bei uns noch in Massen."
Am Nadimittag fahren wir los. Alles ist frisch geladen: der groBe Filmapparat mit der Tele- 
optik, der kleine fur schnelle Aufnahmen, Leica, Contax, alles schuBbereit.
Wir sehen Herden iiber Herden von Wildebeesten, Hartebeesten, Zebras. Dann tauchen 
Giraffen auf, wie wandelnde Tiirme. Sie erscheinen uns riesig boch, wie sie mit ihren knubbe- 
ligen Kópfen iiber die Dornbiiume ragen und grenzenlos dumm und angstlich aus ihren 
Telleraugen auf uns herabschauen. Ais wir herankommen, schweben sie davon, wie gelb- 
karierte Engel. Nur die Beine bewegen sie dabei, der Kórper wie der periskopartige Hals 
bleiben unbeweglich.
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Eh <lunkelt, wir packen Film- und Fotoapparate ein und wollen zuriick in das Camp fahren. 
Unterwegs sehen wir vor uns ein Auto halten. Wa« ist los? In etwa 30 Meter Abstand stoppen 
wir. Karl, mein Gehilfe, vorn auf dem Schutzblech, wir drei anderen oben auf dem Dach 
halten Umsrhau nach allen Seiten. Nichts ist zu sehen.
Da briillt plótzlich einer los: „Karl, pali auf!'1 Wahrenddem springi die Lówin, die er ge- 
sirhtet, auch schon mit elegantem Satz 10 Meter vor uns auf die StraBe. Wie der Blitz ist Karl 
vom Schutzblech 'runter und zu uns aufs Dach geklettert.
Wie eine Statuę steht die Lówin auf der StraBe, nur der Schweif zuckt leise hin und her. 
Dann schreitet sie langsam, mit den weichen Bewegungen der Katzen, nach rechts und setzt 
sieli auf einen Hiigel und augt zu uns heriiber.
Ein herrliches Tier, von dessen Anblick wir uns erst nach geraumer Weile losreiBen kónnen. 
Kesper startet. Sowie aber die Lówin das Knattern des Anlassers hórt, zuckt sie auf, ihr Kopf 
geht tiefer, immer tiefer, prachtvoll springen an den Schulterbliittern die Muskeln vor, wild 
peitscht der Schweif den Boden. Harmlos denke ich, sie sieht ein Wild, und freue mich dieses 
seltenen Bildes der Spannung und Bereitschaft zum Sprung. Doch in dem Augenblick unserer 
Abfahrt schieBt die riesenhafte Katze los wie ein Pfeil — auf uns zu. Ich briille Kesper zu: 
„Gib Gas! Sie meint uns!" Nicht nótig, Kesper hat die Gefahr genau so erkannt und fegt mit 
Yollgas los. Die Lówin aber ist schon heran, springt gegen die „Lorry" und — rutscht ab, 
soviel Fahrt machen wir bereits, zu unseretn Gliick.
Wo ist sie geblieben? Wir sind darauf gefaBt, ihren Kopf jeden Augenblick iiber dem Dach- 
rand auftauchen zu sehen. Kesper, im zweiten Gang fahrend, wagte nicht beim Heranjagen 
der Lówin auf den dritten umzuschalten, weil wir dahei zuviel Fahrt verloren und der Bestie 
Gelegenheit zum Sprung gegeben hatten. Auch jetzt fahrt er noch im zweiten Gang, und 
es sind aufregende Minuten, ehe die „Lorry" 30-Meilen-Tempo macht. Der Motor dróhnt, ais 
sollte er auseinanderspringen.
Plótzlich sehen wir die Lówin wieder. In wilden Satzen fegt sie hinter uns her, bleibt jedoch 
weiter und weiter zuriick und giht die Jagd schlieBlich auf. Entwischt, Gott sei Dank ent
wischt, denken wir und wischen uns aufatmend den SchweiB von der Stirn.
Spiiter, im Camp, erfahren wir die Vorgeschichte dieses Abenteuers, das fur uns um ein Haar 
verhangnisvoll ausgegangen wiire. Das Auto vor uns hatte die Lówin bei der Jagd auf ein 
Wildebeest gestórt, wiitend war sie hinter dem Wagen hergefegt und hatte in den Reserve- 
reifen gebissen. Zum Gluck tauchten wir auf, und ais sie uns hórte, lieB sie von dem Auto 
ab und sprang in den Busch. Solange unsere „Lorry" stillstand, verhielt sie sich ruhig, erst 
ais wir starteten, wurde sie wieder zornig.
Zur Nacht schlagen wir unser Zelt auf, etwa 20 Meter vom Zaun ab, der das Camp umgibt, 
Es ist eine klare, doch mondlose Nacht. Alle legen sich schlafen, bis auf uns vier, die wir am 
Feuer zwischen den Hiiusern sitzenbleiben und klónen.
Fast ununterbrochen hóren wir Lówengebriill, bald niiher, bald entfernter. Gegen 2 Uhr er- 
heben wir uns. Kaum aber biegen wir um die niichste Hausecke, da setzt vor uns ein Grollen 
ein, so bose, so drohend, daB uns Schauer den Riicken entlang laufen. Es sind drei Lówen, 
das kónnen wir hóren. Sehen kónnen wir sie nicht, sie uns aber dafiir um so besser. Sowie wir 
stehenbleiben, ebbt das Grollen ab, bei der ersten Bewegung schwillt es wieder an und wird 
zum zornigen Fauchen.
Jetzt weiB ich, was Gruseln ist. Zwischen den Schulterbliittern sitzt es, bei mir wenigstens, 
und es ist ein prickelndes, ungemein reizvolles Gefiihl, weder mit Angst noch mit Grauen zu 
vergleichen, eher mit jener Spannung, jener Erregung, die uns wahrend einer unversehens 
auftauchenden Sensation befallt.
Die drei Lówen, wir spiiren es, verfolgen genau jede unserer Bewegungen. Sie miissen unmit- 
telbar am Zaun kauern. Zum Zelt, also ihnen entgegen zu gehen, das ist fur uns eine kleine 
Mutprobe.Sollen wir nicht doch lieber umkehrenund in der „Lorry" schlafen? Nein, los, insZelt. 
Warum wir uns im Zelt sicherer fiihlen, ist mir unerkliirlich. Die Frontsoldaten erzahlen, 
wenn sie wahrend des Artilleriefeuers in den Lochem in der Wand des Schiitzengrabens hock-
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ten und eine Zeltbahn „alg Tiir“ vorhangten, fiihlten sie 8 i eh urn vieleg sitherer. Auf die 
Illusion wird es demnach auch hier ankommen.
Solange das Lieht brennt, und sich unsere Schatten auf der Zeltwand hin und her bewegen, ist 
von drauBen das Grollen und Fauchen zu hóren. mitunter wird es so heftig, daU wir die 
Lowen bereits in das Camp eingedrungen wahnen.
Am naehsten Tag sehen wir wieder einige Lowen. Ansrheinend sind sie sattgefressen, denn 
sie liegen faul in der Sonne.
Und dann kommen wir aus dem Park heraus. Lowen gibt es noch, umfriedete Campg nieht 
mebr. Naehts hangen unsere Biiehsen geladen am Zeltpfosten. Aber ich bin gegen SehieBen, 
in Lówennot erscheint mir Kraehsehlagen und Glodtengebimmel zuverlassiger.
Ein Deutscher erzahlt uns, wie schnell die Lowen sind: Seinen ersten srhoB er auf 100 Meter, 
hatte gerade noch Zeit zu repetieren, da war der Bursche schon auf 10 Meter beran. Viel- 
leicht nur eine „story", trotzdem wollen wir uns hóllisrh in Arht nehmen in den lówenrei- 
chen Gegenden.

*

C ollgity. Wir fahren zu den Diamantenfeldern. Hier arbeiten etwa 1500 „digger". Man 
hat einen „Durehschnittsverdienst“ erreehnet: 15 engl. Pfund pro Nase und Monat; die 
Damę Statistik liebt solche Milchmadehenrechnungen. Die Wirklichkeit sieht so aus: Wer 
30 engl. Pfund marht, kann von Mordsdusel sprerhen, die allermeisten namlich kommen 
iiber 5 engl. Pfund nieht hinaus. In elenden Wellbleehbuden fiihren sie ein Dasein, das nur 
der ertriigt, der vóllig abgestumpft ist oder umfangen vom Hoffnungsrauseh auf die Stunde, 
in der sich alles, alles wenden wird.
Gliicksjager sind sie, diese „digger", die sich in der Teebude immer aufs neue erzahlen 
von den Zeiten des groBen „boom", ais hier zehnmal so viel Menschen schiirften, von denen 
maneher iiber Nacht zum Millionar geworden. Millionar geblieben ist allerdings nur ein win- 
ziger Bruchteil; schneller Verdienst scheint sich ebenso schnell zu verfliichtigen, ais ob hier 
ein Naturgesetz obwaltct.
Von einem jungen Burschen erzahlt man uns, der in einem Monat Diamanten im Wert von 
5800 engl. Pfund fand. Big auf 6000 engl. Pfund wollte er’s bringen, dann sich zur Ruhe 
setzen. Es war wie verhext, er fand nichts niehr, rein gar nichts. Nach kurzer Zeit war er 
arm wie zuvor.
Wahrheit? Oder Legende? Gleichwie, Tausenden ist es ahnlich ergangen. Das Glucie ist die 
sprodeste und in ihren Launen unberechenbarste aller Schónen; aber kein „digger", und gibt 
er’s audi hundertmal zu, wird daraus die Konsequenzen ziehen. Aueh hier regiert nieht die 
Vernunft, sondern die Romantik; sie ist der Bazillus, der in den „digger" das Diamanten- 
fieber erzeugt, das sie nieht wieder loswerden.

*

Am  O haioaitgo. Bierflaschen in feuchte Striimpfe wickeln und an einer Leine reihen- 
weise in den Wind hangen zwedts Kiihlung — diese fiirtreffliche Einrichtung war uns be- 
kannt. Nieht aber der Name, den sie hierzulande hat: Biergalgen.
Das Land ist entlang dem Flusse dicht besiedelt. Die Dorfer sind mit Zaunen aus gefloch- 
tenen Schilfmatten umgrenzt; die gleichen Matten dedten aueh die kleinen, primitiven Hut- 
ten. An Mobiliar sieht man niehts auBer einigen geflochtenen Schalen, einigen Tontopfen, 
die zum Kochen dienen. Anspruchsloser konnen Menschen kaum leben.
Dabei sind diese Eingeborenen wahre Prachtexemplare, was geraden, schlanken Wuchs be- 
trifft. Fast alle haben den Kórper durchtrainierter Athleten, ihre Muskeln sind stahlhart. 
Unter den jungen Madchen sehen wir Schónheiten, die an Agypten erinnern mit ihren edleu 
Gesichtern, schmalen Hiiften, kleinen, (loch wundervoll geformten Briisten, żart gerunde- 
ten Schultern, dereń Haut wie Ebenholz glanzt. Herrlich sind ihre Bewegungen. Hier ist 
es am Platz zu sagen: sie gehen nieht, sie sehreiten, mit einer Anmut, wie sie nie einstu- 
diertwerden kann, wie sie angeboren seinmuB.
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Simon, unser alter, braver Schwarzer, vorn auf dem Schutzblech sitzend, das Haupt bedeckt 
mit einem Kalabreser von vorsintflutlichem AusmaB, fahrt durchs Land wie ein Kónig. Aus 
allen Pontoks kommen die Eingeborenen gerannt. „Hei, Simon!“ begruBen sie ihn mit ehr- 
lieher Freude. Er erwidert mit so viel Wiirde, wie er seinem Autoplatz fiir angemessen lialt. 
Gegen Abend kommt uns ein tragikomisdier Zug entgegen: drei Patres von der katholischen 
Mission mit ihretn Auto, vor das sie sechs Ochsen haben spannen miissen — Differentialbruch. 
Idi małe mir aus, so etwas passicrt spater einmal schwarzen Zauberern. Was werden ihre 
Glaubigen sagen, wenn sie den Medizinmann bilf- und ratlos vor den Tiicken der Technik 
sehen? Ibm wird wobl nirhts anderes iibrigbleiben, ais sie aufzuklaren, warum er in die- 
icm Fali weder mit Hilfe der guten noch der bósen Geister etwas ausrichten kann. Mit der 
Aufklarung aber ist's so wie mit dem Teufel, reicbt man ihr nur den kleinen Finger, gleich 
bat sie die ganze Hand. Móchten die schwarzen Zauberer niemals Auto fahren, irgendwo muB 
kindlidier Glaube doch erhalten bleiben.
Auf den Bauinen und an der Pad lassen sich viele Dutzend Enten nieder. Wir nehmen die 
Biichsen und ballern — daneben. Es ist schon zu dunkel, und die Herren mit den Zielfern- 
rohren schwirren, wie immer, wenn man sie braucht, in der Gegend hernm.
Nadi einer Nacbt mit Moskitos plus Flugsand, den der Wind uns in Auge, Nase und Obr fegt, 
brechen wir auf zur Jagd.
Vor dem Waldrand erblicken wir vier dunkle Punkte, groBe Tiere, mebr kónnen wir nicht 
erkennen. Urn uns gedeckt lieranzupirschen, biegen wir schriig seitwarts ab, dem Wald zu. 
Das Srłiilf sticht unverschamt in unsere nacktcn Beine; dann waten wir durch Sumpf, tnr- 
nen iiber scłiwankende Pflanzendecken. Spater bóren wir, daB unter ihnen metertiefer Morast 
liegt, der jeden, der durchbricht, wie mit Polypenarmen berabziebt. Wir aluien nichts von 
dieser Gefabr, liaben nur ein unangenehmes Gefiihl, wie ais Knaben beim Schlittschub- 
laufen, wenn die Eisdecke sich bog.
Vorsichtig, der Lówengefahr wegen mit gespannter Biichse, schlangeln wir uns durch den 
Busch, wobei wir mit dem dirhten Dornengestriipp unliebsame Bekanntschaft machen.Nach 
einer Stunde wird der Weg uns zur Qual, die Jagdleidenschaft aber treibt uns weiter.
Jetzt, schatzen wir, miisseii wir zu der Stelle kommen, wo die Tiere asen. Der Gedanke, daB 
sie inzwischen weiter gezogen, kommt uns nicht; alle Jager, scheint's, halten es fiir eine 
Selbstverstiindlichkeit, daB die Beute schitksalsergeben auf dem Fleck verbleibt.
Und da sehen wir sie: Pferdeantilopen, eine ganze Herde. Schon aber bat uns der Leitbock 
gewittert, sirhernd wirft er den Kopf hoch. Um einen Augenblick zu spat, wir liegen be- 
reits im Anschlag, drei Schiisse krachen, der Leitbock stiirzt, die anderen ziehen in weiten 
Fluchten ab. SehuB um SchuB jagen wir binterdrein; nach dem dritten babę audi ich meinen 
Bock, einen Moment spater stiirzt der nachste.
Halali! Die Jagd ist zu Ende, drei Pferdeantilopen sind auf der Strecke geblieben. Jenes 
merkwiirdige Gefiihl stellt sich ein, das idi „Sattsein“ nennen móchte. Der Jagdleiden
schaft ist furs erste Geniige getan, alle Sinne sind befriedigt und entspannen sich.
Die Eingeborenen haben die Schiisse gehort und sind schneller zur Stelle ais die Aasgeier. 
Immerhin, sie nehmen uns die wenig sympatliische Arbeit des Zerlegens ab, in der Zuver- 
sicht, daB wir ihnen den grdBten Teil der Beute iiberlassen werden.
Im Vollmondsrhein ziehen wir zuriick, eine richtige Safari. Voran die Eingeborenen, iiber 
den Schultern lange Stangen, an denen viele Zentner Fleisch hangen. Dann kommen wir 
mit den Decken und Gehórnen, im Gewehrlauf den griinen Bruch. Blutgerucłi hangt in der 
Luft, wahrend wir durch das hobe gelbe Gras marschieren, der Missionsstation, unserem 
Quartier, entgegen.

Es ist Mittag, ais wir die Elefantenpad entlang marschieren bis zu einem breiten, trocke- 
nen Rivier, dem wir zum Okawango folgen. Das Lager muB fluBabwarts liegen, noch eine 
gute Strecke durch Gras, Kied und Schilf, das stellenweise meterhoch steht. Die Sonne sengt; 
das letzte Liiftlein verliert sich, uns rinnt unter dem Tropenhelm der SchweiB in Strómen 
herab.
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Nach zwei Stunden taudit ein Dorf auf; ein Dorf, das uns bekannt vorkommt, und richtig, 
alg wir die Eingeborenen befragen, stellt sidi heraus: wir hatten die falsdie Riditung einge- 
schlagen.
Wir sind zu ermattet, um zu fluchen, gind in dem Stadium der Wurschtigkeit und nur nodi 
von dem einen Wunsch beherrgcbt: Sidi irgendwo hinhauen und sdilafen.
Herrlidi kiihl ist es im Schatten der Baume, und alg ein leiser Wind aufkommt, ist unsere 
Zufriedenheit vollkommen. Der Sdilaf umfiingt uns, „des Todes beiterer Zwillingsbruder". 
Ein lautes Rasdieln im Sehilf macht mich wadi; eg wiederholt sidi nile Augenblick, ich gelie 
der Ursache nach und entdecke sie: Krokodile. Fludiend gelie ich zuriick, an Sdilaf aber ist 
nicht mehr zu denken. Alle Vernunft sagt mir, dali wir von den Bestien nichts zu befiirchten 
haben, trotzdem werde idi die Unruhe nicht los. Ich lege midi so, dali ich das Sehilf im 
Auge habe. Die Kameraden schnarchen; unser Instinkt fiir Cefahren ist doch verdammt 
mafiig geworden; die Eingeborenen haben noch eine „Spiirnase“.
Miide und miBmutig tippeln wir zuriick. Ich sdilage mich seitwiirts in den Busch, entdecke 
eine von Biiffeln getretene Pad, aber die Spuren sind alt; die Biiffel wechseln hiiufig den 
Weideplatz, ihr gegenwartiger wird viele Meilen entfernt sein. Anderes Getier zeigt sidi 
nicht, ich schlage mich wieder zu den Kameraden und quale midi wie sie ilurdi den Dorn- 
busch. Ganz schlimm sind die krummen „Wart e bitje“, sie machen ibrein Na men wirklidi 
alle Ehre, wir bekommen Unterridit in der niitzlidisten aller Tugenden, der Geduld.
Es wird schwiil, unser Durst verzehrend, unser Hunger grimmig. Das Gesprach verstummt, 
jeder bat genug mit sidi selber zu tun.
Erst nadi acht Stunden sehen wir das Lager wieder vor uns.

Nach einem iippigen Friihstiick bredien wir auf und bleiben diesmal diesseits des Fiusses,
wo uns das Wild noch nicht so vergramt zu sein sdieint wie driiben in Angola,
Wir sichten ein Steinbóckchen, einen dieser Einsiedler, die gewóhnlich mit Zuverlassigkeit
ankiindigen, dali anderes Wild nicht in der Gegend ist. Zwar stoBen wir auf frisdie Spuren,
darunter auf die von Warzensdiweinen, sehen aber kein Schwanzlein.
Stunde um Stunde laufe ich hinter meinem Schwarzen her, einem quicklebendigen Jungeu. 
Plotzlich haben wir eine Herde von sieben oder acht Kudubullen vor uns. Wie ein Kanindien 
springe ich hin und her, um eins der Tiere genau auszumachen. Ais es nicht gelingt, knalle 
ich einfach in die Herde ’rein und iirgere mich schon im nachsten Augenblick Schwarz. Man 
soli nicht schieBen, wenn man keinen genauen SchuB hat. Aber mach' mai einer den Finger 
nicht krumm, wenn er drei Stunden lang yergeblidi gepirscht und plotzlich das schónste 
Wild Afrikas vor sich asen sieht, keineSOMeter entfernt.
Prasselnd geht die Herde ab, wir hinterher. Da . .  . eine Blutspur, ich habe also getroffen. 
Hellrot liegt es auf Grasern und Blattern. Wir verlieren die Herde aus dem Auge. Mein 
schwarzer Jungę jedoch folgt wie ein Spiirhund der SchweiBfahrte. Und dann erblicken wir 
das angeschossene Tier, es hat sich von der Herde abgesondert.
Zum Kuckuck, jetzt ist eg wieder verschwunden.
Ich staune iiber meinen jungen Fiihrcr. Wird der Boden hart, kreuzen andere Spuren die 
Fahrte, dann geht er genau die Tritte des Kudus nach, fiihlt mit seinen Zehen den Boden 
ab und kommt stets iiber die schwierigsten Stellen fort, Stellen, wo ich nichts von einer Fahrte 
zu entdecken yermag. Mitunter ist es nur ein winziger Blutstropfen oder ein fliichtig geró- 
teter Grashalm, der ihm weiter hilft. Was Sehen ist, davon habe ich durch ihn eine Vor- 
stellung bekommen.
Die Fahrte wird deutlicher, haufig stehen Blutlachen am Boden, oder das Gras, bis in Brust- 
hóhe gerótet, zieht feuchte Blutstreifen iiber unsere Hosen. Wir gehen zumLaufschritt iiber.

°r einem groBen Termitenhiigel kónnen wir feststellen: hier hat sich das Kudu im Kreis 
bewegt und dann die Riditung zum Okawango genommen.
Drei Stunden sind wir auf der Fahrte, ais wir zur Autopad kommen und die Spur verlieren. 
Ich bin enttausdit, ais mein schwarzer Jungę aufgeben will. Erschopft bin auch ich, aber das 
Tier, das ich angeschossen habe, soli nicht yerludern. Ais ich dem Schwarzen das sagę, spreche
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ich gegen Gummi; erst das Yersprechen eines guten Prasents stachelt ihn wieder an. 
Jenseits der Autopad kommt er denn auch wiederum auf die Fahrte, verliert sie jedoch bald 
in dem hohen Riedgras, das die Niihe deg Okawango ankiindigt. Ich treibe ihn an. Wenn das 
Kudu so schnurgerade auf den FluB zulauft, wird es vom Durst gequalt, es wird sich nicht 
im dichten Busch verkriechen, sondern am Wasser zu suchen sein, dort miissen wir es auf- 
spiiren kdnnen. Der Jungę findet die Fahrte wieder. Sie fiihrt zum Okawango, er liiuft mir 
weit voraus, schreit plotzlich los und winkt mit beiden Armen. Ich sause hin, und da liegt 
inein Kudu, im dichten Schilf, dicht am Ufer, augenscheinlich hat es seinen Durst gelóscht 
und versucht jetzt strampelnd wieder hocłi zu kommen. Damit es mir womóglich nicht in den 
FI11B fiillt und von den Krokodilen gefresscn wird, jagę ich ihm noch eine Kugel hin, unter 
der es zusainmenkuickt. Im Nu bin ich bei ihm und gebe ihm den FangschuB, es stóhnt noch 
einmal tief auf und dann streckt es sich.
Halali! So hab' ich di di (loch! Warst ein praditiger Kerl, hast urn dein Leben gekampft bis 
zuletzt.

*
BetfcłiuanalanO. i n der Ferne taucłlt ein weiBer Mann auf, er entpuppt sich ais Mister 
Davis, der Polizist. Alles geht gut, er nimmt keinen AnstoB daran. daB wir „consequently 
strong advised“ sind. die Pad von Gobabis narh Mauen zu nehmen; auch unsere Hunde laBt 
er passieren, obgleich in dieser Gegend alle Hunde wegen Tollwutverdacht kurzerliand er- 
sdilagen werden sollen. Mister Davis ist wirklich ein patenter Bursdie. Uber 200 Krokodile. 
erzahlt er, hat er bereits geschossen. Auch von einem Biiffel erzahlt er, den er angeschos- 
sen und der in rasenden Wut auf ihn zustiirzte. „Und ich keine Patrone mehr in der Kam- 
mer! Schon will ich mein letztes StoBgebet sprechen, da dreht der Biiffel ab, keine fiinfzig 
Meter vor mir.“
Noch andere „stories" erzahlt Mister Davis; dann fahrt er mit uns auf der „Lorry" zur Sta- 
tion Mohembo. Liebenswiirdig hietet er uns sein Boot an, herzlirh wiinsdiend, wir moditen 
ein Krokodil vor die Biichse bekommen.
Wir fahren stromauf, stromab. aher die Bestien halten sich wohlweislich unter Wasser, zu 
unserem YerdruB so fladi, daB sie ein Auge gerade noch riskieren.

*
In den Sroampo. Der Tag beginnt damit, daB wir die „Lorry" schwer durch den Sand 
schieben miissen.
Die Riider sacken bis iiber die Achsen ein. Also: Bleche runter. Pad bauen, Schieben — das 
klappt schon ganz gut. In solche Zwangslagen versetzt, eignet man sich schnell die Technik 
zu ihrer Uberwindung an; unsere Yorfahren zogen daraus den entziickend knapp formu- 
lierten Lehrsatz: Not bricht Eisen. —
Zum Kotzen ist das! Kaum sind wir durch den Sand, stellt sich heraus, daB wir wieder zuriick 
miissen. Die in dem kleinen Wagen vorausfahrenden Herren von der Fiihrung haben wieder 
mai gedóst; ehe der Sand begann, inuBten wir links abbiegen. Auf zwei Signalschiisse kom- 
inen sie eilig zuriick, und wir bereiten ihnen den entsprechenden Empfang. Die Grobheiten, 
die wir heraussprudeln, erleichtern uns die Viecherei zuriick durch den Sand.
So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Er fiihrt mitten durch den Busch. Schwer wiilzen 
sich die Autos durch das dichte Dornengestriipp. Astę, Baume krachen, der Wald erdróhnt 
unter den Motoren, die im ersten Gang laufen.
Dann kommen wir durch eine Landschaft, die an englische Parks erinnert: weite griine Gras- 
fladien, unterbrochen durch Baumgruppen oder Waldstreifen. Wie auf einer guten Auto- 
bahn sausen wir iiber den Rasen.
Wieder kommt ein Stiick Wald, bemerkenswert durch die Herden von Affen, die behende 
von Ast zu Ast springen und uns anglotzen. Zwei altere Knaben tragen Glocken um den 
Hals. Yermutlich haben Eingeborene sie eingefangen und ihnen das Bimmelwerk umge- 
hangt, um alarmiert zu werden, wenn die Biester in ein Maisfeld einbrechen.
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RhoOcfien. In einem halhwegs zivilisierten Bezirk rastend, bekommen wir Anschauungs- 
unterricht iiber die Problematik einer internationalen Ehe.
Er ist Stockenglander, sie eine Deutsche. Nur den Mann, den iiber alles geliebten Mann 
meinte sie zu heiraten, urn zu spat einzusehen, daB sie seine Welt samt den ihr fremden 
Sitten und Gebrauchen mitgeheiratet bat. Sie kann den „tea parties" und „bridge evenings" 
und der dazu gehórenden flarhen „conversation“ keinen Geschmack ahgewinnen, sie kann 
nicht englisrh werden. Also blcibt sie einsam und ist, weil sie den Mann nacii wie vor liebt, 
ungiiicklich. Niemand kann ihr helfen. Nicht einmal sie gelber kann es tun, denn eine Tren- 
nung von ihm wiirde sie noch weniger ertragen. Sie stedct in einer ausweglosen Situation. 
Resignieren, weiterlcben — das ist der Ausgang ihrer Liebesheirat.
An Erlebnissen, an tiefen Eindriicken fehlt eg hier in Afrika weiB Gott nicht. Und doch hut 
jeder Tag das gleiche Hauptereignis: die Nachrichten aus Europa. Kommen Zeitungen oder 
Rundfunkmeldungen, dann werden die Suppen kalt, die Zigarren gehen aus, und sogar das 
Bier liiBt inan schal werden. Altes, geliebtes Europa, dich tragen wir doch iiberall mit uns. 

<r
TsngiltlJlhagebiCt. Auf unseren Fahrten balie ich mir zur Gewohnheit gemarht, die ge- 
ladene Biiehse stets zur Hand zu haben. Das kommt mir gut zupaB, ais mit sinkendem Tag, 
ais unsere Scheinwerfer eben aufleuchten, ein Lowe iiber die Pad streicht und am Rand 
stehenbleibt.
Kaum 4 Meter vor ihm wird die „Lorry" zum Stehen gebracht. Icłi habe hereits entsichert, 
rei Be das Gewehr an die Wange, den Liiwen in Kimme und Kom und ziehe auf Druckpunkt. 
Bei alledem iiberlege ich erstaunlich ruhig und klar: Mein Kaliber ist 6,5mm, sehr schwarh 
fur einen Lowen; fiillt er nicht auf den ersten SchuB, wird er mit einem Sprung auf der un- 
gedeckten „Lorry“ sein, wo 5 waffenlose Manner und 2 Kinder hocken, oder er dringt in das 
seitwarts offene Fiihrerhauschen, wo auch Frauen gitzen. Ich kann's nicht verantworten und 
muB den ersten SchuB v. Runge iiberlassen, dessen Biiehse 9,3 mm hat.
Er schieBt, unmittelbar darauf fiillt mein SchuB. Der Lowe bricht zusammen, rafft sieli 
jedoch wieder auf und sucht zu entkommen. Mein zweiter SchuB legt ihn endgiiltig um. 
Das hohe Gras entzieht ihn unserer Sicht. Uns kommt es aber so vor, ais bewegt er Rich noch, 
v. Runge schieBt deshalb zum zweitenmal.
Vorsichtig, die Biichsen schuBfertig, pirschen wir uns heran — der Lowe ist hereits ver- 
endet. Unsere beiden ersten Schiisse haben ihn ins Herz getroffen, sie gitzen einen Zoll 
breit auseinander. Er ist ein groBer, starker Bursdie mit schóner Mahne. Wir laden ihn 
auf die „Lorry“ und fahren weiter. Die ganze Lówenjagd hat keine 5 Minuten gedauert.
In Morogoro gibt es groBe Aufregung. Von allen Seiten kommen WeiBe und Schwarzc mit 
Lampen und Laternen, um den toten Steppenkiinig in Augensrhein zu nehmen. Danach wird 
der Fali kraftig begossen.

Die Fahre setzt uns iiber, die steile Uferlioschung alier koinmt die „Lorry" nicht herauf. 
Zisrhend drehen sieli die Rader auf den glatten Steinen, der Geruch verbrannten Gummis 
liegt in der Luft. Vorn von 20 Salznegern an einem Seil gezogen. Iiinten von uns gesehohen, 
so kommt sie sehlieBlieh hoch.
An der niiehsten Fahre miissen wir ausladen, in der stecłienden Ilitze ein feines Geschiift. 
Uherhaupt kommen wir bei diesen Fahren aus dem Bangen nicht heraus. Unter dem Ge- 
wicht der „Lorry“ sinkt der Schwimmkasten tief ein, oft liegt er mehr ais handbreit unter 
Wasser. WeiB der Teufel, wie es zugcht, daB wir nicht absacken.
Und erst bei den Briicken! Sie bestehen aus zwei starken Baumstammen, iiber denen Kniip- 
pel lose draufliegen. Heiliger Bimbam! Aber Kesper meint, das will er schon schaffen. Na 
schón, wir steigen aus und sehen dem Schauspiel zu.
Langsam fiihlen die Vorderrader vor, und soweit geht alles ganz gut. Ais aber die Hinter- 
rader auf der Briicke sind, biegen sirh die Kniippel, knacksen, brechen. Da gibt Kesper 
Yollgas. der Motor heult auf, das Holz knirscht, kracht, Kniippelstiicke fliegen meterhorh
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durch die Luft — hurra, die „Lorry“ ist druhen. In der Briicke gahnt ein Riesenloch. 
Kesper lacht: Nach mir die Sintflut!
Alg ich mein erstcs Zebra schieBen will, auf etwa 100 Meter, lege ich die Biichse in eine 
Astgabel, ziele ruhig und drucke, meiner Sache absolut sicher, langsam durch. Das Biest haut 
ab wie die Feuerwehr, und ich stehe da mit blódem Gesicht. SchieBen, denke ich, hast dii 
yerlernt, pack ein und mach dich aus dem Staub. Und dann wird mir zumut, ais schlagt mir 
einer ein Brett vor den Kopf, ais ich namlich das Zebra kurz vor einer Bodensenke stiirzen 
und nicht wieder hochkommen sehe. Langsam gehe ich hin, ohne unterwegs auch nur eine 
Spur von SchweiB zu entdecken. Und doch ist das Tier tot, erstklassiger BlattschuB.

*

Mofhi. Ich bin hinter Gazellen her, aber sehe dann weit hinten einige helle Punkte und 
gehe auf diese zu. Es miissen Zebras sein.
Richtig: Zebras und Wildebeeste. Die letzteren sind sehr scheu, sic hauen ab, sowie sie mich 
erblicken, die Zebras jedoch lasscn mich auf 200 bis 300 Meter herankommen, ehe sie in 
kurzem Glapp abziehen.
Mich ficht’s nicht an. Eu eh kriege ich gehon, seid mai erst aus der Ebene heraus! Seelen- 
ruhig, die Biichse am Riemen von der Schulter herabhangend, schlendere ich weiter, die 
Tiere seitwarts angehend. damit sie nicht meinen Wind bekommen und wieder vorzeitg ent- 
wetzen.
Mein Jiigerherz lacht, ais ich immer neue Gruppen von Zebras auftauchen sehe. Die Herde, 
die jetzt an 300 Stiick zahlen mag, trottet gemiitlich vor mir her, einige Nachziigler sehen 
mir neugierig entgegen. Ais ich mich in aller Gemiitsruhe zum SchuB anschicken will, ent- 
decke ich, dali ich nur noch zwei Patronen habe; im gleichen Augenblick galoppieren die 
Zebras an, ais ob sie meinen Arger gewittert haben und ihn yerdoppeln wollen.
Diese Duplizitat wirkt komisch, sie gibt mir meine Ruhe wieder. In gemiitlichem Schlender- 
schritt folgę ich der Herde, in Richtung auf den Meru, der sich majestatisch gen Him- 
mel reckt.
Das Land wird hiigelig, bald werde ich sie haben. Das Jagdfieber packt mich, die Spannung 
vor dem SchuB, die das Waidwerk immer wieder reizvoll macht.
Die Zebras verschwinden hinter einem Felsen — jetzt los! Der Tropenhelm fliegt ins Gras, 
das Gewehr in der Rechten lege ich gebiickt im Laufschritt die 150 Meter bis zum Felsen 
zuriick. Natiirlich erblicken sie mich sofort, bleiben jedoch halb erschreckt, lialb neugierig 
stehen. Meine Biichse fliegt hoch, und im Knall sehe ich ein Tier in den Vorderlaufen zu- 
sammenknicken und dann schwer fallen. Ich stiirze vor. Die Herde spritzt, ais hatte eine 
Granate eingeschlagen, auseinander, bleibt aber schon nach 20 Metern stehen, im Halbkreis, 
eins am anderen, wie aufgebaut zum AbschuB. Wie zu Stein erstarrt augen sie zu ihrem 
Kameraden hin, der nicht nachkommen will. Ich yermag nicht noch einmal zu schieBen. 
Was soli ich tun, wenn zwei waidwunde Tiere daliegen? Ich habe kein Messer bei mir, konnte 
ihnen also nicht ihr uraltes Recht, ihr heiliges Recht geben: den Genickfang.
Ais ich auf das gefallene Zebra zugehe, stieben die anderen in wilden Satzen davon. Ich 
habe es tief Blatt getroffen. Es lebt noch, mit meiner letzten Kugel gebe icłi ihm den 
GnadenschuB.
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StiO=Afrilu





An der Siidspitze Afrikas, dem Kap der Guten Hoffnung, fliefien die warmen Wasser 
des Indischen Ozeans mit den kalten Strómungen des Atlantik zusammen. Die „seute 
See“ ist hier in standigem Aufruhr, voller Tiicken und Gefahren. Segelsdiiffe braudien 
mitunter Wochen, bis sie um das Kap herum sind; dann konnen sie wieder guter
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Nodi liegt Afrika auf weite Strecken hin im „Urstand der Natur". Ob Berge, Steppen, 
Weidcn, Sandwiisten, Scen, Fliisse, die Landsdiaft bat ihr Gesidit durch die Jahr- 
tausende behalten; audi dort, wo die Farmen der WeiBen liegen, ist es nur wenig 
veriindert. Die Zeit, sdieint’s, steht hier still, Europas Zivilisation laBt den dunklen 
Erdteil links liegen, tage-, woehenlang kann man das Land durdistrcifen, ohne auf 
ilire Spuren zu stoBen.
Koinmt man jedoch zu den Hafen im Siiden, den Handelstoren des Landes, zu den 
Stadten, wo das Wirtsdiaftsleben pulsiert, so wird man gewahr, in welchem MaB unsere 
Zivilisation bereits von Afrika Besitz ergriffen bat. Hier atmet das Land schon ihren 
Geist, bestimint sie das Bild der StraBen, die Formen des Verkehrs, das Denken und 
Handcln der Mensdien mehr und mebr. Schon tritt von hier aus der Motor seinen 
Siegeszug an, schon recken sidi in Jobannesburg Wolkenkratzer gen Himmel, machtige 
Symbole unserer abendlandisehen Seele, die nacfr den Sternen greift. Wahrzeidien 
sind sie, weitbin ins Land ragende Wahrzeidien, daB die weiBc Rasseauch den dunklen 
Erdteil durdidringen und ihm ihr Gesicht geben will.
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Verkrampft malt der 
schwarze Abc-Schiitze 
Europas Sdiriftzei- 
chen auf seine Schie- 
fertafel. Wird er sie 
intus bekommen? Ge- 
raurnig genug ist sein 
Kóppehen, bei der 
Sadle ist er auch, viel- 
leidit bringt er’s sogar 
bis zu den Unteroffi- 
zierstressen der Zivi- 
lisation.

Die Wellblechbaracke wird in der Tropenhitze zum Backofen, die Schulstunde fur Afrikas Nach- 
wudis muB im Freien abgehaiten werden. Aber audi hier hapert’s mit der Aufmerksamkeit, denn 
bei 50 Grad Celsius werden Geist wie Korper bequem.
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Wird ein Neger „lioherer Schii- 
ler“, triigt er nur nodi die bei 
der europaisdien Intelligenz 
iiblidie Uniform: Sakko, Fla- 
nellhose, Halbsdiuhe. Auch 
darin will er ihr gleichen.

Der „Herr Doktor“ kann Glei- 
chungen mit fiinf Unbekannten 
losen, tiefgriindige naturwis- 
sensdiaftliche Abbandlungen 
liefern, iiber Schopenhauer und 
Nietzsche diskutieren, aus 
Shakespeare wie aus G.B.Shaw 
und Tolstoi zitieren. SeinVater 
hatte von alledem keinen Sdiim- 
mer. Dafiir triigt der Sohn audt 
eine Brille und die Melancholie 
auf dem Gesidit gesdirieben; 
um dieseSpesen desFortsdiritts 
ist er nicht herumgekommen.
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Nodi heute sind bei den Bnren Wagen ge- 
braudilidi wie bei ihren Vorfahren, den 
Vortredcers, ais diese 1692 ins Kapland 
kamen, um zu siedeln. Unternehmungs- 
lustiges, kiihnes Hollanderblut, setzten sie 
8 i di in barten Kampfen gegen die Einge- 
borenen durdi. Weite Strccken des Bodens 
kamen in ihren Besitz, gutes Weideland, 
so dali ihre Rinderherden sidi hałd verviel- 
fachten, ohne daB sidi die Aortredccrs groB 
anstrengen muBten. Sie wurden wohl- 
hahend, wenn nicht reidi, ihre Sohne und 
Tóditer braurhten nicht mehr zu arbeiten 
und lernten’s denn audi nicht. Das eollte 
sich an den Nadikommen radien; langer, 
bitterer rachen ais jene Siinden, von denen 
der Katediismus spricht. Die Farmen waren 
groB. Die Kinder der Vortreckers erbten 
trotz der Aufteilung mehr ais genug, um 
das gewohnte Herrenleben fortsetzen zu 
konnen; audi ihre Erben hatten noch nicht 
iiotig zu arbeiten, lernten’s also ebenso- 
wenig und pflanzten das Obel in ihren Kin- 
dern fort. Generationen starben, Genera- 
tionen erbten. Nur wurde des einzelnen 
Erbteil immer kleiner, der Ertrag reidite 
nicht mehr aus fiir ein miiheloses und den- 
noch behagliches Leben, wie es traditionell 
geworden war. Die schmal gewordene wirt- 
sdiaftliche Grundlage zwang zu einem ent- 
sprediend besdieidenen Lebensstil, und audi 
dieser konnte auf die Dauer nur beibehal- 
ten werden, wenn man angestrengt und un- 
crmiidlidi arbeitete. Aber „was Hansdien
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nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr“. Hm die 
Jalirhundertwende brach 
iiber dieBuren diesoziale 
Katastrophe herein; eie 
abzuwenden, versuchten 
sie im Krieg gegen die 
Englander vergeblich. 
Wer tiichtig war, paBte 
sich den so griindlich ge- 
wandelten Lebensbedin- 
gungen an und nahm 
Miihe und Arbeit ais des 
Mensdien Los wieder auf 
sich. Viele vermochten es 
nicht, kamen um Haus 
undHof und alsbald audi 
um ihren letzten Besitz. 
Aus ihnen rekrutiert sich 
die Schicht der „poor 
white", der „armen Wei- 
Cen“, die inzwischenbreit 
geworden ist und,weil sie 
stellenweise in schauer- 
lichcm Elend lebt, heute 
zu den gefahrlichsten 
Problemen der Siidafri- 
kanisehen Union gehórt.
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Fur unsere Heldinnen und lieben Kinder

„Dein Wille geschehe“

Dies Nationaldenkmal ist errichtet zum Gedacłitnis an die 26370 Frauen 
und Kinder, die in den Konzentrationslagern umgekoinmen gind, und an 
die anderen Frauen und Kinder, die anderswo im Verlauf des Krieges 

1899—1902 gestorben gind.

Enthiillt 16. Dezember 1913.
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Audi in der Siidafrikanischen Union ist die Jugend in „Bewegung“ geraten. Jungcn und Miidcl 
leben nach neuen Denk- und Wertgcsetzen, zugesdinitten auf die Starkę, die GroIJe des Vater- 
landes. Seine Geschidite begann mit den Vortreckers, den Hollandem, die das Kapland koloni- 
sierten. Und so bat sich die siidafrikanisrhe Jugend den Vortreeker ais Vorbild erkoren, ebenso 
unerschrodcen, ebenso tatkraftig will sie sein. Stolz nennt sie sidi „Vortredcerjugend“, tragt sie 
ais Abzeidien das Rad des Yortreckerwagens.
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1867 wurden in Siidafrika zum erstcnmal Diamanten gefunden. Die Kunde verbreitetc 
sieli wic ciii Lauffeuer bis narłi Europa, phantastische Geriichte liefen um: Im FluB- 
sand, im augesrłiwemmteii Land sollten marchenhafte Schiitze sozusagen mit Handen 
zu greifen sein. Das Diamantenfieber brach aus und ergriff Tausendc und Aber- 
tausende, die Sucht, srhnell zu Reichtum zu kommen, verdrehte den Menschen wieder 
mai die Kópfe. Ein „Run“ begann, ein Wettlauf ums Gliick. Fur die allermeisten 
endete er mit grenzenloser Enttiiuscliung, mit tiefem, bitteren Elend.
Viele sind berufen, wenige auserwahlt. Die ergicbigen Diamantenfelder sind langst 
im Besitz groBer Konzerne. Was inuner audi gegen ihre Methoden zu sagen ist, mit 
denen sie die Sdiiirfer an die Wand driidcten, eines muB man ihnen zugestehen: durdi 
sie erst wurden die Diamantenfelder voll ersrhlossen, erhielten sie die groBe Bedeu- 
tung fur das Wirtschaftsleben der Siidafrikanischen Union.
Bei Kimberley, bei Pretoria sowie im Dranje-Freistaat, wo „Kimberlit" vorkommt, 
ein graublauer, sehr fester vulkanischer Tuff, in den Diamanten eingebettet sind, 
wird ihre Fórdeiung bergbaumaBig betrieben. Um wieviel tlie weiBe Kohle nobler 
ist ais die «rhwarze, kann man liier sdion am blitzsauberen Eingangstor der Minen 
ermcssen.
Und zugleich ermessen, welche Wirtschaftsmacht die Konzerne sind, welchen poli- 
tisdien EinfluB sie mitbin ausiiben kónnen. Sie haben ihn spielen lassen, ais die Aus- 
beute der Diamantenfelder in Deutsch-Siidwestafrika von 1908 bis 1913 auf rund 
4,7 Millionen Karat (1 Karat gleidi 0,2 Gramm) im Wert von 152 Millionen Reichs- 
mark stieg. Die Monopolstellung der siidafrikanischen Konzerne war bedroht, und 
dcshalb wabrlidi nicht zuletzt wurde unsere Kolonie 1919 geraubt.
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Eiserne Torę, die bei Tag 
und Nacht bewacht sind, ein 
boher Stacheldrahtzaun, der 
rings um (las Diamantenfeld 
liiuft, sperren die Arbeiter 
von der AuBenwelt ab, auf 
daB keiner widerreditlich 
angeeignete Diamanten an 
den Mann bringen kann. 
Aber Cefangene sind immer 
wieder schlauer ais ihre 
Warter. Immer neue Metho- 
den werden ersonnen, um 
die kostbaren Edelsteine 
herauszuscbmuggeln und zu 
Geld zu machen.

Ein Diamant von dieser 
GroBe wird mit 90 engl. 
Pfund bezahlt. Eigentlirh 
miiBte er billiger sein, denn 
auch bei der weiBen Kohle 
herrscht mittlerweile Cber- 
produktion. Aber die gro- 
Ben Konzerne halten einen 
Teil zuriick, damit der 
Marktpreis weuigsteng eini- 
germaBen stabil bleibt.
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Der Diamantenschiirfer auf eigene Rech- 
nung, Digger genannt, hat nur noch wenige 
Stellen, wo er das Gliick auf die Probe stel- 
len kann. Die Gebiilir fur das von der Regie- 
rung zu erwerbende Schiirfrecht ist nicht 
hoch, der Anschaffungspreis fiir die Arbeits- 
geriite aber fiir den einzelnen Digger oft un- 
ersdiwinglich, go daB er sich mit einem 
anderen oder sogar mehreren zusainmentun 
muB.
Auf dem Diamant-claim wird die Erde mit- 
telg eincg primitiven. mit der Iland be- 
triebenen Krans zutage gefórdert, in fein- 
maschigen Handgieben gewasdien, wobei 
durcłi die krcigendc Bewegung die Steine 
nacb ihrerSdiwere gcschichtet werden.Jedeg 
Sieb bedeutet neue Hoffnung, die nur zu 
oft enttausrlit wird, wenn der Kuchen deg 
umgegtiilpten Siebes auf dem klapprigen 
Holztiseh liegt und keiner der Steine gith 
alg der vielkariitige Diamant entpuppt, der 
aller Mii be und Plagę deg Sdiiirfers mit 
einem Schlag ein Ende madit.

Trotzdem, er harrt aug, bis gein 
letzter Penny verbraucht ist. 
Dann haut er ab, und auf 
dem verlassenen Diamant-claim 
taucht ein noch armerer Teufel 
auf, der die Kudien nochmals 
mit dem Messer durchkratzt 
und, wenn er Gliick hat, etliche 
Diamantsplitter findet, die der 
Digger iibersehen.
Es ist ein Hasardspiel, bei dem 
der Digger alle Chancen hat, zu 
verlieren. Nichtadestoweniger 
leben beispielsweise in Liditen- 
burg etwa 5000 Schiirfer, die 
insgesamt monatlich fiir durdi- 
schnittlidi 15000 engl. Pfund 
Diamanten finden. Immer wie- 
der gliidct zweien, dreien der 
groBe Schlag, der in den iibri- 
gen, obgleich sie kaum dag Da- 
sein fristen, das Diamantfieber 
stets aufs neue schiirt.
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Die siidafrikanischen Diamanten- unii Goltlminen brauchen viele Arbeitskriifte. In den Schwarzen 
stehen genug zur Verfiigung. Die „Native Recruiting Corporation" schafft sie heran. Ihre primitiven, 
dem Verstandnis derSehwarzen angepaBten Werbeplakate malenden armenTeufeln alle die Herrlich- 
keiten vor, die sie erwarten: die sausende Fahrt imExpreB,die alle begehren,aber die die wenigsten 
erschwingen kónnen; die Minenanlagen, die Arbeitsgerate, die technischen Wunder der WeiBen, die 
die Neugier der Scłiwarzen erregen; die Dinge, die er fur seinen Arbeitslohn erstehen kann, das 
Staunen, die Freude seiner Angehórigen, wenn er zuriickkehrt mit Geschenken fur Kind und Kegel.
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Dag wirkt, das lockt unwider- 
stchlidi. Den haufig gerade 
nur das nackte Dasein fristen- 
den Schwarzen koninien die 
Diamanten- und Goldminen 
wie Ausgangsstationen zum 
Paradies vor, die Kontore der 
„Native Recruiting Corpora- 
tion“ wie Schalter, an denen 
man das Billett in die Gliick- 
seligkeit lósen kann. Alte, Jungę, 
manehe nur in eine Decke ge- 
hiillt, andere sdion von der 
europaisdien Konfektion be- 
kleidet, madien sidi auf den 
Weg, die Kette der braudi- 
baren und dabei billigen Ar- 
beitskrafte reiBt nidit ab.



Nun hat der Neuangeworbene 
seine Stellung angetreten. Vor- 
laufig scheint er miBtrauisches 
Unbehagen zu empfinden. Er 
hat noch nitht die Gelassenheit, 
wiedie beidenVeteranen unter 
den Minenarbeitern. 32



Der eine vertilgt alles, was ihtn 
vor die Bindę komint; hier 
trinkt er allerdings keinen 
Schnaps, sondern vollig ver- 
dorbene Mildi, die er uns, ais 
wir sie foitschiitten wollten, 
abbettelte. Dem anderen geht 
die Pfeife nidit aus. Was er iBt, 
was er anzieht, ist ihm ziemlidi

3 3  Wursdit, nur Tabak muB er
haben.



In Siidafrika liaben Deutsrlie so manrhe F.inode in bliihendes Land yerwandelt und dort,wo anderen 
WeiBen liidits zu holen sehien, stattliche Herrensitze geschaffen. Ein dem letzten Prasidenten der 
Burenrepublik, Ohm Kruger, sugeschriebenes Wort sagt: „Setzt den Deutsrhen auf einen nackten 
Felsen, naeh einem Jahr bat er daraus einen fruchtbaren Garten gemacht."
Freilich gilit es Gegenden, wo selbst Deutsche nichts ausrichten kónnen. Zum Beispiel an der Grenze 
gegen das Basutoland, am FuB der Drakensberge. So romantisch dieLandsehaft hier ist.so unfrucht- 
har ist der Boden. Keine StraBe durchzieht ihn, nur wenige FuBwege fiihren zu den schwer passier- 
haren Gebirgspiissen; Griiser, Biische, Baume sind das einzige Leben, das der Mensch, wenn ein Zu- 
fali ihn herfiihrt, antrifft. Ein Tal des Schweigens.
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Der alte Farmer gehórt zu Jer HanJvoll Deutscher, Jie vor 
50 Jahren ins LanJ kamen und Hermannsburg griindeten, 
die nach einem Dorf in der Luneburger Heide benannte Stadt, 
die heute ein Mittelpunkt des Deutschtnms in Natal ist. Die 
Zeit hat sein Haar gesilbert, die fremde Landscbaft aber bat 
ihn nicht zu verandern vermoeht, er entrichtete ihr keinen 
Tribut, er ist in jedem Zoll Deutscher geblieben. Ein Patriarch, 
dessen Enkel sein Werk fortsetzen werden.
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Ein Flachskopf, Urbild 
eines deutschen Jungen. 
Gefilmt zu werdeu, dar- 
auf war er gar nicht wild; 
ja, das gibt’s audi nodi. 
Er war mehr entriistet 
ais verlegen und sdiien 
herausplatzea zu wollcn: 
Was denken Sie sidi, idi 
bin doch nidit Shirley 
Tempie!

Anders die jungę deutsdie 
Damę, die auf einer 
Farm in Natal aufwachst. 
Trotz der Befangenheit 
vor uns Fremden, trotz 
ihrer Scheu vor der 
Kamera trippelte sie 
naher — die Neugier war 
starker. Ailes andere 
schwand, und bald stand 
das Evastóchterchen da 
mit ihrem schonsteii 
Fotografiergesicht.



GroBmutter mit ihrem Enkel auf einer schon, docłi einsam gelegenen Farm in Natal. Nur hin unii 
wieder kommen aus der Umgegenil Freunde zu Besuch, die Familie ist meist auf sich allein ange- 
wiesen. Das ist wenig kurzweilig, hat aber einen groBen Vorteil. Von der Sprache und den Sitten 
der fremden Umwelt kaum beriihrt, erhalt sich das Heimatliche, das Deutsche. Deutsdie Zeit- 
schriften, Biicher und neuerdings Rundfunksendungen helfen dazu. Ais wir GroBmutter im 
Rohrsessel sahen, hakelnd, dem Enkel Geschichten erziihlend, versank fiir eine Weile die afri- 
kanische Landschaft um uns, wir meinten, in Westfalen, Mecklenburg, Pommern, irgendwo in

3 7  Deutschlanil zu sein.



Raumnot, Wanderluit, Unternehmungsgeist, der Hang zum Abenteuer 
baben im Lauf der Zeit zahllose Deutsche in die weite Welt getrieben. 
Viele leider gingen ibrem Volkstum verloren; nur zu leicbt, nur zu schnell 
wurden sie in der Fremde „Kulturdiinger". Gegen die Auswanderer nach 
Siidafrika, ineist Niedersachsen, kann man den Vorwurf nicht erheben. 
Audi dort, wo sie nicht gesdilossen siedelten, baben sie mit der sie aus- 
zeichnenden Hartnackigkeit ihr Volkstum behauptet. Allerdings haben sie’s 
damit leichter gebabt ais etwa die Deutschen, die in Amerika zwischen die 
Angelsacbsen wie zwischen Miihlsteine gerieten.
Wie zah sie hier in Siidafrika an ihrem Volkstum festhalten, das erhellt 
aus dem weitverzweigten, bliihenden deutschen Schulwesen. Das Herz wird 
einem weit, wenn man, wie wir in Neu-Hannover, von frischen Jungens- 
und Miidelsstiinmen unsere alten Volkslieder singen bort: . Jan Hinnerk 
geiht jiimmer noch up de Lammerstraat" oder „Idi sali ein Schifflein 
fabren“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“. Da sitzt nicht nur die Melodie, 
da sitzt nicht nur der erste Vers, sondern alle, und in Deutschland kónnen 
sie wabrhaftig nicht hingegebener gesungen werden ais hier unter der 
tropischen Sonne. Wer Ohren bat zu hóren, vernimmt aus alledem: Was 
die Viiter bisher treu bewahrt, das wollen die Naihkommen nicht wenigcr 
treu festhalten. 38



„Wo wolinen wir, Inge?“
„Hier“, sagt sie und zeigt, oline daC der Finger aurłi nur einen Aiigenlilirk herumsucht, 
auf Neu-Hannover.

„Wo kamen unsere Vater her, Hans?'1
„Hier“, sagt er und zeigt, beinahe ohne liinzuselien, auf dic Liineliurger Heide beim 
alten Hannoyer.39
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Die weiten Entfernungen mathen ilas Reitpferd fiir den Farmer in Afrika unentbebr- 
lich; bei dem primitiven Zustand der meisten StraBen wird es vom Auto aucłi nicht so 
bald verdrangt werden. Schon die Kinder lernen friihzeitig reiten. Schulweg, Besor- 
gungen, Besuche, es gibt kaum einen Weg, den sie nicht im Sattel zuriicklegcn. Jcdes 
Kind hat sein eigenes Pferd, mit dem es gut Kamerad wird, mit dem es wie der 
Kavallerist verwachst.
Die Dreikasehochs miissen sieh mit einem Eselswagen begniigen. Der erste Ritt zur 
Sehule macht sie dann stolz wie Srhneekónige.
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gar bósartige Wunden hervor, Kein 
Wunder, dali die Tiere nicht „ge- 
dippt“ werden wollen, daB sie sidi 
nach Kraften wehren, wenn sie in die 
Rinne getrieben werden sollen. 
Deshalb stehen auch die Farmer dem 
„Dippen“ mit gemischten Gefiiblen 
gegeniiber. Sie yerkennen nicht, dali 
die Anordnung der Regierung not- 
wendig. befolgen sie jedoch nur las- 
sig, weniger aus Beąuemlichkeit ais 
aus Mitgefiihl fiir die Tiere und aus 
Besorgnis vor móglichem Schaden. 
Die Regierung wiederum schickt alle 
naselang Kontrollbeamte, die unter 
diesen Umstanden oft genug mit 
den Farmern Auseiuandersetzungen 
haben. Mail erzahlt sich dariiber amii- 
sante Geschichten.

Zu den Sdiattenseiten der Tropen gehórt 
die Ungezieferplage. Unter ihr haben ins- 
besondere dieZugocbsen zuleiden, wenn sie 
oft viele Stunden im Joch gehen und daun 
der Unzabl kleiner und kleinster Plage- 
geister so gut wie wehrlos ausgeliefert sind. 
Aus seuchenpolizeilichen Griinden bat die 
Regierung angeordnet: Zugochsen sind 
wóchentlich zweimal zu„dippen“. Das „Dip- 
pen“ gesehieht so, dali die Tiere einzeln 
durch eine meist ans Beton hergestellte 
Rinne getrieben werden, die nach der Mitte 
zu tiefer wird, so tief, dali sie hier ein Voll- 
bad nehmen in einer Mischung aus Wasser, 
Arsen, Schwefel und Nikotin. Eine Wohl- 
tat, zugleich aberPlage. Durch das„Dippen“ 
werden sie das Ungeziefer zwar los, die 
srharfe Fliissigkeit bereitet ihnen jedoch 
alles andere ais Bebagen, sie brennt, atzt 
und ruft bei jungen Zugochsen mitunter so-



Lange Zeit war jedermann iilierzeugt, in der wasserarmen Karu konnte keiner siedeln. 
Ja, und dann kam ein Deutscher, Weyers, ein Mann, der kein Geld liatte, dafiir um so 
mehr Seharfblick, Kiugheit, Unternehmungswillen und Tatkraft, mit weichem Kapitał 
er in der Karu siedelte und die Schwarzselier, Unker, Spótter, dereń Żalił Legion 
war, hałd zum Verstumrnen brachte. Seine Farm Toekomst ist der gróBte Besitz, den 
gich je ein Mann, der ohne Geld ins Land kam, erarbeitet. Der Wert der von Weyers 
a11jahrIicb verkauften Sehafe und Ziegen gelil heute in dieZebntausende PlundSterling.

43





Das Gottesgesdienk fur den armen Farmer ist die Gerbe
akazie, blackwood oder blade wottel genannt. Jeder Far
mer pflanzt sie an, weil sie sdion in gieben, spatestens 
zwolf Jahren sdilagreif ist. Das feste Holz gelit gróBten- 
teils ais Grubenholz an dic Gold- und Diamantenminen, 
die Rinde wird ziim Gerben von Hiiuten verwendet. Der 
Transport erfolgt in zunehmendem Mali durch Last- 
wagen ais dem verhaltnismaBig biiligsten Mittel, und 
insofern tragt die Gerbeakazie nicht wenig bei zur Moto- 
risierung Afrikas.
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In den Negerdórfern kennen vie!e ein Aulo nur vom Hórensagen und standen bei unserer 
Einfahrt mit offenen Manieni.
Aber in den Scłiwarzen lebt nicht mehr die alte, ehrfurchtsvolle Scheu vor den technischen 
Wundern der WeiBen. Ob es sich uin Autos, Maschinengewehre, Fotoapparate, Flugzeugc 
handelt, der Glaube, daB sie Zauberwerk sind, ist geschwunden. Desto starker auBert sich 
jetzt die Neugier.
Nach dem ersten Staunen drangt sich insbesondere die Jugend urn unser Auto und begafft 
und beschniiffelt es von allen Seilen. Wie lange noch, und die schwarzen Boys werden wie 
die weiBen einen Ford von einem Krupp unlerscheiden kónnen und iiber Kuppelung und 
Differential fachsimpeln.

46



47



Je primitiver der Mann, desto gesdimiickter will er die Frau sehen. Es geschieht also nidit allein 
aus der weiblidien Lust am Schmuck, wenn die Negerin sich mit Ketten und Reifen hehangt, wo sie 
nur Platz haben.





Bei den Zulus ist die Feldarbeit Sache 
der Frau. Ihr Werkzeug ist die uralte 
Sichel, und diese weiB sie ebenso aus- 
dauernd zu handhaben wie kokett zu 
tragen.

Andere Erdteile, andere Schonheits- 
begriffe. Die Zulufrau schmiert ihr 
Haar mit Lehm und roter Farbę ein 
und formt es zu einem festen, schrag 
gen Himmel ragenden Aufbau. Mit 
einer langen Nadel liiBt sie ihn ab 
und zu auflockern; gewóhnlich von 
einer Freundin, die sich dabei fiir 
Sticheleien revanchieren kann.
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Eine Zulufrau, dereń Gesieht an Nofretete erinnert. Riesenhaft, dabei ebenmafiig gewachsen, ist sie 
anzuschauen wie eine Yerkórperung der unerschópften Kraft der scłiwarzen Rasse.
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lin Basutoland. (las, 30343 qkin groB, von 
500000 Negern bewohnt, ais sogenanntes Ein- 
zelreservat unter englischer Herrsdiaft steht. 
Die Landschaft ist auf weite Strecken gebirgig, 
kahl, ode. GroBartig in seiner Wildheit ist 
jedoch das Tal des Oranje River. Meilenweit 
srhlangelt er sich durch zwischen steilen,stellen- 
weise Hunderte von Metern abfallendenFelsen.
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Von diegem Eoto hraucht sidi niemand scłiockiert zu fiihlen. Unser gdiwarzer 
Begleiter hatte kein Bediirfnis . .  . auBer dera einen, hier im Basutoland audi 
mai gefilint zu werden. Zu diesem Zwedt setzte er sich in die Positur, die nach 
geiner Meinung die reprasentalielste ist.
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Kein Land ist ganz ode. Audi das Basutoland hat seine fruditbaren Bezirke, 
wo die Bewohner siedeln kónnen.
Aus Steinen und Lehrn bauen sie ihre Hiitten, das Dach wird mit Maisstroh ge- 
deckt. Die meist kleinen Maisacker geben zwar nur mittleren Ertrag, um so besser 
gedeihen Rinder, Ziegen und vor allem die Basutoponnies. In der Nahe der 
Dórfer sieht man hiiufig groBe Herden, die Zeugen betriichtlichen Wohlstandes.
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Die scbwarze Hausfrau ist ein Arbeitstier; bal sie drei SpróB- 
linge, dann ist sie von friih bis spat in den Sielen.
Aber sie weiB sich zu helfen, sie kennt zahlreidie Kniffe, die 
ihr die Arbeit erleichtern. Bei dem anstrengenden Geschaft des 
Teigknetens bleibt sie, wie man sieht, wohlweislich im Schat- 
ten, nur ihren Arbeitstisch, eine Steinplatte, riickt sie in die 
pralle Sonne. -
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Ein Herkules, aber fur Anstrengungen ist er nicbt zu haben. Sein Ideał ist 
das Ideał der meisten Neger: bescłiauliche Ruhe.



In der Transporttechnik 
ist Afrika weit zuriick. 
Im Innem des Landes be- 
gegnet man haufig Ein- 
geborenen, die wie ihre 
Vorfahren in grauer Zeit 
die Lasten auf dem Kopf 
oder dem Riicken tragen. 
Hier, wahrhaftig, scłieint 
die Zeit stillzustehen. 
Schon w’ie ein Fortschritt 
mutet es an, wenn man 
einen Kufenschlitten 
sieht; und dabei ist die- 
ser noch alter ais Rad 
und Wagen.
Welch ungeheures Feld 
steht Enropas Zivilisa- 
tion in diesem Erdteil 
offen!
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59 Das Federvieh ist empórt, es beansprucbt heutzutage komfortabler zum Markt transportiert zu 
werden. Aber seine Tragerin denkt daran ebensowenig wie ihre Vorfahren, alles Zappeln und 
Kratzen gegen ihren Riicken kann das „huhnische“ Madchen nicht aus der Ruhe bringen



Der Bure ist ein leidensehaftlicher 
SchieBer, das Wild, das ihm vor 
die Biichse kommt, knallt er kur- 
zerhand ab. Ein Heger ist er nidit, 
so daB sich Siidafrikas einst iiber- 
reicher Wildbestand gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts immer 
bedenklicher verminderle.
Um ihn wieder aufzufiillen, er- 
hielt nach einem Plan des Buren- 
prasidenten Ohm Kriiger das Wild 
ein Schongebiet in dem bei Pre
toria gelegenen Kriiger-Park, 
einem von Fliissen umgrenzten 
Baum von der GrijBe Wiirttem- 
bergs.
Der Erfolg blieb aus. Der Kriiger- 
Park hatte bald einen starken 
Wildbestand, aber sowie die Tiere 
das Schongebiet iiberschritten, fan- 
den sie meist ein schnelles Ende.
Der Bure knallte sie mit der alten 
U nbedenklichkeit ab, aus dem 
SchieBer war und ist noch bis 60 
heute kein Jager geworden.
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Sand. Steine, die Pflanzenwelt diirftig, die Hiitten armselig, 
in dieser Umgebung— meint inan — kónnten nur ungelcnke, 
plumpe Mensdien herauwadisen. Aber die Zulus, die hier 
leben, fiihren die ganze Milieutbeorie ad absurdum.
Praibtvoll gewaehsene Cestalten siebt mun in Mii Ile und Fiille, 
wohldurdigebildete Kórper, die sieli leidit und gesdiraeidig 
bewegen. Vor allem an den Frauen fiillt iinmer wieder der 
elastiscłie, federnde Gang auf; sie srhreiten — audi wenn sie 
sidi unbeobaditet fiihlen — mit einer Anmut, wie sie nur 
geborenen Tanzerinnen eigen ist.



Breite, sdiier endlose StraCen, rechts und links Weiden, weite Grasflachen, die 
Maststatten fur die Rinderherden, umgrenzt von Zaunen, die wie genormt aus- 
sehen, und dariiber der Himmel, einer unermeBlichen blauen Glaskuppel glei- 
chend — das ist die Landschaft im Oranje-Freistaat.
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SiiOroeft-Afrilu



„Kolossal viel Gegend!“ meinte einer von uns, ais wir nach 
Siidwest kamen.
In der Tat, vor uns lag eine sandige, weit sidi dehnende Ebene, 
auBer drei schwarzen Punkten war nidits zu sehen. Auf sie 
hielten wir zu, und sie entpuppten sirh ais Gnus. Sowie sie 
uns erblickten, bauten sie ab wie die Teufel, wir in den Antoś 
mit Vollgas hinterdrein.
Es war eine rasende Jagd, wir riskierten Hals und Bein. Ais 
vor uns plotzlidi ein ausgetrocknetes FluBbett auftauchte, 
Sand, der uns verdacbtig trorken, verdachtig tief vorkam, 
konnten wir die Wagen gerade mit knapper Not stoppen. 
Wir standen und scbauten um uns. Viel Sand, viel Steine — 
das ist Siidwest.
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An einer brackigen Wasserstelle stehen zwei Palraen, aiiscbeinend da, um zu zeigen, daB 
es in diesem Land aueh noch Biiume gibt. Aber sie kommen sidi selbst verlassen vor.

Yerloren, wie audi wir uns vorkamen in dieser Weite, in dieser Leere. Hier wird der 
Menach zur Winzigkeit, zum Nichts.



Durch dic Kalahari reitend, schweiften unsere Gedanken zuriidc zu den Miinnern, die 
liier einst durchgezogen, die auf diesem Raum SchweiB und Blut vergossen.
1844 ward (las Land an der Bai von Angra Pequana, das ein Jahr zuvor der Bremer 
Kaufmann Eduard Liideritz in seinen Besitz gebracht hatte, vom Reich zum Schutz- 
gebiet erkliirt, ward in der Folgę, um weite Gebiete gemehrt, zur Kolonie Deutsch- 
Siidwestafrika, dereń Grenzen 1890 im Verein init den anderen Miichten festgelegt 
wurden.
Aber schon 1888 flammte der Aufstand der Hereros und Hottentotten auf, geschiirt 
von denjenigen, denen Deutsrhlands Kolonialpolitik ein Dorn im Auge. Trotz des 
Sieges, den die Kaiserliehe Schutztruppe unter Major Leutwein 1894 iiber den Hotten- 
tottenhauptling Henrik Witboi erfocht, flackerte der Aufstand immer wieder auf, erst 
drei Jahre nach der schweren Niederlage der Hereros am Waterberg, 1904, konnte er 
endgiiltig erstickt werden.
In diesen neunzebn Jahren waren unsere Scbutztruppler stiindig im Kampf. Die hinter- 
listige, beimtiickische Kampfesweise der Eingeborenen forderte Opfer iiber Opfer; 
die Bebauptung in der menschenlosen Steppe, dereń Sand die Sonnenglut zuriickstrahlt 
ais Hollenhitze, den Durst zur iibermenschlichen Qual steigernd, forderte einen Willen, 
der oft genug iiber die Kraft zu gehen schien. Trotz alledem, unsere Sehutztruppler 
erlagen nicht, durch SchweiB und Blut erwarben sie das Land fur das Reich.
Sie haben sich unverganglichen Ruhm erworben.

74



Ureinwohner Siidwestafrikas Bind die Buschmanner. Ihre Rassenzugehórigkeit ist un- 
geklart und wird wohl kaum geklart werden, zumal der Stamm im Aussterben ist; 
man sdiatzt, daB nur nodi 5000 leben.
Einst iiber das ganze Land verbreitet, Bind sie zuriickgedrangt worden in die unwirt- 
lidien Gebiete: in die Kalahariwiiste und die Namib. Hier leben sie heute noch genau 
so primitiv wie vor Jahrtausenden, in Hóhlen, Hiitten, unter Windscbirmen, die sie 
aus einigen trockenen Asten und Baumrinde kunstlos zusammenfiigen.
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Von Gestalt klein, sehwiichlidi aussehend, ist der Buscłimann docłi unglaublich zali. 
F.rlebt inan ihn auf der Jagd, srheint er statt der Lunge einen Motor in der Brust zu 
haben und Beine Muskeln seheinen von Stahl zu sein, so unermiidlieli hetzt er das 
Wild. Mul.! es, sihlieBlich ermattet, seinen Verfolger auf geringe SrhuBweite lieran- 
kommen lassen, dann greift er zum Bogen. Das Gift seiner Pfeile, ein sehr starkes Gift,! 
wirkt zwar langsam, aber unbedingt tódlirłi.
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Stundenlang konnen Buschiniiuner zusammenhocken, ohne sich vom Fieck zu riihren, 
ohne ein Wort von sich zu geben. Auf den Europaer, der sie hierbei zum erstenmal 
erlebt, wirken sie wie Krcaturen, die ihr Dasein am liebsten im Stumpfsiun, im Nichts- 
tun verbringen moditen. Babi wird er eines Besseren belehrt.
Denn im Buscbmann lebt ein unbezabmbarer Drang in die Weite, in die Grenzenlosig- 
keit der Wiisten und Steppen. Ihm gibt er immer wieder nach. Eines Tages ist er ver- 
sdiwunden, aufgebrocben in die Namib, die Kiistenlandsrhaft Siidwestafrikas, die zu 
den trockensten Gebieten der Erde geliórt. Der WeiBe, der hier vorzudringen yersucht, 
muB sein Unterfangen mit dem Tod bezahlen, der Buscbmann bingegen yerdurstet 
nicht, obwobl er mitunter viele Wochen in der Namib verbringt. Er ist bis auf den 
heutigen Tag der einzige, der sie kennt.
Alles Gebeimnisvolle, Unerforschliche wird Gegenstand der Pbantasie. Unter den 
WeiBen taucht immer wieder das Geriicht auf, in der Namib stoBe man auf Bezirke 
von paradiesiscber Fruchtbarkeit und Schónheit, tief ins Innere miisse man allerdings 
vordringen . . .
Von den Buschmannern ist dazu weder ein Ja nocb ein Nein zu erhalten. Sie geben 
keine Auskunft iiber die Namib.
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Nidit pure weibliche Neugier ist es, wenn bier scliwarze Frauen zuschauen, wie der Zauberer 
einen Kranken lieilt.
Primitive Stamme wie die Busebmiinner leben in festgefiigter Gemeinsdiaft. Sie sind ein Korper, 
jeder empfindet des anderen Schicksal fast wie sein eigenes, Freude wie Sdiraerz, Gliick wie Un- 
gliick. Erkrankt einer, so ist das wie in eirier Familie ein Ereignis, das alle angeht, das alle 
miterleben bis zu seinem Ausgang, sei er Tod, sei er Gesundung.
Fiir uns durcli die Wissensdiaft aufgeklarte Europaer geht eine Erkrankung nidit auf bose 
Geister zuriick, die in den Korper gefabrcn. Die Busdimiinner glauben nodi daran, fiir sie ist ein 
Kranker ein Besessener, seine Heilung mithin ein religióser Akt: die Austreibung der bósen 
Geister. Nur der Zauberer kann sie vornehmeu; der Mann, der bei primitiven Vólkern ja gleich- 
zeitig Priester und Medizinmann ist.
Und so vollziebt er sie denn in einer Zeremonie, einer Art Besdiwórungstanz. Die Frauen baben 
sidi in gemessener Entfernung zu lialten, „mulier tacet in ecclesia“. Nur die Miinner diirfen mit- 
wirken, ais Tanzgruppe, ais Komparserie, wie sie zu feierlidien Akten gehiirt.
Mit krampfartigen Gliederverrenkungen nahert sicb der Zauberer alsdann dem am Bodcn hocken- 
den Patienten, ein Buschmann gibt ihm dabei Hilfestellung und bałt ein geflocbtenes Kdrbchen 
bereit, ein wichtiges, unentbebrlidies Requisit. Hat namlidi der Zauberer aus dem Korper des 
Kranken die bósen Geister in seinen eigenen Korper iibergeleitet, so stóBt er sie mittels seiner 
iiberirdischen Krafte wieder ab, sie flieBen in das Kórbchen und sind damit unschadlidi gemadit. 
Hokuspokus, sagen wir Europaer. Aber die Busch miinner glauben an den Zauberer und seine Heil- 
kraft, und der Glaube kann ja Berge versetzen. 78
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In Siidwest ist fur den Farmer das Wichtigste: Wasser. Die Wasserstelle bestimmt den Platz der Farm, und 
dem Bau des zunaelist primitiyen, gerade nur Obdadi gewahrenden Hanses, voraus geht die Anlage des Wind- 
motors, der das kostbare NaB aus der Erde pumpt, oft aus einer Tiefe von Hunderten von Metern. Ohne diese 
Wasserstelle sind Mensdi wie Vieh verloren, wenn in regenarmen Sommern die natiirliehen Wasserstellen 
austrocknen bis auf den letzten Tropfen.
Die Technik schiitzt den Farmer vor dem Verdnrsten, noeh aber vermag sie trotz aller Versuche nidit kiinst- 
lichen Regen zu erzeugen, der das Yertrocknen der Weiden abwendet. Melden die Zeitungen, daB in Siid-
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west Tausende von Rindern „an der Diirre zu- 
grunde gegangen“, so sind sie nieht verdurstet, 
sondern regelrecht verhungert. Und auf diesen 
Sdiicksalsschlag muli der Farmer standig ge- 
faf.it sein.
Mit der Zeit sieht er ilini gleichmiitig entgegen. 
Werden die Verluste zu sehwer, die Schulden 
zu hoch, muli er, um sie zu bezahien, die Farm 
verkaufen, so zieht er weiter und siedelt 
irgendwo aufs neue.
Wieder sehlaft er die erste Zeit im Zelt und 
baut zunachst den lebensnotwendigen Kiihl- 
sehrank: ein einfaches Holzgestell, das er mit 
doppeltem Maschendraht iiberzieht, den Raum 
zwischen den Drahtwanden mit Sehlaeke oder 
Holzkohle ausfiillt und diese aus einem ge- 
lochten Wasserbehiilter standig iiberrieseln 
lalit. Der Wind erzeugt dann eine Verdun- 
stungskiilte, die Fleisch, Brot, Gemiise in gróli- 
ter Hitze frisch hiilt.
Einen immerwahrenden Kampf mit der Hitze 
bat der Farmer zu fiihren. Nur seine Pflicht, 
d. h. alles, was in seiner Kraft steht, kann er 
tun. DerSegen, dieCnade, sie ruhen in hóherer 
Hand.



Alle lieblichen Photos von den Farmen deutscher Siidwester kónnen und
sollen nicht dariiber hinwegtauschen, dali das Leben hier hart ist wie
kaum anderswo. Um sieh zu behaupten, muli einer von Natur mit Arbeits-
lust, Fleib, Beharrlichkeit, mit den besten Eigenschaften des Deutschen
ausgestattet sein, gerade hier muC er sie entwickeln und entwickelt er
sie auch. Und so zeigen denn wohl nirgends in der Fremde so wie in
Siidwest unsere Landsleute deutsehe Art. Ais Gast auf ihren Farmen ver- 8 2
gaben wir oft, dab wir uns unter der Tropensonne befanden.
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Der Krieg stiirzte Siidwest in 
eine schwere wirtschaftliche 
Krise; (las von der Natur ohne- 
hin nichtgerade gesegneteLand 
geriet an den Rand des Ruins. 
Abgewendet wurde er nicht zu- 
letzt mit Hilfe eines kieinen 
sdiwarzen Geschópfes, des Ka- 
rakul-Lammchens.
Schon 1905 hatte man aus der 
Bucharei die ersten Karakul- 
Zuchttiere eingefiihrt. Ihre 
Lammdien liefern den kost- 
baren Persianer, d. h., wenn 
man sie alsbald nach der Ge- 
burt totet.
DaB der Mensch wie hier Ge- 
schópfe zeugen laBt, mit dem 
Vorsatz, sie kurz nach der Ge- 
burt zu toten, vertragt sich ge- 
wiB sehlecht mit dem Begriff 
von der Heiligkeit jeglichen 
Lebens. Aber das ist nicht der 
einzige Widersprurh in diesel' 
unserer Welt, denn „bart im 
Raume stoBen sich die Sachen“. 
Immer wiedcr muB das 
Sdrwache dem Starken, das



Tier dem Menschen untertan 
sein, so heftig zarte Gemiiter 
sich dariiber entriisten.
Etliehe gehen so weit, dal! sie 
Persianer ahscheulicłi finden. 
Bestimmten sie den Geschinack, 
so wiirde die Karakul-Zucht 
Siidwest nicht aus der Krise ge- 
holfen haben. Denn, wie gesagt. 
das hat sie. Sie isl heute das 
wirtsehaftliche Riickgrat des 
Landes, Karakuł ist das groBe 
Gesprachsthema der Farmer. 
Mit groBter Sorgfalt werden 
unter den ein bis zwei Tage 
alten Lammchen diejenigen 
ausgesucht. die sich ais Zudit- 
tiere zu eignen scheinen, wer
den dann bonitiert, d. h. be- 
gutachtet, fotografiert, regi- 
striert und erfreuen sich aller 
nur erdenklichen Pflege. Die 
anderen freilich miissen ihr 
junges Leben lassen. Ura des 
Felles willen, de9sen wunder- 
sdione Krauselung und seidiger 
Glanz die Frauen entziickt und 
von ihren Miinnern entsprc- 
diend bezahlt wird.
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Nicht „Hans in der Sonne“, sondern „Tintenpalast“ nennen die Siidwester das groBe, 
auf einer leichten Anhóhe erbaute Verwaltungsgebaude ii» Windhuk.
Davor erhebl sicb, weithin sichtbar, das Standbild des kaiserlichen Schutztrupplers, an 
all das erinnernd, was er fiir Deutsch-Siidwest, fur das Reich geleistet hat.
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1915 erlag die Kaiserlidie Sdiutztruppe in Siidwest 
der vielfadien Cbermadit. In Windhuk zogen die 
Briten ein.
Aber britisdi ist das Gesidit der Sladt in den drei- 
undzwanzig Jahren nidit geworden. Die Strallen, 
die Firmensehilder, sie tragen deutsdie Namen. Man 
bort so gut wie aussdilielllidi deutsch spredien, sieht 
znmeist unverkennbar deutsdie Gesirbter, sieht die 
Jugend, wenn sie zur Penne radelt, die hier audi 
hente noch typiseh deutsehe Sdiiilermiitze tragen. 
Nnr ab und zu wird man durdi Kleinigkeiten wie 
das „Ltd.“ auf dem Firmenschild Hugo Hensels 
daran erinnert, dali Windhuk beute zum Britisdien 
Imperium gehórt.
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Ob jungę Damę, ob Backfisch, 
ob Lauseliimmel, (lasDeutsche 
steht ihnen allen auf dem 
Gesicht gesrhriebeu. Und 
wenn man mit dieser Jugend 
in Siidwest naher zusammen- 
gekommen ist, dann weiC 
man: Sie geht dem Reich 
nimmer verloren.
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Vorzeitig bliihen die Neger auf, vorzeitig welken sie. Die ineisten werden dann nach unseren Be- 
griffen geradezu abstofiend haBlidi. Ihre Haut, voller Falten und Runzeln gleicht altem, vóllig aus- 
getrocknetem Leder, und die Augen, zum Scbutz vor der blendenden Helle des schattenlosen Lan- 
des zusammengekniffen, geben den Gesiditern den Ausdruck des Fratzen- und Maskenbaften. Zu- 
weilen meint man Mumien vor sich zu haben, die ans den Grabstatten heraufgestiegen sind nnd am 
hellen liehten Tag gespenstern.
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Farmernachwuchs hat es nótig, hart wie Soldaten zu wertlen, und doppelt nótig in 
Siidwestafrika, das die Natur auf weite Strecken so stiefmiitterlich behandelt, statt 
mit frucłitbarem Land mit Sand und Steinen ausgestattet hat.
Die organisierte Jugend der Siidwester nennt sich Pfadfinderjugend. Nach dem Vor- 
bild der weiland Kaiserlichen Schutztruppe tragen sie den „Siidwester11, und wenn sie 
marschieren, zeigen die Jungen mit Stolz auch die alte Kriegsflagge des Reiches.
Es ist guter deutscher Schlag, der sich hier in straffe Selbstzucht nimmt. In den Ge- 
sichtern der Pimpfe zeichnet sich bereits die trotzige Hartę der Viiter ab, der Farmer, 
die sich durch nichts beugen lassen.
Um die Madels braudit man gleichfalls nicht bange zu sein. Der „Gretchen“-Typ war 
ohnehin nie Vorbild fur Farmertochter. Fur sie galt es von jeher, das Leben mit 
offenen Augen anzusehen und sich aus eigener Kraft zu behaupten. Weit voran sind 
sie bereits auf dem Weg, den ihre Wimpel weisen.
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Noch liat das Negerlein 
Angst vor der Kamera. 
WeiB raan denn, was in 
dem Ding (Irin ist, oh nicht 
aus dem rundenLochplótz- 
lich mit Geheul bose Geister 
herausspringen und einen 
packen und mitschleppen? 
Nicht mehr lange, und audi 
(lieses kleinen Mannes Pri- 
mitiyitat wird sidi verlo- 
ren liaben. Dafiir sorgt die 
Beriihrung init der euro- 
paischen Ziyilisation, ins- 
besondere mit der Technik, 
die den Sdiwarzen neuer- 
dings sogar schon auf den 
Dórfern hudistablich auf 
den Leib riickt durdi den 
„Lendenschurz mit ReiB- 
verschluB“'.
Und mit ihr das, was wir 
ais „Aufklarung" hinter 
uns liaben. Audi die Neger 
verlieren ihre Ursprung- 
lidikeit, und dieseEntwick- 
lung ist nicht aufzuhalten, 
sie in riditige Balinen len- 
ken — das ist das einzige, 
was man tun kann.

Das Mittel ist ein entsprediender 
Schulunterridit; er ist die lieute 
wahrsdieinlidi schon widitigste 
Aufgabe, die die WeiBen druhen 
zu bewaltigen liaben, so gering 
einstweilen die Zalil derer ist, 
die das einsehen. Zu ihnen ge- 
hórt der riihmlich bekannte Dr. 
li. c. Vedder, der beste Kenner 
Siidafrikas und verdienstvolle 
Forsdier der Eingeborcnen-Spra- 
chen und Stammessitten. Etlidie 
ehrenvolle Berufungen an 
deutsdie Hochsdiulen hat er ab- 
gelehnt, um selbst den Sdiwarzen 
den Unterricht (die Landeskunde 
spielt eine groBe Rolle) zu er- 
teilen, den er fiir notwendig halt.
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Ais die ersten weilJen 
Frauen nach Siidwest- 
afrika kamen, gekleidet 
nach der damaligen, nach 
Englands Kónigin be- 
nannten • „viktoriani- 
8chen“ Modę, waren die 
Hererofrauen vor Neid 
fast gelb geworden. Nach 
der Modę wollten auchsie 
angezogen sein, und nidit 
lange, so waren sie’s; 
denn audi in Afrika fiih- 
ren die Frauen dasdurch, 
was sie sich einmal in den 
Kopf gesetzt haben.
Die Queen Victoria starli, mit ibrem Zeilalter versank audi die „viktorianisdie“ Modę. Nur die Hererofrauen 
haben sie beibehalten bis auf den heutigen Tag. aus Griinden, die noeh dunkler sind ais ihre Haut. Die inodernc 
europaisdie Frauenkonfektion kann sie nidit reizen, und dieweil diese trotz allem Geschaftssinn ihnen keine 
„viktorianisdien“ Roben prasentiert, so nahen sie sie selber. In jedem Dorf finden sidi heute ein, zwei Singer- 
Nahmaschinen, so fortgeschritten sind die Hererofrauen dodi.
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Einer, der wie am SpieB scłirie, ais er photographiert werden sollte. Er verlor ^/indeln und 
was in sie gehórt.
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In den Sandsteppen stóBt man immer wieder auf solches Gestein. Ais wenn in grauer Vorzeit eine 
ungeheuere Naturkatastrophe ein Gebirge zersprengt und iiber das ganze Land verstreut hatte.

Der zauberhaft gelegenc Guinas-See; den Anglern fur ihr Geduldspiel besonders zu empfehlen: die 
Fisdie beiBen hier audi nidit.
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Zu Afrika gehórt die Story; wobei keiner an moderne europiiische Magazine wie „Wahre Ge- 
schiehten“ denken módite — die afrikanisdie Story ist serios.
Kommt man zum erstenmal nach dem dunklen Erdteil und fragt, wissensdurstig, abenteuerhung- 
rig wie der Europaer ist, nach den Jagdverhaltnissen, so kommen die alten, ziinftigcn Afrikaner 
flugs in ihr Element. Jeder ist ein gewaltiger Nimrod, man staunt, wie viele man immer auf 
einem Haufen trifft.
Mit kleinen, harmlosen Jagdgeschirhten fangen sie an. Jede klingt glaubwiirdig, du freust didi, 
was einer hier alles erleben kann. Ha, heiBt es geringschatzig, das ist noch gar nichts, und dann 
legen sie mit Jagdgeschichten erst richtig los, eine toller ais die andere, daB du Mund und Augen 
aufreiBt, dali dir der Atem storkt —
„Ja, und da strich doch immer so’n verdammter Lowe 'rum, wissen Sie, eine mit allen Salben 
geschmierte Bestie, ich konnte nicht zum SchuB kommen. Warte, dacht’ ich bei mir, dieli will ich 
doch kriegen! Na, sagen wir erst mai Prost. Also, was ’ne Felsklippe ist, wissen Sie? Schon. Auf 
so ’ne Klippe legt’ ich so drei, vier Klumpen Fleisch, nicht zu fett, nicht zu mager, so richtige 
Appetithappen, aber hóllisch gepfeffert, so’n gutes Kilo auf jeden. Richtig, die Bestie zieht 
Witterung. Na, ich sag’ Ihnen: Kommen, das Fleisch schlingen, niesen, niesen und bei jedem 
Hatschi gegen die Klippe hauen, bis der Schadel kaputt war — das war fiir meinen Lówen eins. 
Sowas von Niesen, junger Freund, verdammt will ich sein, wenn Sie jemals so niesen gehórt haben!“ 
Nein, das hast du noch nicht gehórt. Gehórt aber hast du vom alten Miincbhausen, den sie seiner 
Jagdgeschichten wegen den Ługenbaron genannt haben, tief zu Unrecht, wie dir alle Junger Huberti 
noch heutzutage sagen werden.
Audi die afrikanischen. Unser Lówenjager ist kein Aufschneider, kein Jagdlateiner, er hat dir 
eben nur eine Story erzahlt. Eine Story, die ihm urspriinglich aus der Phantasie erstand, wie 
sie echte Leidensdiaften, und die Jagd ist eine, erzeugen, die er heute aber beinahe selber fiir 
eins seiner wahrhaftig wahren Erlebnisse halt. Denn was ein rechter Jiiger ist, der ist auch in 
Afrika ein Baron von Munchhausen, und an Zuhórern fehlt’s ihm nimmer.
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Zu uns stieli — wo kann er fehlen! — ein Sachse, und der rief bei obigem Anblick yerbliifft: „WeeB 
Knebbcben!“
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Mondsrheinfahrt auf dem Okawango, dem nordlichen GrenzfluB zwisrhen Siidwcst und Angola





Der Sambesi, im nordwestlichen Rhodesien entspringend, nahm in grauer Vor- 
zeit seinen Lauf siidwarts in die Kalahari. Ais diese im Lauf der Zeit durch 
Sedimentgestein aufgefiillt wurde, die Wasser nach einem neuen Bett driingten., 
gerieten sie ostwarts und in einen tief in Basalt eingeschnittenen Kanon.
Hier, an den Victoriafallen, stiirzt Siidafrikas gróBter Strom in der Breite von 
1 engl. Meile 140 Meter tief herab. Mit dem Gedonner seiner Wassermassen ver- 
gliehen, machen die Niagarafalle mit ihrem knapp 60-Meter-Gefall nur Ge- 
rausch. Keine Siiule, eine Wolke von Wasserstaub steigt iiber den Victoriafallen 
hoch, zur Zeit der Hauptflut an 100 Kilometer weit zu sehen.

103



Ein Wegweiser an der GroBen NordstraBc, 
die Kapstadt und Kairo verbindet, gibt 
mit seinen Entfernungszahlen einen Begriff 
von der Weite des afrikanischen Raumes: 
4800, 3500, 2000, 1103 (engl. Meilen) 
ais die niedrigste — wie klein ist unser 
Europa dagegen.

Zu einem Teil ist die GroBe NordstraBe 
bereits chaussiert. Streckenweise aber ist 
sie besonders wahrend der Regenzeit kaum 
befahrbar, und mehr ais einmal versanken 
unsere Autos bis iiber die Achsen. Weiter 
inuBten wir, also wurden Schaufel und Axt 
geschwungen, die fiir eine soldie Falirt un- 
entbehrlidien Werkzeuge. Mit Vollgas und 
„Alle Mann ’ran!"‘ kamen wir seblieBlicb 
weiter — bis zum nachsten Mai. 104



Solche Briicken halten einem richtigen 
af rikanischen RegenguB nictit stand. Wir 
standen vor einem Tohuwabohu. Was 
tun? Zum Gliidt war der FluB seicht, 
mehr ein Sumpf, ein Kniippeldamm 
konnte uns hiniibertragen. Wie die Pio- 
niere ihn bauen, davon hatten wir nur 
dunkle Vorstellungen, brachten aber mit 
dem, was wir an Stammen und Brettern 
noch vorfanden, schlieBlich doch etwas 
Kniippeldammahnliches zusammen. Mit 
Ach und Krach erreichten wir das andere 
Ufer. Dann aber setzten wir uns in Posi- 
tur und fuhren weiter mit der ganzen 
knabenhaften Protzerei der Manner, 
wenn sie mehr Schwein ais Verstand ge- 
habt haben: Uns kann keiner!

Vor diesem Baobab, zu deutsch: Affen- 
brotbaum, wirkte unser Lastwagen klein 
und unansehnlich, und wir Herren der 
Schópfung kamen uns vor wie Zwerge.





Oftafrika



Von Deutfdi=$uC>n>eft nach Deutfch=Oft
«

Der sonst so stille Hof des Hotels in Tsumeb ist belebt wie der Hof einer Speditionsfirma. 
In der breiten Toreinfahrt stehen die beiden Autos der Expedition, die grofie und die kleine 
„Lorry“, zu deutsdi: Lastwagen. Auf einem Stapel Benzinkanister thront Hornisch, der 
Proviantmeister, und liest mit schallender Stimme seine Listę berunter:
„2000 Liter Benzin . . .  50 Gallonen Wasser . . .  30 Brote . . .  20 Kilo Kasę . . .  3 Zentner Kar- 
toffeln . . .  500 Zigarren . . . 2000 Zigaretten . . .  5 Kilo Tabak . . .  1 Zentner Salz . . . 100 Meter 
Lappi . .  .“
Lappi ist bedrucktes Tuch und soli ebenso wie Salz zur Bezahlung der Eingeborenen dienen, 
wird also unter sacłikundiger Leitung von unseren drei schwarzen Boys mit besonderer Sorg- 
falt verstaut. Ais alles untergebracht ist, sind die Autos pfropfenvoll.
Uberwaltigt von der Summę diescr unserer Vorrate, frage ich klein und haBlich: „Darf ich 
fragen, wo wir sitzeu sollen?“
Der Proviantmeister, dem der SchweiB in Bachen von der Stirn lauft, sagt barsch: „Auf 
euerem Hintern.“
Die Antwort ist einleuchtend; ich entsinne mich nicht, je eine so iiberzeugende erhalten zu 
haben.
Irgendwo und irgendwie findet jeder seinen Platz, auf den Benzinkanistern, der Lange nach 
ausgestredct, was sehr malerisch wirkt, auf dem Dach des Fiihrersitzes, auf den vorderen 
Schutzblechen. Die Motoren springen an, wir brausen ab.
Stunde um Stunde fahren wir nordwiirts. „Ais Strolch nach Norden“, der Titel eines Krimi- 
nalromans von Edgar Wallace kommt mir in den Sinn, aber was der Kollege alles erlebte, 
daran kann ich mich nicht mehr errinnern. Ich geb’s auf und folgę den scharfen Kegeln der 
Scheinwerfer, die iiber Steine, Geroll oder glitzernden Sand tanzen. lOOOMeilenFahrt haben 
wir vor uns, 700 Meilen Pac! (Autospur), 300 blankę Wildnis. Unser Schicksal hangt von den 
Motoren ab.
Es wird Nacht, die Mcditationen kommen. Die Gedanken gehen zuriick nach Deutschland, 
zu der Fabrik, die unsere Autos gebaut hat. Ein Materialfehler, fur den niemand verant- 
wortlich, ein Dreher, der, weiB Gott, aus welchem AnlaB, bei der Arbeit dóste, ein Nach- 
priifer, dem eine Fliege auf der Nase fur Augenblicke die Aufmerksamkeit nahm — und wir 
kónnen unterwegs plótzlich festsitzen, gerade dort, wo weitum nur Sand ist, nidits ais Sand. 
Das Schidcsal ist die Summę von Zufallen.
Die Motoren brummen gleichmaBig. Zu ihnen gewinne ich, je langer wir fahren, ein persón- 
liches Verhaltnis, ich setze Vertrauen in ihre Kraft und ihre Zuverlassigkeit auf dieser Fahrt 
durch ein fremdes, gefahrenschwangeres Land.
Wir sind die ersten, die die Strecke von Siidwest- nach Ostafrika im Lastwagen bewaltigen 
wollen. Vor sieben Jahren hat ein Deutscher sie im Personenwagen zuriickgelegt, er sagte uns, 
wie wir zu fahren haben:
„Auf der linken Seite lassen Sie die groBen Siimpfe, in die der Okawango versickert. Da 
kommen Sie nicht mai zu FuB durch. Rechts ist Sand, feiner weiBer Sand, so guten Scheuer- 
sand gibt es in ganz Deutschland nicht zu kaufen. Da kommen Sie aber auch nicht durch, 
die Rader versinken wie in Wasser. Zwischen dem Sand und dem Sumpf aber ist ein schmaler
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Streifen Gras, da konnen Sie fahren. Natiirlich audi nicht immer, oft ist der Streifen ver- 
sandet oder yerschlammt oder uberhaupt nidit da. Aber das werden Sie sdion merken, 
das braudie ich Ihnen also nidit zu erzahlen. Nehmen Sie geniigend Proyiant mit und, 
nicht zu vergessen, Chinin, viel Chinin. Die Siimpfe sind ein verfluchter Seuchenherd. 
Alsdann, viel Gliick!44
Viel Gliick, das brauchen wir. Mit ihm aber geht es dodi immer so, wie Fallstaff in den 
„Lustigen Weibern44 singt:

„Gliick ist ein spróder Gast,
Wer es beim Sdiopfe faBt,
Fiihrt es nadi Haus.“

Die Melodie driingt sich mir auf die Lippen, munter pfeife ich sie in die afrikanisdie 
Nacht, und die Motoren brummen den BaB.

Siidwe8t wird im Siiden vora Orange River begrenzt, im Norden vom Okawango, und diese 
beiden sind die einzigen Fliisse des Landes, die selbst zur Trockenzeit noch betrachtlichen 
Wasserstand haben.
Und audi Krokodile, wie wir gewarnt worden sind. Trotzdem, ais wir den Okawango er- 
reidien, ermattet, verstaubt und verschwitzt, da verdunsten alle unsere guten Vorsiitze in 
der groBen Hitze, im Augenblick haben wir die Kleider vom Leib und stiirzen uns in das 
kiihlende NaB. Erst spater sehen wir einige Krokodile; und mail zeigt uns F.ingeborene, 
die eine Hand, einen Arm, ein Bein im Racheli der Bestien gelassen, erzahlt uns von diesem 
und jenem, den sie mit Haut und Haaren yerspeist haben. Das dainpft unsere Badelust er- 
heblidi; wir wiinschen uns fiir einen besseren Tod aufzusparen.
Unsere Fahrt den Okawango entlang wird zu einer Art Triumphzug. Aus ibreu Hiitten, von 
der Arbeit auf den Feldern kommen die Eingeborenen gelaufen, griiBen mit erhobener 
Hand und rufen in einem fort: „Morro! Morro!'4
Unter ihnen sehen wir phantastisdi schóne Madchen, mit edel geformten Gesichtern, mit 
kleinen, festen Briisten, schmalen Hiiften, ob dereń Europas Modedamen vor Neid griin 
werden wiirden. Neugierig und doch schon mit unverkennbarem Wohlwollen liidieln sie 
uns zu.
Mit den Miinnern sind wir dann tagelang unterwegs, auf Jagd in Angola, auf der anderen 
Seite des Okawango. Wir sind ihrer Sprache nidit machtig, konnen kein Halbdutzend Worte 
wediseln. Aber nidit nur zwischen Liebenden, audi zwisdien Jagern genau so wie zwischen 
Soldaten bedarf es zur Verstandigung nidit erst der Worte, beim gemeinsamen Werk 
kommt man bald ohne das Hilfsmittel Sprache aus. Und auf den langen, einsamen Jagdziigen 
mit den Schwarzen kommt bei uns ein starkes Gefiihl der Kameradschaft auf, und ihnen ist 
es wohl nidit anders ergangen. Denn ais wir Absdiied nehmen, da durćhbredien sie den 
Abstand, den sie solange zu uns, den „weiBen Herren44, gehalten haben, sie stiirzen auf uns 
zu, ergreifen unsere Hande und haben in den treuen Gesichtern ehrlidie Trauer stehen.

„Ein Monoko ist, wenn . . . wenn obendrauf alles trocken ist und drunter ist butterweidier 
Schlamm.44
Womit der geneigte Leser wenigstens eine ungefiihre Vorstellung bekommt, was die be- 
riichtigten „Durchsdilage44 sind: Schlammlócher, dereń Oberfladie in der Sonnenglut trok- 
kenhart geworden und sidi von der Umgebung in nidits untersdieidet. Nur ein einziges, da- 
fiir audi untriigliches Erkennungszeidien gibt es — wenn namlidi das Auto, obgleidi man 
Vollgas gibt, plotzlich immer langsamer fahrt und sdilieBlidi bei voll laufendem Motor 
stehenbleibt.
Dann steigt man aus, sieht, daB die Rader bis iiber die Achsen im Schlamm stecken, einem 
sehr zahen Schlamm, wie sich bald ergibt, man hat zwei, drei Stunden mit Aufgebot aller 
Krafte zu arbeiten, bis man wieder los und weiter kann. Danadi weiB man, tras ein Mo
noko ist.
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Vervollstandigen wir seine Naturgeschicbte: Ein Monoko iet in allen Variationen zu haben, 
groB, klein, tief, flach, es ist jedem, auch dem snobistischsten Geschmack Rechnung getragen. 
Sechsmal haben wir in so einem albernen Loch festgesessen. Was ein Monoko ist, konnen wir 
unser Lebtag nicbt mehr vergessen.

Die Expedition sitzt fest, eisern fest in der Toppe des schier endlos sich dehnenden Mo- 
panewaldes; Toppe ist der ostafrikanische Ausdruck fur Schlamm.
Es begann, ais fern am Horizont dunkle Gewitterwolken aufstiegen, die sich zu einem 
pechschwarzen, riesenhaften Dach zusammenfiigten.
„Sieht aus wie ein Pilz“, ulkte einer von' uns. Nur war das, was er fiir den Stiel hielt, eine 
Regensaule, die langsam iiber da3 Land wanderte. „Wenn wir da hineingeraten!“ unkte ein 
anderer, und da liatte sie uns auch schon erwischt.
Es regnete nicbt „in Stromen", es goB auch nicht „wie aus Eimern“, was herunterkam, 
war einfach kompaktes Wasser, war eine Wassersaule, die von der tief ziehenden Wolke his 
zum Erdhoden reichte und gut 300 Meter Durchmesser hatte.
Die „Lorry“ stand. Ihr Fahrer hatte genau so wie wir anderen bis auf weiteres das Gesicht 
verloren, an der Kiihlernase hórte fiir das Auge die Welt auf, es stieB auf eine tiefdunkle, 
undurcbdringliche Fiut.
Nicht wie sonst heim Regen knallte und trommelte es aufs Dach des Fiihrerhauschens, 
spritzte es von der Kiihlerhauhe auf in Millionen Tropfen, das Wasser kam weich und ge- 
srhmeidig herunter, ein tiefes Summen erfiillte die Luft, hałd wie der KontrahaB einer Orgel, 
hałd wie eine Schiffssirene, die man abzustellen vergessen. Trotz aller mit Wassergiissen 
verkniipften Unannehmlichkeiten, es war doch ungemein poetisch.
Wie mit einem Schlag horte es auf. Die Wassersaule wich nach links weiter, einige spate 
Tropfen, die wie Flintenschiisse auf die „Lorry“ herahknallten, und dann hórten wir nur 
noch das Rauschen und Gurgeln eines in diesen fiinf Minuten entstandenen lehmbraunen 
Flusses. Der groBe Gesang der Regenzeit hatte eingesetzt, mit einer pomphaften Ouvertiire, 
die jedoch ganz und gar nicht unseren Beifall fand.
Ja, so ist es gekommen, daB die Expedition festsitzt, tief im Schlamm festsitzt. Wir pala- 
vern erst mai lang und breit, so graut uns vor der Dreckarbeit. SdhlieBlich miissen wir uns 
doch zu ihr beąuemen.
„Langsam! Langsam! Nicht rucken!“
Acht halhnackte Manner, iiber und iiber mit Schlamm bespritzt, hangen schwitzend und 
keuchend an einer 12 FuB langen Eisenstange, die, ais Riesenhebel angesetzt, das rechte Hin- 
terrad der „Lorry“ Zoll pm Zoll aus dem Schlamm hebt.
„Halten! Festhalten!. .  . Himmelherrgott, kónnt ihr nicht festhalten!. . . Die Axt jetzt! Los, 
fix doch!“
Mit dróhnenden Schlagen wird eine eiserne Schienenschwelle unter das Rad getrieben. 
„Langsam nachlassen!. . .  Langsam, ihr Rósser! Halit ihr Dreck in den Ohren?“
Die Eisenstange hebt sich, mit glucksenden Gerauschen driickt das Gewicht der „Lorry“ 
die Schienenschwelle in den Schlamm. Gott sei getrommelt und gepfiffen, sie versinkt nicht 
ins Bodenlose, sie halt, halt! Acht nackte Mannerschultern stemmen sich mit aller Kraft 
gegen die „Lorry“, wiitend briillt der Motor los, die Riider drehen sich, schieben sich schnek- 
kenhaft langsam voran, greifen auf den vorgelegten Stammen und Asten weiter, die „Lorry“ 
kommt in Schwung, fahrt. . . und sitzt nach zehn Metern wieder fest.
Einen Augenblick bleibt uns vor Wut die Luft weg, dann aber geht es los . . .
Radfahrer, Chauffeure, Kutscher, Matrosen, Frontsoldaten habe ich fluchen horen, und was 
sie dabei leisteten, flóBte mir oft tiefen Respekt ein. Was jetzt aus uns sprudelte, war, 
glaube ich, auch nicht schlecht. Hatte uns einer horen konnen, er wiirde uns bestimmt nicht 
fiir leidlich erzogene Knaben, fiir ehrenwerte Mitglieder einer harmlosen Afrika-Expedition 
gehalten haben. Doch sagę kciner etwas gegen das Fluchen, es ist eine gnadige Gabe der Got- 
ter. Wohl denen, die so reichlich mit Fluchen ausgestattet, daB sie sich alleweil Luft machen 
konnen.
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So wie wir an diesem verdammten Tag, da wir von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr bei An- 
spannung aller Krafte doch gerade nur 400 Meter vorankommen. Das bei 40 Grad im 
Schatten.
SdilieBlich miissen wir unser ganzes Gepack von der groBen „Lorry“ auf die kleine urn- 
laden, die nicht so tief einsinkt und leichter durch diesen vermaledeiten Schlamm kommt 
Die groBe schieben wir hinterher, bis wir endlich, endlich wieder sandigcn Boden erreichen.

Vier Wochen haben wir gebraucht von Siidwest bis zu den Sambesifallen. Jetzt brauchen 
wir nicbt mehr wider Sand und Schlamm zu kampfen.
Wir fahren die groBe NordstraBe entlang, die Kapstadt mit Kairo verbindet. Was man hier- 
zulande so StraBe nennt: Eine Schneise ist durch den Busch geschlagen. In Europa wiirde 
man „Verappelung“ sagen und unwirsch reagieren. Aber wir sind ja so besdieiden geworden; 
Afrika ist, was Anspriiche betrifft, ein groBer Aberzieher.
Einige Tage fahren wir, und dann kommt die Stelle mit dem Wegweiser:„TanganyikaTerri- 
tory“. MitVollgas geht’s weiter. Mit jedemKilometer werden wir aufgekratzter, Himmelherr- 
gottsakrament, noch hundert. . . noch sechzig . . .  noch dreiBig . .  . nur noch zehn . . . fiinf 
Kilometer . . .
Und dann werden wir still, die Nasen schnuffeln, die Augen plinkern, weil wir wieder 
unsere Muttersprache hóren. Wir sind in Deutsch-Ostafrika.
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Vier Wochen lang waren wir nun durch das Betschuanenland, durch Rho- 
desien gefahren, hatten sich unsere Autos durch Sand, Sumpf, Schlamm 
gewiihlt.
Endlich kamen wir an eine Statte, die uns wieder menschlich vor- 
kam: an eine Farm. Wir hielten auf sie zu, beschlennigten das 
Tempo. Der Zufalirtsweg war passabel, die massiven Stallgebande in guter 
Verfassung, und ais uns aus einer Tur im Affentempo ein Schwarzer ent- 
gegengesaust kam und hinter ihm ein kraftiges: „Himmelhund, verdamm- 
ter!“ erscholl — da wuBten wir: wir sind wieder im deutschen Siedlungs- 
gebiet. Aufatmend und beinahe ehrfurchtig nahmen wir die Hutę ab. 
Hier in unserem alten Ostafrika gingen die Briten 1919 besonders radikal 
vor: sie wiesen samtliche Deutschen aus, ihre Besitzungen brachten sie 
um ein Butterbrot oder um noch weniger an sich. Nach einer sechsjahrigen 
Anstandsfrist durften die Vertriebenen wieder ins Land, man erlaubte 
ihnen sogar, ihr friiheres Eigentum um schweres Geld zuriickzukaufen. 
Manche waren dazu in der Lagę, die anderen muBten von vorn anfangen.
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Der erschwerte Existenz- 
karripf fiihrte die Deutschen 
neue Wege. Im Siiden des 
Landes entstandendieersten 
Teepflanzungen, die sich 
zum Teil recht gut entwik- 
kelt haben. Auch der An- 
bau von Kweme kam in 
Schwung. Lange waren die 
in der groBen Frueht enthal- 
tenen flachen, nufiartigen 
Kerne ihrer Bitterkeit 
wegen ungeniefibar. Ein 
deutscher Farmer erfand 
ein Entbitterungsverfahren, 
und seitdem ist der An- 
bau der Kweme lohnend 
geworden, denn die Kerne 
geben ein gutes Speisefett.





Das Hochland von Iringa bat magnetische Anzieliungskraft: hier wird Gold 
gefunden.
Zwar kommen viele nicht auf ihre Kosten und kónnen nodi von Gliiek sagen, 
wenn sie nicht den letzten Rest ihrer Hahe einliiiBen. Manchen aber gliickt’s. 
Wir trafen einen deutschen Kaffeepflanzer vom Kiliinandscliaro, der stark 
verschuldet war, seiner Frau die Bewirtscliaftung der Pflanzung anvertraute 
und selber ais Goldgriiber nach den Lupafeldern ging. Strahlend crziihlte 
er uns von seinen Erfolgen, hałd hoffte er auch seine letzte Hypothek ab- 
lósen zu kónnen.
Das Schiirfrecht auf einem „gold claim“ ist von der Regierung fiir wenig Geld 
zu erwerben. Man geht keine weitere Verpflichtung ein auBer der einen: 
die schwarzen Arbeiter regelmaBig mit Lebensmitteln zu versorgen sowie 
ihnen den vereinbarten Lobn piinktlich zu zahlen.
Geschiirft wird hie und da mit modernen Gebliisen oder Waschtrommeln. 
Die meisten aber halten an der alten primitiven Art fest: dem Waschen in 
Pfannen, was zwar miihselig und langwierig ist, dafiir aber kaum nennens- 
wertes Betriebskapital erfordert.
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Beiin Ablragen der letzten Hypotliek — (lenn mit diesen Sdiwarzen grabt unser Farmer 
vom Kilimandseharo nach Gold auf den Lupafeldern.
DaB seine Frau derweilen von den Schwarzen ais Farmerin respektiert wird, wollten 
wir im Foto festhalten, allen Herren der Sdiopfung zu Nutz und Frommen. Es geht 
namlirh auch ohne uns, wenn’s sein muli.
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01, die Schwarzen kein Goltl urn die F.cke bringen? fragten wir unseren Farmer-Schiirfer,
Er ist unbesorgt. GemaB den strengen Bestimmungen der Regierung wiirden die Schwarzen 
das Gold doch nicht an den Mann bringen kónnen, das Klauen lohnt sich nicht. Also liefern sie das 
Gold lieber ab, zumal sie fur groBcrc Fundę extra belohnt werden.
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In Versailles wollte man ung Deutsihcn ilas Recht auf Kolonien abspredien. Die toll- 
sten Behauptungen wurden aufgestellt, die schwindelliafteste, die infamste war die, 
daB wir die Eingeborenen nicht anders ais Vieh behandelt hatten.
Das ist nirgends so schlagend widerlegt worden wie in Deutsch-Ostafrika, widerlegt 
durch die Eingeborenen selbst. Wahrend des Krieges haben nicht nur die Askaris der 
Kaiserlichen Schutztruppe, sondern audi die Massai, die Wahuma und Bantunneger zu 
Deutschland gehalten, so treu, wie man nur zu einem Herrn halt, liei dem man es alle- 
zeit gut gehabt hat. Und nach dem Krieg, ais die Deutschen 1925 wieder ins Land und 
Farmen erwerben durften, da straften die Eingeborenen die Bebauptung vom deut- 
schen „Sklavenhalter“ erneut Liigen.
Viele Sdiwarze hatten ihre friiheren Herren nicht vergessen. Freiwillig kehrten sie 
zuriidc zu den inoralisch verfemten Deutschen, nicht selten um geringeren Lolin arhei- 
tend, ais sie anderwarts erhalten hatten. Ohne ihre Treue, ohne ihre tatkraftige Mit- 
arbeit wurden die deutschen Farmer kaum wieder hochgekoinmen sein.
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Der dickbauchige, henkellose Krug triigt sidi so am beąuemsten, sowie man ihn erst 
balancieren kann. AnBerdem ist diese Tragart eine ausgezeichnete Gyrnnaslik. Sie 
verhilft der Negerin zu der aufrechten, stolzen Kbrperhaltung, die man driiben so 
oft antrifft.
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Die Armbanduhr hat kein 
Glas,keinenZeiger. Dennoch 
ist sie sein gróBter Stolz, 
der Pali, der ihn ais Burger 
der. weiBen Zivilisation aus- 
weist.

Das Materiał fiir die Hiitten 
ist Bambus, der in fanta- 
sievollen Mustern zusam- 
mengeflochten wird. Die 
Zwisehenraume der Wandę 
werden zur Isolierung mit 
getrocknetem Lehmkuełien 
ausgefiillt. Das Dach ist aus 
Gras, der Boden der Hiitte 
aus festgestampftem Lehm 
und wird — entgegen einer 
verbreiteten Legende — 
peinlich saubergehalten.
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Ein Problem fiir Ostafrika sind die Inder. Vor dem Krieg liielt sieli iFięe Einwanderuiig 
in normalen Grenzen, naeh 1918 alier kamen sie in Scharen und haben sieh insbesondere 
in den Hafenstadten Daressalam und Tanga niedergelassen.
Von Natur bediirfnislos, billig arbeitend, bilden sie fiir die Ęuropaer eine Konkurrenz, 
die immer spiirbarcr und mit der Zeit norii eine erheblidie wirtschaftliche Gefahr 
werden kann.
Und womóglicli noch mehr. Ais Handwerker, Pflanzer, Kaufleute bringen sie es oft 
sebon in erstaunlich kurzcr Zeit zu betrachtlichem Wohlstand. Wie einst die Araber, 
die die Portugiesen so iange gewaliren lieden, bis der Sułtan von Oman die WeiBen 
yertrieb. ’ . . . .
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Am 2. November 1914 ersehienen vor Tanga zwei britische Kreuzer und forderten, der un- 
befestigten, vóllig offenen Stadt ein Bombardement androhend, die bedingungslose Ubergabe; 
ein Expeditionskorps, etwa 8000 Mann, eingeschifft auf 14 Transportem, macbte sieli fertig 
zur Landung. .
Die Verhandlnngen mit dem deutschen Bezirksamtmann zogen sieli in die Lange. General. 
v. Lettow-Vorbeek gewann Zeit, seine Streitkriifte, kanni 1000 Mann, nach Tanga zu werfen,. 
mit dem lakonisehen Befehl: „Wenn der Feind zu landen versueht, vcrliindert die Landung, 
wenn er gelandet ist, werft ihn hinaus.“
Die Landung konnte nicht mełir verhindert werden. Der Feind, indisehe Truppen, an 
2000 Mann, war bereits im Anmarseli, ais die ersten Srliutztruppler, eine eińzige, vom Haupt- 
mann Adler gefiihrte Kompanie, Tanga erreiebten.
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Sie allein kónnte (len Angriff kaum aufhaltęn. Sowie jedoch and friihen Morgen des 3. Noveni- 
ber die Kompanien v. Ruckteschcl und Poppe eintrafen, brach der deutsdie-GegenstoB los, 
mit solcher Wucht, dali die Inder in panischeip Schrecken ihr Heil in der Flucht suditen und, 
ins Kreuzfeuer der deutschen Maschinengewehre geratend, auf den von hohen Palmen iiber- 
sehatteten Mohogofeldern Tote und Verwundete in dichten Haufen zuriicklieBen. Knapp 
200 Scbutztruppler warfen die zehnfacbe Ubermacht zuriick, mit knapper Not konnte sie die 

.rettenden Schiffe erreichen.
Am folgenden Tag jviederholte der Feind den Versudi. Bei Kap Raskasone landeten etwa 
6000 Mann, jrn Nachmittag griffen sie Tanga vom Osten her an.
Den Bahnhof ko'nńten sie nicht erobern; einer-indischen Brigąde, Kasdimirschiitzen, abcr 
gelang es, in. die Stadt einzudringen und sich hier in Hiiusern zu verbarrikadieren. Da sturmte

. Hauptmann. v. Prince mit seinen beiden Europaerkómpanien vor, das Beispiel brachte die 
zuriickgehende.n Askaris-zum Stehen und riB sie zum GegenstoB mit. Das britische, 800 Mann 
starkę Lancashire-Kegiment, durchweg aus l&nggedienten Europaern bestehend, wurde ge- 
worfen'und von den Maschinengewehren kompanieweise niedergemaht; aucb die indischc 
Brigade, so hartnąckig sie sich verteidigte, konnte sich nicht behaupten und wurde in bluti- 
gem StraBenkarilpf aufgerieben.
Derw.ei'len wąr^iidi im Siiden Tangas der Kampf entbrannt, und hier wurde die Lagę alsbald 
kritisch. Unsere Askari, juhge, gerade erst ausgebildete Kompanien, begannen — nachdem 
ihre Fiihrer jum Teil gefallen waren — in dem starken feindlidien Feuer zu weichen. So- 
gleich griffen Offiziere aiis dem Stab des.GenerSls v. Lettow-Vorbedc ein; in „Heia Safari!“ 
schreibt er. dariiber: „Ais wir Europaer uns yor^sie hinstellten und sie auslachten, kamen 
sie schnell więder zu sich und sahen, daB ebeil nicht jede Kugel traf.“

• Trotz alledem war unsere Schutztruppe der Niederlage naher ais dem Sieg. Die Schladit stand. 
Nach wie vor driickte der Feind miichtig gegen die diinnen Linien, die Gefahr, daB sie nach-

. gabeii, wuchs mit jeder-Stunde.
Die beste Verteidigung ist der Angriff. General v. Lettow-Vorbeck beschloB ihn, so oder so — 
er muBte. die Entseheidung bringen.
Fiir den Ahgriff gegen des Feindes ungesicherte Flankę hatte der General nur eine Kompanie 
zur Verfiigung, die 13., die allerdings eine der besten der Schutztruppe war. Alles auf sie zu 
setzen, war ein Wagnis, bei dessen MiBlingen wahrscheinlich alles verloren wiire. Aber je 
langer die Schladit stand, desto zwingender wurde das Gebotdes Handelns, der General 
dusfte auf eine weitere Kompanie, die 4., dereń Eintreffen sieli verzbgerte, nicht mehr warten. 

. „Tedem Teilnehmer wird' der Moment ifnvergeBlich se'in, ais die 13. Kompanie mit ihrem 
Dauerfeiier einśetzte und den sofortigen Umschwung herbeifiihrte“, berichtet Lettow-Vorbeck

• in' „Heia Safari14. „Die ganze Front loste sich auf und stiirzte mit jubelndem Hurra vorwiirts. 
Da kam auch die 4. herbei und half der 13. bei ihrem vernichtenden Verfolgungsfeuer. In

. wilder Flucht floh der-Feind in dicken Klumpen davon, und unsere Maschinengewehre, aus 
Front und Flankę kónzenfrisch auf ihn wirkend, njahten ganze Kompanien Mann fiir Mann

. nieder. ,Wana kimbia, wana kimbia! (Sie laufen, sie laufen!)1, schriendieAskaris und tobten 
mit lautem Geschrei hintćr den Feinden her.'1
Die.Schiacht war entschieden, des Feindes Niederlage gewaltig; allein an Toten verlor er weit 
iiber 2000 Mann. Ais gegen Abend ein britischer Parlamentar erschien, zu Verhandlungen 
iiber die Bergung der Verwundeten, gratulierte er dem General v. Lettow-Vorbeck zu dem 
Sieg: „Das war madę in Germany."
Noch weit gewaltigef* war die moralische Wirkung. Die Schutztruppe hatte das britische 
Expeditiónskorps, eine achtfadie Ubermadit, die einen militarischen Spaziergang vor sich zu 
haben meinte, vernichtend geschlagen— das konnte nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. 
Um die. Deutschen und ihre Askari begann sich die Legende zu ranken, sie waren mit iiber- 
menschlicher Kraft ausgestattet, mit iibernatiirlichen Machten im Bundę.
Sie wurden mythisdie Gestalten; und das war fiir den weiteren Verlauf der Kampfe in 
Deutsch-Ostafrika noch viel bedeutsamer ais die bei Tanga in groBer Zahl erbeuteten Waffen, 
Patroneri und Krfegsgerate aller Art.
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Wo gejagt wird, ist das 
Wild scheu.Sozusagendie 
Verkorperung der Scheu 
ist das Gnu, die Dreh- 
hornantilope, wegen 
ihres schónen Gehórns 
liochgeschatzt von allen 
afrikanisdien Jagern. Es 
niuBte sich gerade mai 
hinterm Ohr kratzen, 
sonst hal ten wir, 100:1 
zu wetten, nur sein Hin- 
terteil filmen kónnen. 
Selbst S. M. der Lowe 
greift denMenschen nicht 
gleich heim ersten An- 
blidc an. Ist er gesattigt, 
wird er nicht gereizt, her- 
ausgefordert. so pflegt er 
heim Zusammentreffen 
mit der „Krone der 
Schópfung", ibr fauchend 
seine MiBgunst bezeu- 
gend, abzuzieben. Ihn vor 
die Kamera zu bekom- 
men, ist scbwierig; die 
LÓwin, wie alles Weib- 
lidie eitel,halt schon eher 
still,und diesemUmstand 
baben wir die Aufnabme 
denn zu vcrdanken.
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Fiinf bis sechs Meter grolJ, kann die Giraffc das Gelande weitbin iiberblicken, alles, 
was ihr naht, schon von weitem wahrnehmen. Meist bleibt sie rubig stehen nnd liiBt 
den Menscben, aufmerksam augend, berankommen. Denn geschossen wird sie kaum, 
sie erlebt den Menschen nicht ais Feind; zu nahe auf den Pelz darf er ihr allerdings 
nicht riicken, sie haut sonst (loch ab.
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Schlank, liocbbeinig, muskulós, straff, stolz, kulin, so weist sich der Massaiknabe ais 128
Glied einer Rasse von Kriegern aus.



Dem Zebra bat die Natur keine Scbutzfarbe gegeben, keine Farbę, die sich dem Ge- 
lande anpaCt und die Tiere der Sicht ihrer Feinde entzieht. Das Sdiwarz-WeiB fallt 
kilometerweit auf, es ist geradezu ein Blickfang fur Lówe und Leopard. Zahllose Zebras 
fallen ihnen zum Opfer, denn zum Ausgleich hat die Natur die armen Gesdiópfe nidit 
mai mit besonders schnellen Beinen ausgestattet — so rabenmiitterlich kann sie sein.
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Bei den Massai ist es anders ais iiblicłi:
Die Manner tragen das Haar lang, ziim Zopf geflochten, der lederumwickelt ilinen beinahe bis 
zum Podex hangt — die Frauen dagegen scheren sich den Kopf ratzekahl, ein Liebhaber kann noch 
so stiirmisch sein, ein WindstoB noch so tiickisch, sie bleiben stets „frisiert".
150% weiblich sind sie dafiir in puncto Schmuck. Ohren, Hals, Arme, Beine behangen sie mit 
Ketten und Reifen, um so dichter, je wohlhabender eine ist. Dieweil Wohlstand sich aber erst 
mit den Jahren einzustellen pflegt, so sind die alten Massaifrauen denn die geschmiicktesten. 
Ansehnlicher werden sie dadurch allerdings nicht. Jugend und Schonheit sind weder durch Schmuck 
noch durch Schminke zu ersetzen.
Was in Europa diejenigen, die es angeht, beherzigen mochten.
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DaB die Massai eine alte Herrensdiicht sind, erkennt man am hohen Wuchs der Manner, an ihrem 
schmalen, rassigen Gesidit, an den langen, sdilanken Handen. An letzteren besonders, sie sind 
iiberall in der Welt das Kennzeidien der Aristokratie, die kórperlidie Arbeit den Sklaven uber- 
laBt, den Dienern oder, wo soldie wie bei den Massai nidit vorhanden, den Frauen und Kin- 
dern. Sie hiiten die Rinderherden, sie besorgen „Haus und Hof“. Der Massai laBt sidi dazu nicht 
herab, er ist Jiiger, Krieger, etwas anderes zu sein, halt er fur unter seiner Wiirde.
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Wir wollten ihm seinen schonen Speer, den Assegai, abkaufen.
„Simba“ (Lówe), sagte er nur, aber die Antwort lief auf eine Ausrede hinaus.
Ja, friiher, ais die strengen Jagdgesetze der WeiBen noch nicht erlassen waren, da brauchte er 
seinen Speer, und insbesondere die Lowenjagd mit dem Assegai war fur den jungen Massai die 
Mutprobe schledithin. Liingst ist das verboten, wie die Massai auch nicht mehr frisdifrohlidi 
Krieg gegen andere Stamme fiihren diirfen. Sie brauchen den Assegai kaum, wenn sie durch das 
Pori, den Busch, ziehen. Und doch fiihren sie ihn mit sich, denn von seiner Waffe trennt sidi 
Krieger von Gebliit nie.
Und sie gar verkaufen . . . sein „Simba“ beschiimte uns.



In Óstafrika sehen die Kinder der Deutschen durch die Bank blasser aus 
ais in Sudwest. Denn hier, im tropischen Klima, diirfen sie sich nicht nach 
Belieben der Sonne aussetzen; der Tropenhelm, die doppelten Filzhiite, 
die sie tragen, sind unerlaClidi. Schutzmittel gegen die Malaria sind sie 
freilich nicht, es gibt kein Kind, dem sie nicht ins Blut kommt; sie ist all- 
taglich wie bei uns zu Lande der Schnupfen. Zu stark aber sdiwacht sie 
mit der Zeit das Blut, untergrabt sie die Cesundheit der Rasse, ais da!3 
die Deutschen sich in sie wie in eine unabwendbare Plagę hatten schicken 
diirfen.
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Am Kilimandscharo, in gesunder, malariafreier Hóhenlage, sind neue Schulen im Ent- 
stehen und, wenn diese Zeilen gedrudct vor dem Leser liegen, wohl fertig. Zu ihrem 
Bau haben die deutschen Pflanzer, in alter, vorbildlidier Weise sowohl fur Gesundheit 
wie Erziehung ihres Nachwuchses sorgend, nach Kraften beigesteuert, und die Heimat, 
im Zeichen des neu erwachten RassebewuBtseins, des machtig aufflammenden volki- 
schen Solidaritatsgefiihls, hat es an tatkraftiger Hilfe nicbt fehlen lassen.
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Der Kilimandscharo, der hochste Berg Afrikas.
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Zum  KUimanOfcharo

Es war Ostersamstag, ais wir aufbradien, zehn Mann, sechzehn Trager und ein Fiihrer.
Auf schmalem, in Schlangenlinie verlaufenden Pfad ging es durdi den Urwald, der wie ein 
breiter Giirtel um das Kibomassiv liegt. Zuweilen, in Lichtungen, die uns freien Blick gewabr- 
ten, war weit vor uns der gewaltige, 5000 Meter hohe Meru zu sehen.
Es dunkelte sdion, ais wir die erste Hiitte erreichten; leichter Regen setzte ein.

Der Morgen war wieder klar und schón. Steil ragte die schnee- und eisbedeckte Kuppel des 
Kibo in den blauen Himmel, ab und zu von milchig-weiBen Wolkenschleiern umzogen.
Wir marschierten weiter, in Richtung auf den 5300 Meter hohen Mawenzi, der, mit dem Kibo 
durch einen Sattel verbunden, seine schwarzen Felszacken drohend in die Liifte reckt. Der 
Wald ging zu Ende, schade. Wir hatten unseren SpaB an den Biiumen mit den langen graugrii- 
nen Moosbiischeln, die an den Zweigen hingen und,wenn einWindstoB kam, wallten wieBarte 
von Naturaposteln, Witzblattoberlehrern, Theaterpatriarchen, StammtischkannegieBern. Zur 
Petershiitte, die unser nachstes Ziel war, windet sich der Weg durch hohes Gras, Heidekraut 
und Gruppen machtiger Lobelien, er hat zweifellos seine Reize, wir aber waren noch bei der 
Kurzweil und konnten uns nicht so fix auf Romantik umschalten.
Die Petershiitte liegt 3800 Meter hoch, durch ihre Inneneinrichtung ist sie ein Dorado der 
Gemiitlichkeit; vor allem ihr Kanonenofen ist wert, von einem Dichter, so ein solcher sich 
einmal hierher begibt, besungen zu werden.
Wahrend unsere Trager Holz und Wasser heraufschafften zur rund 1000 Meter hóher ge- 
legenen Kibohiitte, der letzten auf unserem Weg, faulenzten wir, in der Bergsteigersprache: 
legten wir einen Ruhetag ein. Das siiBe Nichtstun wiirzten wir gehorig mit zunehmend ge- 
ringschatzigeren Betrachtungen iiber die powere Zivilisation, die so weit entfernt, so tief 
unter uns lag. Hochmut kommt vor dem Fali. Ais Festmahl sollte es Erbsen geben. Um 
10 Uhr vormittags wurden sie aufgesetzt, um 8 Uhr abends waren sie noch immer steinhart; 
ein Versuch, sie mittels einer Flasche zu zertriimmern, wurde schnell aufgegeben. Nur die 
reichlich klare Briihe konnten wir loffeln, wobei wir an Aschingers Erbssuppe dachten und 
der Zivilisation manches abbaten.
Der Weg zur Kibohiitte fiihrt anfangs steil hoch bis dicht an den FuB des Mawenzi, von hier 
iiber den Sattel, der ihn mit dem Kibo verbindet.
Wir hatten die vegetationslose Zonę erreicht. Kein Tier, keine Pflanze, ais wiirc alles Leben 
ausgestorben, nur wir allein zuriickgeblieben in einer kahl und unwirtlich gewordenen Weit. 
Uns frostelte, zumal uns ein kalter, schneidender Wind entgegenpfiff, abwediselnd Regen 
und grobgekórnten Schnee mit sich fiihrend. Bald waren wir klamm von FuB bis Kopf. 
Das Wetter wurde bósartig; die Natur, so schien’s, hatte sich gegen uns verschworen. Trotzig, 
unsere Krafte anspannend, schritten wir aus, die Trager mit ihren Lasten blieben immer 
weiter zuriick. Wir schwitzten aus allen Poren und spiirten dennoch in Beinen und Armen 
Kiilte aufsteigen, eine lahmende, uns iingstigende Kiilte. Vorwarts! VorwartsDie Angst ist ein 
gewaltiger Motor. Wir schreiten immer verbissener, immer sdiarfer zu, mit dem Ergebnis, 
daB wir die Strecke zur Kibohiitte in drei Stunden, einer neuen Rekordzeit, bewaltigten.
Am Ziel meinte unser Fiihrer keuchend: So schnell hatte er Wasungus (Europiier) noch nie 
bergan steigen gesehen. So kann man zu Ansehen und Wiirde gelangen.



Hier, auf 4800 Meter Hóhe, hatten wir die erste Pannę: wir alle wurden von lieftigen Kopf- 
schmerzen befallen, einige konnten keinen Bissen herunterwiirgen. Die Nacłit wurde iibel. 
Von dem unaufhorlichen Schadelbrummen gepeinigt, warfen wir uns schlaflos hin und her, 
und dammerte einer mai ein, so scheuchten ihn alsbald schwere, wiiste Traume auf. Die Stim- 
mung war auf dem Nullpunkt, ais wir uns erhoben.Wer den Hóhengóttern nidit opfern muBte, 
der vermochte auch nicht mehr ais eine Tasse Kakao und ein Stiick Brot herunterzuwiirgen.

Um vier Uhr morgens begann der Aufstieg. Es lag Neuschnee, etwa handhoch, und der Him- 
mel war mit schweren Wolken verhangen. An den wenigen freien Stellen sahen wir den Mond 
und einige Sterne, umgeben von einem tiefen, unergriindlichen Schwarz. Uns wurde zumute, 
ais taten wir einen Blick in das Nichts und sein Grauen.
Bedriickt und stumm kletterten wir bergan, einer hinter dem anderen, iiber zackige Felsen, 
iiber Geroll und lockere Vulkanasche. Noch immer brummte uns der Schadel, und je hoher 
wir stiegen, desto starker wurde das Gefiihl, bald miiBte er platzen und in Atome zer- 
springen.
Nach einer Stunde machte der erste schlapp, er verlor einfach alle Haltung, warf sich in den 
Schnee und blieb, grau im Gesicht, liegen, wo er lag. Wir redeten ihm zu wie einem kran- 
ken Gaul, aber er konnte wahrhaftig nicht mehr hoher, und so rasteten wir eine Weile 
bei ihm, halfen ihm auf — sein Ungemach an etliche saftige Witze hangend, was unter 
Mannern das beste Mittel bleibt — und hieBen ihn zuriickgehen.
Weiter ging es, auf endlosen, ermiidenden Serpentinen. Der vorderste, der die Spur trat, 
muBte alle naselang abgelost werden. Nach zwei Stunden hatten wir etwa 5400 Meter 
Hohe erreicht. Der steile Hang vor uns war von dicken Wolken umhiillt, eiskalte Nasse 
drang uns mit jedem Atemzug in die Lunge. Wir schafften zehn, fiinfzehn Schritte hinter- 
einander, dann muBten wir stehenbleiben und, schwer auf den Bergstock gestiitzt, erst wieder 
mit der immer starker aufsteigenden Ubelkeit fertig zu werden versuchen. Zweien gelang's 
hier nicht mehr, sie bauten ab und verschwanden mit miiden, torkelnden Schritten in den 
wehenden Nebelschwaden.
Vor uns lag die letzte, die steilste Strecke. Unser Tempo wurde zusehends schleppender. 
Nach fiinf, vier Schritten, bald nach jedem dritten muBten wir halten, um der Schwache 
Herr zu werden. Der Puls hammerte rasend, die Lungen flogen, und in unserem Kopf, 
meinten wir, schliige jemand immerzu drohnend eine Pauke. Wir wurden weich in den 
Knien, am liebsten hatten wir uns auf der Stelle hingeworfen. Nidit mehr wie ein Schlapp- 
schwanz kam uns der Mann vor, der sich iris Buch der Kibohiitte eingeschrieben hatte: 
„Ich kam mir vor wie ein̂  gepriigelter Hund“, sondern wir nickten zustimmend, ais einer von 
uns mit schwacher Stimtfie erkląrte: „Kinders, jetzt, verdammt, móchte ich mit jedem geprii- 
gelten Hund tauschen.“
Wie erschópft .wir bereits waren, lasen wir uns von den Gesichtern ab. Die Stirn ledergelb, 
die Wangen grau, hohl, zerfurcht, und der Mund gleich einer offenen schwarzen Hóhle, 
aus der stoBweise und rasselnd der Atem kam. Was hielt uns aufrecht in dieser ertótenden 
Einfórmigkeit ringsum, dem schnee- und aschenbedeckten Hang, den dunklen, steil aufra- 
genden Felsen, dem wallenden, ziehenden Nebel, der uns den Atem zu rauben drohte, 
der alle Begriffe wie oben, unten, links, rechts zerflieBen lieB?
Und was trieb uns weiter? Wohl der in den Wochen vorher geformte Wille, die seitTagen 
auf den Gipfel des Kibo konzentrierte Energie:Du muBt dort hinauf! Du muBt! Und noch wah- 
rend wir uns hier, unserer Schwache fast erliegend, fragten: Warum willst du denn hinauf?, 
noch wiihrend wir, den Gedanken an Umkehr nidit mehr abwehrend, iiberlegten: Lohnt sidi 
all die Anstrengung iiberhaupt? — setzten sich die FiiBe automatisch schon wieder in Bewe- 
gung: Eins, zwei, drei . . . Pause . . . eins, zwei, drei . . . Pause . .  .
Es war kurz nach 6 Uhr, ais plótzlich im Osten ein schmaler Streifen Blau aufleuchtete, ein 
blasses, in seiner Schónheit schier unwirklichesBlau: der Tag kam. Bald darauf begann es tief 
unter uns zu gliihen, dunkelrot wie ein ungeheurer Brand: iiber der Steppe ging die 
Sonne auf.
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Ali unsere Miihen und Qualen yersanken vor diesem Anblick, vor der Majestat, in der sich 
die Natur hier offenbarte. Wir standen, staunten, konnten uns nicht satt seben. Nach einer 
guten Stunde zerriB der Nebel iiber uns, und wahrend wir noch im Schatten der Wolken 
waren, fiel iiber den Gipfel des Kibo bereits die Morgensonne und lieB seinen Schnee glei- 
Ben und glitzern.
Kein Starkungsmittel hatte belebender wirken konnen, nicht einer zweifelte noch, dali wir 
unser Ziel erreichen wiirden.
Aber wir kamen nur langsam, 9ehr langsam yorwarts, es dauerte iiber eine Stunde, bis wir 
auf dem Gipfelschnee standen. Miide, doch voller Freude, die Brust geschwellt von stol- 
zem Triumph, schauten wir herab in die Marchenwelt des vereisten Kraters. Wie riesige ge- 
wolbte Schilde fielen die Schneehalden nach beiden Seiten ab, die Sonne hatte miicbtige 
Hóhlen ausgeschmolzen, der Frost sie mit langen, dicken Eiszapfen, in denen des Himmels 
Hellblau irisierte, wieder verscblossen.
Jede Leistung tragt ihren Lohn in sich — gewiB. Unangenehm aber war's uns nicht, hier in 
einer Felsspalte ein Buch zu wissen, zu finden und die Namen derer, die den Kibo bereits 
bestiegen, nun um die unsrigen zu vermehren. Mit klammen Fingern kritzelten wir uns ein. 
Den Gipfel allerdings hatten wir noch nicht bezwungen. Um diesen letzten, hóchsten Tri
umph wollten Walter und ich nicht kommen, schnallten also die Schneereifen — wir waren 
die einzigen, die welche mitgenommen hatten — an und empfahlen uns den anderen mit 
kurzeń, ein wenig hochmiitig vorgebrachten Wiinschen fur ihren Abstieg. Hatten wir ge- 
abnt, was unser harrte, wir waren wahrscheinlich mit ihnen gegangen.
Der Weg zum Gipfel war herrlich. Wir hatten nicht die geringsten Schwierigkeiten zu iiber- 
winden, ais wir langs des Kraterrandes aufstiegen, es war der reine Spaziergang. JederSchritt 
eróffnete uns neue, unvergeBlicheSchónheiten. Rechts der vereiste Krater, links unter einem 
Perlenvorhang von weiBen Wólkchen die blaue Ebene . . . noch immer steht mir das Bild vor 
Augen.
Der Schnee war fest, er trug so gut, daB wir dem Vorschlag unseres Fiihrers folgten und die 
Schneereifen zuriicklieBen. Zwei Stunden Weg, dann standen wir auf dem Gipfel, der Kaiscr- 
Wilhelm-Spitze, 6010 Meter iiber dem Meeresspiegel. Wir hatten Afrikas hóchsten Berg be
zwungen.
Wenn Manner Grund haben, stolz zu sein, werden sie ausgelassen wie Knaben. Auch Kesper 
und ich hatten allerhand Allotria im Kopf, ais wir den Abstieg begannen. Aber mit dem 
Spaziergang war es jetzt aus. Wir hatten die Sonne nicht mehr im Riicken, sondern im Ge- 
sicht, und sie stand bereits im Mittag und brannte — hier drei Grad vom Aąuator — 
mit voller Kraft.
Der eben noch so harte, feste Schnee war plótzlich briichig und weich geworden. Bei jedem 
Scbritt sanken wir ein, bis an die Knóchel, bald bis zu den Knien und dann bis iiber die 
Brust. Weit, unermeBlich weit erschien uns der Weg, der noch vor uns lag, nicht Stunden, son
dern Tage, viele Tage meinten wir zu brauchen, um diese Schneewiiste zu durchąueren. 
Wie sollten wir das schaffen? Wir kampften an gegen den Gedanken, verloren zu sein, aber 
er floh nicht, er blieb und legte sich immer driickender auf unseren Willen.
Eisig wehte der Wind iiber die Hóhe, trotzdem wurde die Sonnenglut, von den Schneekristal- 
len zuriickgeworfen, hóllisch. Wir trugen Tropenhelme, vor den Augen dunkle Sehutzbrillen, 
auf unseren Gesichtern lag Hautcreme fingerdick, aber was verschlug das alles! Die Haut
creme floB herunter wie Wa9ser; diese Sonne versengte sogar unsere Hemden, brandiger Gc- 
ruch stieg uns in die Nase. Und was yermochten die Sehutzbrillen gegen die strahlende 
Helle, die uns rings umgab! Was ich von jeher in den Tropen am schwersten ertrug, das 
grelle, blendende Licht, hier schlug es uns in vielfacher Steigerung erbarmungslos entgegen 
und betiiubte die Sinne. Gleich Halbirren torkelten wir durch den Schnee, fielen, fluchten, 
rafften uns auf, stolpertenweiter, lallten, wenn wir zusammensacken wollten, uns Mut zu . . . 
Man soli mit Superlativen sparsam umgehen, aber dieser Weg von derKaiser-Wilhelm-Spitze 
zuriick iiber die Schneefelder bis zu den ersten kahlen Felsen war furchtbar. Einen Vorge- 
schmack des Fegefeuers erhielten wir, all der Qualen, die die Kirehe den Siindern androht.
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Wie die verkiirperte Erlósung lagen die ersten dunklen Felsen vor uns, mit letSter Kraft 
zogen wir uns herauf und sanken in tiefer Erschópfung nieder.
Eine gute halbe Stunde verging, ehe wir wieder so weit zu Kraften gekommen, daB wir den 
Abstieg fortsetzen konnten. Fortan war er leicht. Der Schnee auf den Halden war geschmol- 
zen, unter unseren FiiBen lag die weiche Vulkanasche, wir konnten wieder ausschreiten und 
erreichten in einer Stunde die Kibohiitte.
Trinken? Essen? Mechanisch steckten wir ein Stiick Wassermelone in den Mund, kauten, 
schluckten und wankten wahrenddessen zu den Betten. Schlafen, wir wollten weiter nichts ais 
schlafen. Aber daran war bei unseren von der Sonne aufgebrannten Gesichtern nieht zu den- 
ken, wir bracben auf.
Ais wir die Petershiitte erreichten, waren wir dem Umsinken nahe. Aber hier, in men- 
schenwiirdiger Hóhe, wich wenigstens der rasende Druck aus unseren Kópfen, wir konnten 
endlich wieder essen, trinken, schlafen, tief und traumlos bis zum anderen Morgen schlafen.
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